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Verzeichnis» der Mitglieder
des naturhistorischen Vereins der preussischen 

Rheinlande und Westfalens.

Am 1. Januar 1875.

Beam te des V ereins.
Dr. H. v. D echen, wir kl. Geh. Rath, Excell., Präsident. 
Dr. L. C. M ar q u a rt, Yice-Präsident.
Dr. C. J. A ndrä, Secretär.
A. H enry , Rendant.

Sections-Dir ector en .
Für Zoologie: Prof. Dr. F ö r s te r ,  Lehrer an der Realschule in 

Aachen.
Prof. Dr. L a n d o is  in Münster.

Für Botanik: Rentner G. B ecker in Bonn.
Prof, und Medicinalrath Dr. K a rsch  in Münster.

Für Mineralogie: unbesetzt.

Bezirks-V orsteher.

A. Rheinprovinz.
Für Cöln: unbesetzt.
Für Coblenz: Dir ector Dr. D ronke  in Coblenz.
Für Düsseldorf: Prof. Dr. F u h l r o t t  in Elberfeld.
Für Aachen: Prof. Dr. F ö r s te r  in Aachen.
Für Trier: Sanitätsrath Dr. med. R osbach  in Trier.

B. Westfalen.
Für Arnsberg: Dr. v. d. M arek in Hamm.
Für Münster: Medicinalassessor Dr. W ilm a in Münster. 
Für Minden: unbesetzt.



Ehrenm itglieder.

v. B e th m an n -H o llw eg , Staatsminister a. D., Excell., in Berlin. 
B raun, Alexander, Dr., Prof, in Berlin.
Doll, Geh. Hofrath in Carlsruhe.
E h re n b e rg , Dr., Geh. Med.-Rath, Prof, in Berlin.
G ö p p ert, Dr., Geh. Med.-Rath, Prof, in Breslau.
H eer, 0., Dr., Prof, in Zürich.
H in te rh u b e r , R., Apotheker in Mondsee.
K ilia n , Prof, in Mannheim.
K ö llik e r, Prof, in Würzburg.
de K öninck , Dr., Prof, in Lüttich.
y. M assenbach, Reg.-Präsident a. D. in Düsseldorf.
Schultz , Dr. med. in Bitsch.
S c h u ttle w o r th , Esqr., in Bern.
S eu b e rt, Moriz, Dr., Hofrath in Carlsruhe. 
v. Sieb old, Dr., Prof, in München.
V alen tin , Dr., Prof, in Bern, 
van Beneden, Dr., Prof, in Löwen.

Ordentliche M itglieder.
A. Regierungsbezirk Cöln.

K ö n ig l. O b e r-B e rg am t in Bonn.
A bels, Aug., Bergassessor in Cöln (Berlich Nr. 11).
A ndrä, Dr., Prof, in Bonn.
A rg e ian d e r, F. W. A., Dr., Geh. Regierungrath u. Prof, in Bonn, 
v. A sten , Hugo, in Bonn.
B aedeker, Ad., Rentner in Kessenich bei Bonn.
B a r th e ls , Apotheker in Bonn.
B audu in , M., Wundarzt und Geburtshelfer in Cöln.
B ecker, G., Rentner in Bonn.
B endleb, F. W., Gutsbesitzer in Weiler bei Brühl.
B ernau, Kreisrichter a. D. in Cöln.
B ern th sen , August, Stud. ehern, in Bonn, 
v. B ern u th , Regierungs-Präsident in Cöln.
B e rtk au , Philipp, Dr., Privatdocent in Bonn.
B e tte n d o rf , Anton, Dr., Chemiker in Bonn.
B ib lio th e k  des Kgl. Cadettenhauses in Bensberg.
Binz, C., Dr. med., Prof, in Bonn.
Bleib treu , G., Hütten besitzer in Ober-Cassel bei Bonn. 
B le ib tre n , H., Dr., in Bonn.



Bluhme, Ober-Bergrath in Bonn.
Böker, Herrn., Rentner in Bonn.
B öker, H. jun., Rentner in Bonn.
B odenheim , Dr., Rentner in Bonn.
B orggreve, Dr., Prof, und königl. Oberförster in Bonn.
B rand t, F. W., Dr., Lehrer am Cadettenhause in Bensberg. 
B rasse rt, H., Dr., Berghauptmann in Bonn.
B räucker, Lehrer in Derschlag.
B rockhoff, Ober-Bergrath in Bonn.
B ruch, Dr., in Cöln.
Bülle, Eduard, Fabrikbesitzer in Cöln.
B ürgers, Ignaz, Appellations-Gerichtsrath in Cöln.
Buff, Bergmeister in Deutz.
Busch, Ed., Rentner in Bonn.
Busch, W., Geh. Medicinal-Rath und Prof, in Bonn. 
C am phausen , wir kl. Geh. Rath, Staatsminister a. D., Excell. in Cöln. 
C lausius, Geh. Regierungsrath und Prof, in Bonn.
Cohen, Carl, Techniker in Cöln.
Cohen, Fr., Buchhändler in Bonn.
Crone, Markscheider in Bonn (Cölner Chaussee 49).
Crone, Alfr., Maschinen-Inspector a. D. in Bonn (Hofgartenstrasse). 
Dahm, G., Dr., Apotheker in Bonn, 
v. Dechen, H., Dr., wirkl. Geh. Rath, Excell. in Bonn. 
D eichm ann, Geh. Commercienrath in Cöln.
D ernen, C., Goldarbeiter in Bonn.
D ickm ann, Privatgeistlicher in Bonn.
D ick ert, Th., Conservator des naturhistor. Museums in Poppelsdorf, 
v. D ie rg a rd t, F. H. Freiherr, in Bonn.
D öring, L. A., Apotheker in Cöln.
D oerr, Wilhelm, Rentner in Bonn (Kaiserstr. 16).
D o u tre le p o n t, Dr., Arzt, Prof, in Bonn.
D reesen, Peter, zu Burg Pfaffendorf bei Bergheim.
D ü n k e lb e rg , Professor und Director der landwirthsch. Akademie 

in Poppelsdorf.
E h re n b e rg , Alex., Bergwerksbesitzer in Bonn (Coblenzerstr. 71). 
E ic h h o rn , Fr., Appell.-Ger.-Rath in Cöln.
E ltz b a c h e r, Louis, Kaufmann in Cöln (Georgstrasse 15), 
E ndem ann, Wilh., Rentner in Bonn.
E n g e ls , Alexander, in Cöln.
E sch w eile r, Baumeister in Bonn.
E ss in g h , H. J., Kaufmann in Cöln.
Ew ich, Dr., Arzt in Cöln.
F a b r ic iu s , Nie., Ober-Bergrath in Bonn.
Fay, Gerhard, Dr., Advokat-Anwalt und Justizrath in Cöln.
F eld  mann, W. A., Bergmeister a. D., in Bonn.



F in k e ln b u rg , Dr., Professor, Arzt in Godesberg.
F in g e rh u th , Dr., Arzt in Esch bei Euskirchen.
F lo rsc h ü tz , Regierungsrath in Cöln.
F re y  tag , Dr., Prof, in Bonn.
v. F ü rs te n b e rg -S ta m m h e im , Gisb., Graf auf Stammheim, 
von F ü rth , Freiherr, Landgerichtsrath in Bonn, 
van G an sew in k e l, Heinrich, Kaufmann in Cöln (Johannisstr.) 
G atzen, Apotheker in Godesberg.
G eissler, H., Dr., Techniker in Bonn.
Georgi, Buchdruckereibesitzer in Bonn.
G ilb e rt, Director der Gesellschaft »Colonia« in Cöln.
Gray, Samuel, Grubendirector in Cöln (Paulstrasse 33). 
von G riesheim , Adolph, Rentner in Bonn.
G rü n eb erg , Dr., Fabrikbesitzer in Kalk bei Deutz.
G u rlt, Ad., Dr. in Bonn.
Haas, J. B., Dr., Justizrath und Advokat-Anwalt in Cöln. 
H ühner, Geh. Reg.-Rath und Eisenbahndirector in Cöln.
Han stein , J., Dr., Prof, in Bonn.
Haug, E., Apotheker in Gross-Vernich bei Weilerswist.
H augh , Appellationsgerichtsrath in Cöln.
H enry , A., Buchhändler in Bonn.
H enry, Carl in Bonn.
H ertz , Dr., Sanitätsrath u. Arzt in Bonn.
H e rw a rth  von B itte n fe ld , General-Feldmarschall, Excell. in Bonn. 
H eusle r, Ober-Bergrath in Bonn.
Hi ecke, C., Ordentl. Lehrer an der Realschule in Mülheim a. Rhein. 
H ilg e rs , Dr., in Bonn (Rheindorferstr. 20).
H ille b ra n d , Bergassessor in Euskirchen.
H offm ann, Aug., Pianoforte-Fabrikant in Cöln. 
v. H o in in g en  gen. H uene, Freiherr, Bergrath in Bonn. 
H o llen b e rg , W., Pfarrer in Waldbroel.
H öller, F., Markscheider in Königswinter.
H opm ann, C., Justizrath in Bonn.
von H o lz b rin k , Landrath a. D., in Bonn.
H u b e r ti ,  P. Fr., Rector des Progymnasiums in Siegburg.
Joe st, Carl, in Cöln.
Joe st, W., Kaufmann in Cöln.
Jung , Geheimer Bergrath in Bonn.
K aifer, Victor, Bürgermeister in Mülheim a. Rhein.
K atz, L. A., Kaufmann in Bonn.
K aufm ann , L., Oberbürgermeister in Bonn.
K ekule, A., Dr., Geh. Rath, Professor in Bonn.
K esterm ann , Bergmeister in Bonn.
Kinne, Leopold, Bergmeister in Siegburg.
K lein, Dr., Kreisphysikus in Bonn.



Kley, Civil-Ingenieur in Bonn.
K lo ste rm an n , Rud., Dr., Geh. Bergrath und Pro'fessor in Bonn. 
K önig, Dr., Arzt, Sanitätsrath in Cöln.
K önigs, F. W., Commerzienrath in Cöln.
K örnicke, Dr., Prof, an der landwirthschaftlichen Akademie, in 

Bonn.
K ran tz ’s Rheinisches Mineralien-Comptoir in Bonn.
K rauss, Wilh., Director der Westerwald-Rhein. Bergwerksgesell

schaft in Bensberg.
K reuser, Carl, jun, Bergwerksbesitzer in Bonn.
K reu se r, Carl, Grubenbesitzer in Bonn.
K yll, Theodor, Chemiker in Cöln.
K yllm ann, G., Rentner in Bonn.
L a V a le tte  St. G eorge, Baron, Dr. phil. u. med., Prof, in Bonn. 
Lehm ann, Rentner in Bonn.
L eisen , W., Apotheker in Deutz.
L ent, Dr. med. und prakt. Arzt in Cöln.
Leo, Dr., Sanitätsrath in Bonn.
Leo'pold, Betriebsdirector in Cöln.
L exis, Ernst, Dr., Arzt in Bonn (Kaiserstr. 22).
L ic h t, Notar in Kerpen.
L is te , Berggeschworner in Deutz.
Löhr, M., Dr., Rentner in Cöln.
L o ew en th a l, Ad., Fabrikant in Cöln.
L orsbach , Geheim. Bergrath in Bonn.
M a llin k ro d t, Grubendirector in Cöln.
M arcus, G., Buchhändler in Bonn.
M arder, Apotheker in Gummersbach.
M arq u a rt, L. C., Dr., Chemiker in Bonn.
M arx, A., Ingenieur in Bonn.
M aubach, Generalinspector der preuss. Hypotheken-Actien-Gesell- 

schaft in Cöln.
M ayer, Eduard, Advokat-Anwalt in Cöln.
M erke ns, Fr., Kaufmann in Cöln.
M erschhe im , Ch. J.r Apotheker in Euskirchen.
Metz, Elias, Banquier in Cöln.
M eurer, Otto, Kaufmann in Cöln.
M evissen, Geh. Commerzienrath und Präsident in Cöln.
Meyer, Dr., in Eitorf.
Meyer, Jürgen Bona, Dr. und Prof, in Bonn.
M ohnike, 0. G. J., Dr. med. u. K. Niederländ. General-Arzt a. D., 

in Bonn.
Mohr, Dr., Med.-Rath und Prof, in Bonn, 
v. M onschaw, Jnstizrath in Bonn.
M üller, Albert, Advocat-Anwalt in Cöln (Richmondstr.).



Nacken, A., Dr., Advokat-Anwalt in Cöln. 
v. N e u fv ille , Gutsbesitzer in Bonn.
N ö g g e ra th , Dr., Prof., Berghauptmann a. D. in Bonn.
O bern ier, Dr. med. und Prof, in Bonn.
O pdenhoff, Oscar, Apotheker in Cöln.
O ppenheim , Dagob., Geh. Regierungsrath und Präsident in Cöln. 
P e ill, Carl Hugo, Rentner in Bonn.
P itsc h k e , Rud., Dr. in Bonn.
P o e r tin g , C., Grubeningenieur in Immekeppel bei Bensberg. 
P ra e to r iu s ,  Jacob, Apotheker in Mülheim a. Rhein.
P r ie g e r , Oscar, Dr., in Bonn.
v. P ro f f - lrn ic h , Dr. med., Landgerichtsrath in Bonn.
R abe, Jos., Hauptlehrer an der Pfarrschule St. Martin in Bonn. 
R achel, G., Dr. phil., Lehrer am Progymnasium in Siegburg, 
v. R a p p a rd , Carl, Rittmeister a. D. in Bonn, 
vom R ath , Gerhard, Dr., Prof, in Bonn.
R ennen , Geh. Regierungsrath, Specialdir. d. rhein. Eisenb. in Cöln. 
R ich arz , D., Dr., Geheim. Sanitätsrath in Endenich.
R ic h te r , Dr., Apotheker in Cöln.
R ic h te r , Telegraphen-Director in Cöln.
R iedel, C. G., Rentner in Bonn, 
v. R ig a l-G ru n lach , Rentner in Bonn.
R it te r ,  Franz, Dr., Prof, in Bonn.
Rolf, A., Kaufmann in Cöln.
R um ler, A., Rentner in Bonn, 
v. Sandt, Landrath in Bonn.
S ch aa ffh au sen , H., Dr., Geh. Med.-Rath und Prof, in Bonn. 
S ch m ith a ls , W., Rentner in Bonn.
S ch m ith a ls , Rentner in Godesberg.
Schm itz, H., Landrentmeister in Cöln.
S chm itz , Georg, Dr., in Cöln.
S c h lü te r , Dr., Professor in Bonn.
S ch re in er, Ed. M., Apotheker in Kalk.
S c h u b e rt, Dr., Baurath und Lehrer an der landwirthschaftlichen 

Akademie, in Bonn.
Schum acher, H., Rentner in Bonn.
Sch w ürz, L., Landwirthschaftslehrer in Deutz (Siegburgerstr. 109a). 
Sebes, Albert, Rentner in Bonn.
v. S ey d litz , Hermann, Generalmajor z. D. in Honnef.
S o n n e n b u rg , Gymnasiallehrer in Bonn.
von S p an k eren , Reg.-Präsident a. D., in Bonn.
S ta h lk n e c h t, Hermann, Rentner in Bonn.
S tein , Siegfried, Rentner in Bonn (Clemensstr.)
S pies, F. A., Rentner in Bonn.
S tep h in sk y , Rentner in Münstereifel.



S tü r tz ,  Bernhard, Inhaber des Mineralien-Comptoirs in Bonn. (Wil- 
helmstr. 25).

T e rb e rg e r , Lehrer in Godesberg bei Bonn.
T h ilm any , Generalsecretär des landwirthschaftl. Vereins, in Bonn. 
Thom e, Otto Wilh., Dr., Ober-Lehrer an der Realschule in Cöln. 
T rosche l, Dr., Prof, in Bonn.
U e llen b erg , R., Rentner in Bonn.
V erhoeff, Rentner in Poppelsdorf bei Bonn.
W ach en d o rff, Th., Rentner in Bonn.
W eber, Max, Stud. med. in Bonn.
W eber, Robert, Dr., Chemiker in Bonn.
W eber, Rudolph, Buchhändler in Bonn.
W eilan d , H., Lehrer an der Gewerbeschule in Cöln.
W eIcker, W., Grubendirector in Honnef.
W e n d e ls ta d t, Commerzienrath und Director in Cöln.
W en ig er, Carl Leop., Rentner in Cöln.
W esen er, Alexander, k. Berginspector a. D. in Bonn.
W eyhe, Geh. Regierungs-Rath in Bonn.
W ienecke, Baumeister in Cöln.
W iepen, D., Civil-Ingenieur in Honnef a. Rhein.
W iesm ann , A., Fabrikant in Bonn (Poppelsdorfer Allee 11). 
W ild en h ay n , W., Ingenieur in Königswinter.
W irtz  Th., Fabrikant chemischer Producte in Cöln.
W o hlers, Geh. Ober-Finanzrath u. Prov.-Steuerdirector in Cöln. 
W olff, Heinr., Dr., Arzt, Geh. Sanitätsrath in Bonn.
W olff, Julius Theodor, Dr. philos., in Bonn.
W rede, Friedr., Rentner in Bonn.
W rede, J. J., Apotheker in Cöln.
W rede, Jul., Apotheker in Bonn.
Z an d er, J. W., Apotheker in Honnef.
Z a rtm an n , Dr., Sanitätsrath, Arzt in Bonn, 
v. Z astro w , königl. Berggeschworner in Euskirchen.
Z erv as  Joseph, Steinbruchbesitzer in Cöln.
Z in tg ra f f ,  Markscheider in Bonn.

B. Regierungsbezirk Coblenz.

A rn o ld i, C. W., Dr., Districtsarzt in Winningen.
Bach, Dr., Seminar-Lehrer in Boppard.
Bachem, Franz. Steinbruchbesitzer in Nieder-Breisig, 
von B ard e leb en , wir kl. Geh.-Rath, Excell., Ober-Präsident der 

Rheinprovinz in Coblenz.
B arte ls , Pfarrer in Alterkülz bei Castellaun.



Baum , Friedr., Apotheker io Bendorf.
B ender, Dr., Apotheker in Coblenz.
B e rg e r, L., Fabrikbesitzer in Horchheim a. Rhein.
B ian ch i, Flor., in Neuwied.
von B ib ra , Freiherr, Kammerdirector a. D. in Neuwied.
B ischo f, Albrecht, Dr., Salinendirector in Münster am Stein bei 

Kreuznach.
Bo ecke r, Maschinenmeister in Betzdorf.
B öck ing , K. E., Hüttenbesitzer in Gräfenbacher Hütte b. Kreuznach. 
Br a hl, Ober-Bergrath a. D. in Boppard. 
v. B rau n m ü h l, Concordiahütte bei Sayn.
B ü rg e rm e is te ra m t in Neuwied.
Comblés, L., Bergverwaiter in Wetzlar.
Daub, Steuerempfänger in Andernach.
D röscher, Fr., Ingenieur in Asslarerhütte bei Wetzlar.
D ronke, Ad., Dr., Director der Creditbank in Coblenz.
D uhr, Dr., Arzt in Coblenz.
D u n k e r, Bergmeister in Coblenz, 
von E ck en steen , Oberst in Neuwied.
E c k h a rd t, F., Lehrer in Wetzlar.
E n g e ls , Fr., Bergrath a. D. in Coblenz.
E r le n m e y e r , Dr., Sanitätsrath, Arzt in Bendorf.
F e lth a u s , Steuer controleur in Wetzlar.
F in z e lb e rg , Herrn., Apotheker in Andernach.
F isc h b a c h , Kaufmann in Herdorf.
Focke, Bergmeister a. D. in Bacharach.
G e rh a rd t, Grubenbesitzer in Tönnisstein.
G er lach , Bergmeister in Hamm a. d. Sieg.
von G ero ld , Friedr., Freiherr, wirkl. Geh. Rath, Exc., in Linz a. Rh. 
G eisenheyner, Gymnasiallehrer in Kreuznach.
G laser, Adalb., Dr., Gymnasiallehrer in Wetzlar.
H a c k e n b ru c h , Heinr., jun., Hotelbesitzer in Andernach. 
H an d tm an n , Ober-Postdirector u. Geheim. Postrath in Coblenz. 
H e in rich , Verwalter auf Grube St. Marienberg bei Unkel.
H er pell, Gustav, Rentner in St. Goar.
H err, Ad., Dr., Arzt in Wetzlar.
H eu sn e r, Dr., Kreisphysikus in Boppard.
H iepe, W., Apotheker in Wetzlar.
H ö s te rm a n n , Dr. med., Arzt in Andernach.
H ö r d e r, Apotheker in Waldbreitbach.
Jaeg e r, F., jun., Hüttendirector in Wissen.
Ju n g , Friedr. Wilh., Hüttenverwalter in Heinrichshütte bei Hamm 

a. d. Sieg.
Jung , Gustav, Spinnereibesitzer in Kirchen.
Ju n k e r , Reg.-Baurath. in Coblenz.



K irch m a ir , C., Apotheker in Stromberg bei Bingerbrück. 
K nab, Ferd. Ed., Kaufmann in Hamm a. d. Sieg.
K ohlm ann , Dr. med. in Andernach.
K räm er, H., Apotheker in Kirchen.
K reitz , Gerh., Rentner in Boppard.
Kr ober, Oscar, Ingenieur auf Saynerhütte bei Neuwied.
K ru ft, Bürgermeister in Andernach.
K rum m fuss-R em y, Hüttenbesitzer in Rasselstein bei Neuwied. 
L andau , Heinr., Trass- und Mühlsteingrubenbesitzer in Coblenz. 
L ieb e rin g , Bergmeister in Coblenz.
Lossen, Wilh., Concordiahütte bei Bendorf.
L udovici, Herrn., Fabrikbesitzer in Niederbieber bei Neuwied. 
Lüne borg, Gymnasial-Lehrer in Andernach.
M arx h au sen , E., Kaufmann in Wetzlar.
M ehliss, E., Apotheker in Linz a. Rhein.
M eisheim er, Oberförster in Linz.
M ertens, Friedr., Oeconom in Wissen.
M eyer, A., Apotheker in St. Goar.
M eyer, H., Apotheker in Zell a. d. Mosel.
M ilner, Ernst, Dr., Gymnasiallehrer in Kreuznach.
M ischke, Hütteninspector a. D. in Rasselstein bei Neuwied. 
M üller, E., Repräsentant in Wetzlar.
Nöh, W., Grubenverwalter in Wetzlar.
O llig sch läg e r, Bergmeister a. D. in Betzdorf.
P etry , L. H., Wiesenbaumeister in Neuwied.
P o ls to rf , Apotheker in Kreuznach.
P r ie g e r , H., Dr. in Kreuznach.
P rion , Jos., Grubenbeamter in Waldbreitbach bei Hönningen. 
P ro b s t, Joseph, Apotheker in Wetzlar.
Remy, Alb., in Rasselstein bei Neuwied.
R e m y, Herrn., in Alf a. d. Mosel.
Remy, Moritz, Hüttenbesitzer in Bendorf.
Reu sch, Apotheker in Simmern.
Rh odius, G., in Linz.
R iem ann, A. W., Bergmeister in Wetzlar.
B oeder, Johannes, Rendant des Knappschaftsvereins in Wetzlar. 
R ü ttg e r , Gymnasiallehrer in Wetzlar.
Sack, Ober-Regierungsrath in Coblenz.
Schaefer, Phil., Grubenrepräsentant in Wetzlar.
Schaum, Adolph, Gruben verwalt er in Wetzlar.
Scheepers, königl. Kreisbaumeister in Wetzlar.
S ch erer, B., Apotheker in Castellaun.
S ch e llen b erg , H., Dr. med., in Wetzlar.
Schm idt, Julius, Dr. in Horchheim a. Rhein.
S ch röder, Gymnasial-Lehrer in Coblenz.



Schulz, J., Apotheker in Niedermendig.
S chulz , K., Gruben- und Hüttenbesitzer in Wetzlar.
Schw arz, Bürgermeister in Hamm a. d. Sieg.
Schw arze, C., Grubendirector in Remagen.
S e ib e rt, W., Optiker in Wetzlar.
Seligm ann, Gust., Kaufmann in Coblenz.
S te in , Th., Hüttenbesitzer in Kirchen.
S te in , Dr., Bergmeister in Kirchen a. d. Sieg.
Stern per, Hermann, Bergverwalter auf Saynerhütte.
S tep h an , Ober-Kammerrath in Braunfels.
Susew ind, Ferd., Hüttenbesitzer in Linz.
Suse w ind, E., Fabrikant in Sayn.
T e rlin d e n , Seminarlehrer in Neuwied.
T horn , W., Bergverwalter in Wetzlar.
T ra u t, Königl. Kreissecretär in Altenkirchen.
V ere in  für Naturkunde, Garten- und Obstbau in Neuwied.
Vie to r, Bergrath in Neuwied.
W agner, 0., Ingenieur in Cochem a. d. Mosel.
W a ld sch m id t, J. A., Grubenbesitzer in Wetzlar.
W ald sch m id t, Posthalter in Wetzlar.
W an d esleb en , Fr., Apotheker in Sobernheim.
W andesleben , Fr., in Stromberger-Hütte bei Bingerbrück. 
W eber, Achill, Apotheker in Coblenz.
W eber, Heim*., Oeconom in Roth.
W ehn, Friedensgerichtsschreiber in Lützerath.
W ir t  gen, Herrn., Dr. med. u. Arzt in Daaden (Kr. Altenkirchen). 
W u rm bach , F. Betriebsdirector der Werlauer Gewerkschaft in 

St. Goar.
W urzer, Dr., Arzt in Hammerstein.
W ynne, W yndham  H., Bergwerksbesitzer in Wissen a. d. Sieg. 
Zwick, Carl, Lehrer an der Gewerbeschule in Coblenz.

C. Regierungsbezirk Düsseldorf.

K ö n ig lic h e  R e g ie ru n g  zu Düsseldorf, 
van A ckeren , Dr. med., in Cleve.
A rn o ld i, Fr., Dr., Arzt in Remscheid.
A rn tz , W., Dr., Arzt in Cleve.
A u g u s tin i, Baumeister in Elberfeld.
B aedeker, Franz, Apotheker in Düsseldorf.
B aed ek er, Jul., Buchhändler in Essen a. d. Ruhr.
Beck, Phil., Lehrer an der höheren Töchterschule in Elberfeld- 
B e llin g ro d t, Apotheker in Oberhausen.
B esen b ru ch , Carl Theod., in Elberfeld.



B ö d d in g h au s , Heinr., in Elberfeld.
B ödd in g h au s, Julius, Kaufmann in Elberfeld.
B o h n sted t, Rechtsanwalt in Essen a. d. Ruhr.
B ö lling , Aug., Kaufmann in Barmen, 
von Born, Ernst, Kaufmann in Essen, 
von Born, Theod., in Essen.
Brand, Friedr., BergasBessor a. D. in Ruhrort.
B ran d h o ff, Ober-Betriebsinsp. d. berg.-märk. Eisenb. in Elberfeld. 
B r ans, Carl, Director in Oberhausen.
B rögelm an , M., in Düsseldorf.
vom B ruck, Emil, Commerzienrath in Crefeld.
v. C arnap, P., in Elberfeld.
C h rzesin sk i, Pfarrer in Cleve.
C losset, Dr., pract. Arzt in Langenberg.
C olsm ann, Otto, in Barmen.
Colsm ann, W. Sohn, in Langenberg.
Coolsmann, Andreas, Kaufmann in Langenberg.
C oolsm ann, Eduard, jun., Kaufmann in Langenberg.
C o rn e liu s , Lehrer an der Realschule in Elberfeld.
C u rtiu s , Fr., in Duisburg.
C ustod is, Jos., Hofbaumeister in Düsseldorf.
Czech, Carl, Dr., Oberlehrer in Düsseldorf.
D ahl, Wern, jun., Kaufmann in Barmen.
Danko, Geheim. Regierungsrath und General - Director der berg.

mark. Eisenbahn in Elberfeld.
D eicke, H., Dr., Oberlehrer in Mülheim a. d. Ruhr.
Dobb e is t  ein, Carl, Grundverwaltungs - Commissar in Caspersbruch 

bei Ohligs.
D oerr, Carl, Apotheker in Elberfeld.
D öring, Dr., Sanitätsrath in Düsseldorf.
E ichhoff, Richard, Ober-Ingenieur in Essen.
E ise n lo h r, H., Kaufmann in Barmen.
E lfes, C., Kaufmann in Düsseldorf.
E lle n b e rg e r , Hermann, Kaufmann in Elberfeld.
E n g e l sing, Jos., Apotheker in Dahlen, 
v. E y n ern , Friedr., in Barmen, 
v. E y nern , W., Kaufmann in Barmen.
F ech n er, Kreisrichter in Essen.
F isch e r, F. W., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Kempen.
F isch er, Jul., Director in Essen.
F u h lr o t t ,  Dr., Prof., Oberlehrer an der Realschule zu Elberfeld. 
F u h rm an n , J. H., Kaufmann in Viersen.
G em bt, A., Apotheker in Schermbeck bei Wesel.
G oldenberg , Friedr., in Dahleraue bei Lennep.
G ering, Kaufmann in Düsseldorf.



G reef, Carl in Barmen.
G reef, Edward, Kaufmann in Barmen.
G revel, Apotheker in Steele.
G r illo , Wilh., Fabrikbesitzer in Oberhausen, 
de G ru y te r , Albert, in Ruhrort.
G un term ann , J. H., Mechanikus in Düsseldorf.
H aarm an n , Jul., Mühlenbesitzer in Düsseldorf.
H aber, Bergreferendar a. D. und Director der Rheingruben in Mei- 

derich (nächst Duisburg).
Hache, Bürgermeister in Essen.
von H ägens, Landgerichtsrath a. D. in Düsseldorf.
H aerche, Rudolph, Grubendirector in Düsseldorf.
H an ie l, H., Geh. Commerzienrath, Grubenbesitzer in Ruhrort. 
H asse lkus, C. W., Kaufmann in Düsseldorf.
H asskarl, C., Dr., in Cleve.
H ausm ann, F., Bergmeister in Essen.
H e in tz , E., Apotheker in Duisburg.
H e in tzm an n , Eduard, Kreisrichter in Essen.
H e in tzm an n , Dr. jur., Bergwerksbesitzer in Düsseldorf.
He use, Baurath in Elberfeld.
von der H eyden, Carl, Dr. med. in Essen.
von der Heyden, Heinr.. Dr., Real-Oberlehrer in Essen.
H ic k e th ie r ,  G. A., Lehrer an der Realschule zu Barmen.
Hi lg  er, E., Hüttenbesitzer in Essen.
H ille b re c h t, Fr., k. Hofgärtner auf Schloss Benrath bei Düsseldorf. 
H ink, Wasserbauaufseher in Duisburg.
H o e tte , C. Rud., Secretär in Elberfeld.
H o h en d ah l, Grubendirector der Zeche Neuessen in Altenessen. 
H o n ig m an n , E., Bergwerksdirector in Essen.
Hu eck, Herrn., Kaufmann in Düsseldorf (Elisabethstr. 45). 
H uyssen, Louis, in Essen.
Jaco b  eit, Hermann, Kaufmann in Essen.
Ja e g e r , August, Bergbeamter im Mülheim%a. d. Ruhr.
Ja  eg er, 0., Kaufmann in Barmen.
Ib ach , Richard, Pianoforte- und Orgelfabrikant in Barmen. 
Jeg h ers , E., Director in Ruhrort.
Joly, A., Lieutenant a. D., in Essen (Limbecker Chaussée 60). 
Jo n g h a u s , Kaufmann in Langenberg.
Junck , Advokat-Anwalt in Cleve.
Ju n g , Wilh., Bergassessor in Essen.
K alk er, Apotheker in Willich bei Crefeld.
K a rth a u s , C., Commerzienrath in Barmen.
K a u e rt, A., Apotheker in Elberfeld.
K lüp pehb erg, Apotheker in Neukirchen, Kreis Solingen.
Kn au dt, Hüttenbesitzer in Essen.



K no rsch , Advokat-Anwalt in Düsseldorf.
K obbe, Friedr., in Crefeld.
Koch, Ernst, in Duisburg.
K oenig, W., Bürgermeister in Cleve.
K ö ttg en , Jul., in Quellenthal bei Langenberg.
K ü h tze , Dr., Apotheker in Crefeld.
L am ers, Kaufmann in Düsseldorf.
L an d sk ro n , Fritz, Kaufmann in Essen.
L eo n h a rd , Dr., Sanitätsrath in Mülheim a. d. Ruhr.
L euken , C. jun., Apotheker in Süchteln.
L eysner, Landrath in Crefeld.
L ie k fe ld , EL, Apotheker in Mülheim a. d. Ruhr.
L ie se g a n g , P. Ed., Dr., Redacteur in Düsseldorf.
Li man, Apotheker in Wesel.
L im b u rg , Telegraphen-Inspector in Oberhausen.
L ind, Bergwerksdirektor in Essen.
L isc h k e , K. E., Geh. Regierungsrath in Elberfeld.
Löbbecke, Rentner in Düsseldorf (Schadowstr. 58).
L ö rb ro o k s, Kreisger.-Rath in Essen.
Lose, L., Director der Seidencondition in Crefeld.
Lüdecke, Apotheker in Elberfeld.
M aessen, CI. Jos., Apotheker in Dülken.
M a rtin s , Rud., Landgerichtsrath in Elberfeld.
May, A., Kaufmann in München-Gladbach.
Meigen, Gymnasiallehrer in Wesel.
Meyer, Gust., Fabrikbesitzer in Essen.
M eiling  ho ff, F. W., Apotheker in Mülheim a. d. Ruhr. 
M olineus, Eduard, Commerzienrath in Barmen.
M oli ne us, Friedr., in Barmen.
M orian , D., Gutsbesitzer in Neumühl bei Oberhausen.
von d er M ühlen, H. A., Kaufmann in Düsseldorf (Kranzstr. 4b),
M ülle r, Hugo, Bergassessor in Düsseldorf.
M üller, jun., Friedr., Kaufmann in Hückeswagen.
M ulvany, William, Grubenrepräsentant in Düsseldorf.
M ulvany, Th. J., Bergwerksdirector in Düsseldorf.
N atorp , Gustav, Dr., in Essen.
N edden, Gustav, Kaufmann in Langenberg.
N edelm ann, E.. Kaufmann in Mülheim a, d. Ruhr. 
N e t ts t r a e te r ,  Conrad W., Apotheker in Hüls.
Neu haus, Carl, in Crefeld.
N eum ann, Carl, Lehrer an der Realschule in Barmen.
Neuss, Chr., Apotheker in Essen.
N olten, H., Bergreferendar in Oberhausen.
O ertel, Paul, Rentner in Düsseldorf (Rosenstr.).
Overham m , Fr., Apotheker in Werden a. d. Ruhr.



P ahlke, E., Bürgermeister und Hauptm. a. D. in Kettwig. 
P altzow , Apotheker in Solingen.
P e ill, Gast., Kaufmann in Elberfeld.
P e te rso n , Gust., Gutsbesitzer in Düsseldorf.
P lag g e , CI., Gymnasial-Oberlehrer in Essen.
P lange, Geh. Reg.-Rath u. Betriebsdirector der berg.-märk. Eisen

bahn in Elberfeld.
P la tz h o ff , Gust., in Elberfeld.
P o en sg en , Albert, Commerzienrath in Düsseldorf.
P o lle n d e r, Dr., Sanitätsrath in Barmen.
P rin ze  n,W., Commerzienrath u. Fabrikbesitzer in München*Gladbach, 
v. R a th , H., Präsident d. landwirtschaftlichen Vereins, in Lauers

fort bei Crefeld.
Rhode, Maschinenmeister in Elberfeld.
Roem er, Gerhard, Dr., in Mörs.
R offhack , W., Dr., Apotheker in Crefeld. 
de Rossi, Gustav, in Neviges.
Sabel, J., Apotheker in Essen.
S chaeffer, Ch., Apotheker in Duisburg.
S c h a rp e n b e rg , Fabrikbesitzer in Nierendorf bei Langenberg. 
S ch im m elbusch , Hüttendirecter in Hochdahl bei Erkrath. 
S chm eckeb ie r, Dr., Oberlehrer an d. Realschule in Elberfeld. 
Schm idt, Emanuel, Kaufmann in Elberfeld.
S chm id t, Emil, Dr. med. und pract. Arzt in Essen.
S chm id t, Friedr., in Unter-Barmen (Alleestr. 75).
S ch m id t, Joh., Kaufmann in Elberfeld.
S chm id t, Joh. Dan., Kaufmann in Barmen.
S chm id t, Julius, Agent in Essen.
Schm idt, P. L., Kaufmann in Elberfeld.
S ch m id t, Reinhard, in Elberfeld.
S ch n e id er, J., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Düsseldorf.
S ch o e le r, F. W., Privatmann in Düsseldorf.
S c h rä d e r, Bergrath in Essen a. d. Ruhr.
Schulz, C., Hüttenbesitzer in Essen.
Schulz, Friedr., Kaufmann in Essen.
Schülke, Stadtbaumeister in Duisburg, 
te r  S chüren , Gustav, in Crefeld.
S ch ü re n b e rg , Bauunternehmer und Gewerke in Essen.
S chür m ann, Dr., Gymnasialdirector in Kempen.
S elbach , Bergmeister in Oberhausen.
S iebei, C., Kaufmann in Barmen.
Sie bei, J., Kaufmaun in Barmen.
S im ons, Louis, Kaufmann in Elberfeld.
Simons, Moritz, Cqpamerzienrath in Elberfeld.
Simons, N., Bergwerksbesitzer in Düsseldorf.



Sim ons, Walter, Kaufmann in Elberfeld.
Spanken , Landgerichts-Assessor in Cleve.
S tam bke, Eisenbahndirector in Elberfeld.
S tein, F., Fabrikbesitzer in Rheydt.
S te in , Walther, Kaufmann in Langenberg.
S te in g rö v e r, A., Grubendirector in Essen.
S tephan i, L., Apotheker in Crefeld.
S to llw erck , Lehrer in Uerdingen.
S to rck , Rud., Apotheker in Altendorf bei Essen. 
S töcker, Ed., Schloss Broich bei Mülheim a. d. Ruhr. 
T hiele, Dr., Director der Realschule in Barmen. 
T illm an n s , Heinr., Dr., in Crefeld.
Tolle, L. E., Kaufmann in Barmen.
U hlen hau t, C., Ober-Ingenieur in Essen.
V igener, Anton, Apotheker in St. Tönis bei Crefeld. 
W ald th au sen , F. W., in Essen.
W e g n e r, Bürgermeister in Duisburg.
W e ism ü lle r, Hüttendirector in Düsseldorf.
W erner, H. W., Regierungssecretär in Düsseldorf.
W erth , Joh. Wilh., Kaufmann in Barmen.
W esenfeld, C. L., Kaufmann u. Fabrikbesitzer in Barmen. 
W e tte r , Apotheker in Düsseldorf.
W iel er, W., Apotheker in Hilden.
^ ie s th o f f ,  F., Glasfabrikant in Steele.
Wolde, A., Garteninspector in Cleve.
W olf, Friedr., Commerzienrath in M.-Gladbach.
W olff, Carl, in Elberfeld.
Wolff, Friedr., Grubendirector in Essen.
Zeh me, Director der Gewerbeschule in Barmen.

D. Regierungsbezirk Aachen.

d’Alquen, Carl, in Mechernich.
B anning, Apotheker in Düren.
B ecker, Fr. Math., Rentner in Eschweiler.
B eis sei, Ignaz, in Burtscheid bei Aachen.
B eling , Bernh., Fabrikbesitzer in Hellenthal, Kr. Schleiden. 
B ilh a rz , Bergingenieur in Altenberg bei Herbesthal. 
B ö lling , Justizrath in Burtscheid.
B raun, M., Bergrath in Aachen.
B udde, General-Director auf Rothe Erde bei Aachen. 
Classen, Alex., Dr. in Aachen.

ounen, C., Grubendirector in Bardenberg bei Aachen. 
Contzen, Joh., Oberbürgermeister in Aachen.



Dahm en, C., Bürgermeister in Aachen.
Debey, Dr., Arzt in Aachen.
D ieckhoff, Aug., K. Baurath in Aachen.
D ire c tio n  der polytechnischen Schule in Aachen.
D it tm a r ,  Ewald, Ingenieur in Eschweiler.
F e tis , Alph., Generaldirector der rhein.-nassauisch. Bergwerks- und 

Hütten-Actien-Gesellsch. in Stolberg bei Aachen.
F l ade, A., Grubeninspector in Diepenlinchen bei Stolberg. 
F ö rs te r ,  A., Dr., Prof, in Aachen.
G eorg i, C. H., Buchdruckereibesitzer in Aachen, 
van G ülpen, Ernst jun., Kaufmann in Aachen.
H ahn, Dr., Arzt in Aachen.
Hahn, Wilh., Dr., in Alsdorf bei Aachen, 
von H a lfe rn , F., in Burtscheid.
H a rtw ig , Ferd., Ober-Steiger in Altenberg.
H asen c lev er, Robert, Betriebsdirector in Stolberg.
H ass lach er, Landrath und Polizei-Director a. D. in Aachen. 
H eim bach , Laur., Apotheker in Eschweiler.
H erw ig, Dr., Docent am Polytechnikum in Aachen.
H ilt, Bergassessor und Director in Kohlscheid bei Aachen. 
H onigm ann, Ed., Bergmeister a. D. in Aachen.
H onig  m ann, L., Bergmeister a. D. in Höngen bei Aachen. 
H onigm ann, Fritz, Bergingenieur in Aachen.
H u p e rtz , Friedr. Wilh., Bergmeister a. D. in Mechernich.
Johag , Johann, Oeconom in Röhe bei Eschweiler.
K a lten b ach , J. H., Lehrer in Aachen.
K esse lk au  1, Rob., Kaufmann in Aachen.
Klocke, Dr., Lehrer an der Bürgerschule in Düren.
K ö r tin g , Apotheker in Stolberg bei Aachen.
K o rt um, W. Th., Dr., Arzt in Stolberg.
K raus, Obersteiger in Moresnet.
L a m b e r ts , Abrah., Director der Aachen-Maestrichter-Eisenbahn- 

gesellschaft in Burtscheid.
L a m b e rts , Hermann, Maschinenfabrikant in Burtscheid bei Aachen. 
L a m b e r ts , Otto, in Burtscheid bei Aachen.
L an d sb e rg , E., Generaldirector in Aachen.
L an d o lt, Dr., Prof, am Polytechnikum in Aachen.
L asp ey res , H., Dr., Prof, am Polytechnikum in Aachen.
L ieck, Dr., Lehrer an der Realschule in Aachen,
L ochner, Joh. Friedr., Tuchfabrikant in Aachen.
M ayer, Ad., Kaufmann in Eupen.
M ayer, Georg, Dr. med., Sanitätsrath in Aachen.
Meydam, Georg, Bergassessor in Pumpe bei Eschweiler. 
M odersohn, Stud. arch. in Aachen (Achterstrasse).
M olly, Dr. med., Arzt in Moresnet.



M onheim , V., Apotheker in Aachen.
M örsbach , ßergmeister a. D., in Schleiden.
P au ls , J., Apotheker in Cornelimünster bei Aachen.
P e te rse n , Carl, Hüttendirector auf Pümpchen bei Eschweiler. 
P ie ra th , Ed., Bergwerksbesitzer in Roggendorf bei Gemünd. 
P o rtz , Dr., Arzt in Aachen.
P ra e to r iu s , Apotheker in Aachen, 
v. P ra n g e , Rob., Bürgermeister in Aachen.
P ü n g ele r, P. J., Tuchfabrikant in Burtscheid.
P ü tze r, Jos., Director der Provincial-Gewerbeschule in Aachen. 
R envers, Dr., Oberlehrer in Aachen.
R eum ont, Dr. med., Sanitätsrath in Aachen.
R im bach, Fr., Apotheker in Jülich.
R olshoven , Heinr., Apotheker in Gemünd.
S cherv ier, Dr., Arzt in Aachen.
S ch illin g s , Carl, Bürgermeister in Gürzenich.
S c h ü tz , A., Apotheker in St. Vith.
S chüller, Caesar, in Düren.
S ie b e rg e r , Dr., Oberlehrer an der Realschule in Aachen, 
von S p iessen , Aug. Freiherr, Oberförstercandidat in Blankenheim 

(Kreis Schleiden).
S ta rtz , A. G., Kaufmann in Aachen.
S tr ib e c k , Specialdirector in Aachen.
Th eien, W. Jos., Hüttenmeister in Altenberg bei HerbesthaL 
T ils, Richard, Apotheker in Malmedy.
T rupel, Aug., Advokat-Anwalt in Aachen.
V enator, E., Ingenieur in Aachen.
Voss, Bergrath in Düren.
W agner, Bergrath in Aachen.
W ings, Dr., Apotheker in Aachen.
W üllner, Dr., Prof, am Polytechnikum in Aachen.
Z ander, Peter, Dr., Arzt in Eschweiler.

E. Regierungsbezirk Trier.
A chenbach , Adolph, Geh. Bergrath in Saarbrücken.
Al ff, Christ., Dr., Arzt in Trier.
von Ammon, Bergwerksdirector in Saarbrücken (Grube v. d. Heydt). 
B ecker, Oberschichtmeister in Duttweiler bei Saarbrücken.
Beel, H., Ingenieur in Neudorf bei Louisenthal nächst Saarbrücken. 
B er res, Joseph, Lohgerbereibesitzer in Trier, 
v. B eu lw itz , Carl, Eisenhüttenbesitzer in Trier.
B ick ing , Joh. Pet., Rentner in Saarburg.
B ück ing , Eduard, Hüttenbesitzer auf Hallberger-Werk bei Saar

brücken.



B öck ing , Rudolph, Hüttenbesitzer auf Hallberger-Werk bei Saar
brücken.

B ü ck in g , G. A., Hüttenbesitzer in Saarbrücken.
B onnet, Alb., Director der Gasanstalt in Saarbrücken.
B reu er, Ferd., Bergassessor auf Grube Heinitz bei Neunkirchen. 
B ü ttn e r , k. Baumeister in St. Wendel.
B u ss , Oberbürgermeister a. D., Geh. Reg.-Rath in Trier.
C e tto  sen., Gutsbesitzer in St. Wendel.
C laise , A., Apothekenbesitzer in Prüm.
C lo tten , Steuerrath in Trier.
D ahlem , Rentner in Trier.
E b e r h a r t ,  Kreissecretär in Trier.
F ie f, Ph., Hüttenbeamter in Neunkircher Eisenwerk b. Neunkirchen. 
F u ch s , Heinr. Jos., Departements-Thierarzt in Trier. 
G ie rsh a u se n , Apotheker in Neunkirchen bei Ottweiler. 
G o ld e n b e rg , F., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Saarbrücken. 
G rebe, Bergverwalter in Trier.
G roppe, Berggeschworner in Trier.
H aldy, E., Kaufmann in Saarbrücken.
H ansen, Pfarrer in Ottweiler.
Ha ss la c h  er, Bergassessor in Saarbrücken.
H e in tz , A., Berginspector in Ensdorf bei Saarlouis.
J o rd a n , Hermann, Dr., Arzt in Saarbrücken.
Jo rd a n , Bergassessor in Saarbrücken.
von d e r  K a ll, J., Grubendirector zu Hostenbach bei Saarbrücken. 
K ar eher, Ed., Commerzienrath in Saarbrücken.
K e lle r, Notar in St. Wendel.
K iefer, A. Apotheker in Saarbrücken.
K liv e r, H., Markscheider in Saarbrücken.
K liv er, Ober-Bergamts-Markscheider in Saarbrücken.
K önig, Apotheker in Morbach bei Bernkastel.
K raem er, Ad., Geh. Commerzienrath und Hüttenbesitzer auf der 

Quint bei Trier.
K ro effg es , Carl, Lehrer in Prüm.
K uhn, Christ., Kaufmann in Löwenbrücken bei Trier.
L a u tz , Ludw., Banquier in Trier.
L ay  m ann, Dr., Reg.- und Geheim. Med.-Rath in Trier. 
L ic h te n b e rg e r , C., Dr., Rentner in Trier.
L ü ttk e , A., Bergrath a. D., in Saarbrücken.
M allm ann , Oberförster in St. Wendel.
M encke, Berggeschworner auf Grube Reden bei Neunkirchen. 
M ö llin g e r, Buchhändler in Saarbrücken.
Nasse, R., Bergwerksdirector in Saarbrücken.
N e u fa n g , Bauinspector in Saarbrücken.
N o eg g e ra th , Albert, Bergrath in Saarbrücken.



N o e g g e ra th , Justizrath in Saarbrücken.
P a  bst, Fr., Gutsbesitzer in St. Johann-Saarbrücken.
P fa e h le r , Geh. Bergrath in Sulzbach bei Saarbrücken.
Q uien, Friedr., Kaufmann in Saarbrücken.
R a iffe ise n , Bergrath in Neunkirchen bei Saarbrücken. 
R a u te n s tr a u c h ,  Valentin, Commerzienrath in Trier.
R ex ro th , Ingenieur in Saarbrücken.
R ib b e n tro p , Alfred, Bergmeister in Gerolstein.
R ieg e l, C. L., Dr., Apotheker in St. Wendel.
R o e c h lin g , Carl, Kaufmann in Saarbrücken.
R o e c h lin g , Fritz, Kaufmann in Saarbrücken.
R o ech lin g , Theod., Kaufmann in Saarbrücken.
Roem er, Br., Director der Bergschule in Saarbrücken.
Ros bach, H., Br., Kreisphysikus und Sanitätsrath in Trier. 
S c h a e ffn e r , Hüttendirector am Billinger-Werk in Billingen. 
S ch e rr, J. Sohn, Kaufmann und Mineralwasserfabrikant in Trier. 
S c h la c h te r , Carl, Kaufmann in Saarbrücken.
S chm elzer, Kaufmann in Trier.
S ch rö d er, Richard, Br., Berginspector in Heinitz bei Saarbrüc en. 
S ch w arzm an n , Moritz, Civil-Ingenieur in Casel bei Trier. 
S e y ffa r th , F. H., Regierungs- und Baurath in Trier.
Sim on, Michel, Banquier in Saarbrücken.
S teeg , Br., Oberlehrer an der Real- und Gewerbeschule in Trier. 
S tra s s  b ü rg  er, R., Apotheker in Saarlouis.
Stum m , Carl, Commerzienrath u. Eisenhüttenbesitzer in Neunkirchen. 
Süss, Peter, Rentner in St. Paulin bei Trier.
T ill, Carl, Fabrikant in Sulzbach bei Saarbrücken.
T ob ias, Carl, Br., Kreisphysikus in Saarlouis.
V ieh off, Birector der höheren Bürgerschule in Trier. 
V ossw inkel, Bergassessor in Saarbrücken.
W e b e r, Alb., Br. med., Kreisphysikus in Baun.
W in te r , F., Apotheker in Gerolstein.
Z a c h a ria e , Aug., Bergingenieur in Bleialf.
Z ix , Heinr., Berginspector in Saarbrücken.

F. Regierungsbezirk Minden.

B an n in g , Br., Gymnasiallehrer in Minden.
B ansi, H., Kaufmann in Bielefeld.
B aru ch , Br., Arzt in Paderborn.
B ecker, Glashüttenbesitzer in Siebenstern bei Briburg. 
B eck h au s , Superintendent in Höxter.
B i erm ann , A., in Bielefeld.
B ozi, Gust., Spinnerei Vorwärts bei Bielefeld.



B ra n d t,  Gust., in Vlotho.
Damm, Dr., Sanitätsrath und Kreisphysikus in Warburg.
D eliu s, G., in Bielefeld.
Doench, Harry, Apotheker in Vlotho a. d. Weser.
G e rl ach, Dr., Kreisphysikus in Paderborn.
G raeff, Leo, Salinendirector in Oeynhausen.
Ham  mann, Dr., Apotheker in Heepen bei Bielefeld.
H erm an n , Dr., Fabrikbesitzer in Rehme.
J ü n g s t, Oberlehrer in Bielefeld.
K aselow sky, F., Commissions-Rath in Bielefeld.
K lein , Pastor in Bödeken bei Paderborn.
Kn a up, Dr., Apotheker in Salzkotten bei Paderborn.
M öller, Fr., auf dem Kupferhammer bei Bielefeld, 
y. O eynhausen , Fr., Reg.-Assessor a. D. in Grevenburg bei Vörden. 
Oh ly, A., Apotheker in Lübbecke.
P ie ts c h , Königl. Baurath in Minden.
R am m sted t, Otto, Apotheker in Levern.
S ch w e itze r, A. Apotheker in Bielefeld.
S p re n g e l, H., Apotheker in Bielefeld.
S te in m e is te r ,  Aug., Fabrikant in Bünde.
S to h lm an n , Dr., Arzt in Gütersloh.
V e itm an n , Apotheker in Driburg.
V o lm er, Bauunternehmer in Paderborn.
W a ld e c k e r , A., Kaufmann in Bielefeld.

6. Regierungsbezirk Arnsberg.

K ö n ig lic h e  R e g ie ru n g  in  A rn sb e rg .
A d r ia n i ,  Grubendirector der Zeche Hannibal bei Bochum. 
A lb e r ts ,  Berggeschworner a. D. und Grubendirector in Hörde. 
A ld en h o v en , Edmund, Betriebsdirector auf Zeche Müsen III in 

Blankenstein.
A lte n lo h , Wilh., in Hagen.
A rens, Carl, Kaufmann in Arnsberg.
A rn d t, Oswald, Apotheker in Eiserfeld a. d. Sieg.
A rn d ts , Carl, Maler in Arnsberg.
A rn d ts , C., Gutsbesitzer in Rumbeck bei Arnsberg.
Asbeck, Carl, Commerzienrath in Hagen.
A s th ö w e r, Hüttendirector in Witten.
B ach a rach , Moritz, Kaufmann in Hamm.
B aed ek er, J., Buchhändler in Iserlohn.
B a r th , Grubendirector auf Zeche Pluto bei Wanne, 
von der Becke, Bergrath a. D. in Langendreer.
B ecker, Wilh., Hüttendirector auf Germania-Hütte bei Grevenbrück*



B e r g e n th a l, C. W., Gewerke in Hagen.
B e rg e n th a l, Wilh., Hüttenbesitzer in Warstein.
B erger, jun., Carl in Witten.
B itte r , Dr., Arzt in Unna.
Blome, Dr., Arzt in Eppendorf bei Bochum.
Bio me, Michael, Papierfabrikant in Sündern.
B öcking , E., Gewerke in Unterwilden bei Siegen.
B öcking , Friedrich, Gewerke in Eisern (Kreis Siegen).
B öd iker, 0., Dr., Apotheker in Rhynern bei Hamm.
B oegehold , Bergmeister in Sprockhövel.
B ö lling , Oberbergrath in Dortmund.
B oesser, Julius,\Betriebsdirector in Hagen.
B o rb e rg , Herrn., Dr. med., in Herdecke a. d. Ruhr.
B o rn d rü ck , Herrn., Kreiswundarzt in Ferndorf bei Siegen.
B r ab an der, Bergmeister a. D. in Bochum,
B rack e im an n , Fabrik- u. Bergwerksdirector auf Schloss Wocklum 

bei Iserlohn.
B rand, G., Fabrikant in Witten.
B rasse , E., Bürgermeister in Siegen.
B re fe ld , Gerichtsrath in Arnsberg.
B reu e r, August, Kaufmann in Iserlohn.
B reu er, August, Stud. ehern., in Iserlohn.
B r ic k e n s te in , Grubendirector in Witten.
B risk en , Fr., Dr. med., in Arnsberg.
B ro ck h au s , Ludw., Kaufmann in Iserlohn.
B ro x te rm a n n , Ober-Rentmeister in Arnsberg.
B rune, Salinenbesitzer in Höppe bei Werl.
B uchholz, Wilh., Kaufmann in Annen bei Witten.
B üsch  er, Heinrich, Kaufmann in Iserlohn.
B usch, Bergreferendar und Grubendirector in Bochum. 
B uschm ann , Regierungs- u. Consistorialrath in Arnsberg. 
C äm m erer, Ober-Ingenieur in Witten.
C an a ris , J., Berg- und Hüttendirector in Finnentrop.
Cap eil, Bergassessor in Bochum.
C h ris t, Bergrath in Bochum.
C h ris te l, G., Apotheker in Lippstadt.
Cöls, Theodor. Amtmann in Wattenscheid bei Bochum.
Co sack, Fabrikbesitzer und Kaufmann in Arnsberg.
C revecoeur, Apotheker in Siegen.
Dach, A., Grubendirector in Bochum.
D a h lh a u s , Civilingenieur in Hagen.
Daub, Fr., Fabrikant in Siegen.
Daub, J., Markscheider in Siegen.
D eim el, A., Gemeindevorsteher in Elleringhausen.
D en n in g h o ff , Fr., Apotheker in Schwelm.



Den s s, A., Apotheker in Lüdenscheidt.
y. D evivere , K., Freiherr, Oberförster in Glindfeld bei Medebach. 
D id e rich s , Ober-Maschinenmeister der berg.-märk. Eisenbahn in 

Witten.
D ie c k e rh o ff , Hüttendirector in Menden.
D ieste rw eg , Heinr., Dr., in Siegen.
Dohm, Appellations-Gerichts-Präsident in Hamm.
Dr eck er, Kreisrichter in Dortmund.
D resle r, Heinr., Kaufmann in Siegen.
D resle r, III., J. H., Bergwerks- und Hüttenbesitzer in Siegen* 
D re s le r , Ad., Gruben- und Hüttenbesitzer in Creuzthal b. Siegen. 
D reverm ann , Dr., Chemiker in Hörde.
Dr ev er m ann, H. W., Fabrikbesitzer in Enneperstrasse. 
y. D ro s te  zu P a d tb e rg , Freiherr, Landrath in Brilon, 
von D ro s te  zu V is c b e r in g -P a d tb e rg , M. Freiherr in Brilon. 
Dröge, A., Kreisrichter in Arnsberg.
E b b in g h a u s , E., in Massen bei Unna.
E ile r t ,  Fried., Ober-Bergrath in Dortmund.
E lb  er s, Christ., Dr., Chemiker in Hagen.
E lb e rs , C., in Hagen.
E m m erich , Ludw., Bergrath in Arnsberg.
E n g e lh a r d t ,  G., Grubendirector auf Königsgrube bei Bochum. 
E n g s tfe ld , E., Oberlehrer in Siegen.
E rb s ä lz e r -C o lle g  in Werl.
E rd m a n n , Bergassessor a. D. in Witten.
E rn s t ,  General-Director und Fabrikbesitzer in Hamm.
E sse llen , Kechtsanwalt in Dortmund.
F ach , Ernst, Dr., Berg- und Hütteningenieur in Friedrichshütte zu 

Laasphe a. d. Lahn.
F éau x , Dr., Professor in Arnsberg.
F e ld h a u s , C., Apotheker in Altena.
F ic k e r , Rittmeister in Burgholdinghausen (Kreis Siegen).
F isch e r, Heinr., Kaufmann in Lüdenscheidt.
F ix , Seminarlehrer in Soest.
F lü g e l, Carl, Apotheker in Dortmund.
F lum e, Rieh., Apotheker in Wattenscheid.
F ölz er, Heinrich, Gewerke in Siegen.
F o rs t ,  Christ., Bauunternehmer in Witten.
F ö rs te r ,  Dr. med. in Bigge.
F r ie lin g h a u s , Gust., Grubendirector in Dannebaum bei Bochum* 
F unke, Apotheker in Hagen.
F u n ck e , F., Apotheker in Witten.
G ab rie l, F., Hüttenbesitzer in Elslohe.
G a b rie l, W., Fabrikant und Gewerke in Soest.
G ailhof, Jul., Apotheker in Iserlohn.



G arsch ag en , H., Kaufmann in Hamm, 
y. G au g reb en , Friedr., Freiherr, in Assinghausen.
Ger lach, Bergmeister in Siegen.
Ger son, Siegf., Kaufmann in Hamm.
G insberg , A., Markscheider in Siegen.
G läser, Jac., Bergwerksbesitzer in Siegen.
G läser, Leonhard, Bergwerksbesitzer in Siegen.
Göbel, Franz, Gewerke in Meinhard bei Siegen.
Göbel, Apotheker in Altenhunden.
G ra e fin g h o ff , ft., Br., Apotheker in Langendreer.
G raff, Ad., Gewerke in Siegen.
G rieb sch , J., Buchdruckereibesitzer in Hamm.
G rote, H. F ,  Fabrikbesitzer in Arnsberg.
G ü th in g , Tillm., in Eiserfeld.
H a a r mann, Gust., Br., in Witten.
H aarm ann , Joh. Heinr., Stadtrath und Fabrikbesitzer in Witten. 
H aarm an n , Wilhelm, Kaufmann in Iserlohn.
Ha ege, Bauinspector in Siegen.
H ahne, C., Commerzienrath in Witten.
H am bloch , J., Generaldirector in Lohe bei Kreuzthal.
Le H anne, Jacob, Bergmeister in Olsberg.
H anf, Salomon, Banquier in Witten.
H ar k o rt, Friedr., in Barop.
H a rk o rt, P., in Scheda bei Wetter.
H a rn isch m ach er, F. J., Gymnasial-Oberlehrer in Brilon. 
H a rtm an n , Apotheker in Bochum. 
d’H au te riv e , Apotheker in Arnsberg.
H e in tzm an n , Bergrath in Bochum.
H ein tzm an n , Justizrath in Hamm.
H ellm an n , Br., Kreisphysikus in Siegen.
H e n g s te n b e rg , Br., Kreisphysikus in Bochum.
H erbers, Herrn., Fabrikinhaber in Iserlohn.
H erb er s, Ludwig, Fabrikinhaber in Iserlohn.
H erb e rtz , Heinr., Kaufmann in Langendreer.
H eu te lb eck , Carl, Gewerke in Werdohl.
y. d e r  H eyden-R ynsch , Otto, Landrath in Bortmund.
Hi by, Wilh., Grubendirector in Altendorf bei Kupferdreh. 
H ilg en sto ck , Baniel, Obersteiger in Hörde.
H in tze , W., Rentmeister in Cappenberg.
H o b re c k e r, Kaufmann und Fabrikbesitzer in Hamm.
Hoeck, Johann, Betriebsführer in Meggen bei Altenhunden.
Ho egg, Dr., Gymnasial-Birector in Arnsberg, 
v. Hövel, Fr., Freih., Rittergutsbesitzer in Herbeck bei Hagen. 
Hofmann, Br., Birector der ehern. Fabrik in Woklum bei Balve. 
Hokam p, W., Lehrer in Sassendorf.



H o ld in g h au sen , W., Ingenieur in Unna, 
v. H o lzb rin k , Landrath in Altena.
v. H o lz b r in k , L., in Haus Rhade bei Brügge a. d. Yolme. 
v. H o lz b rin k , Staatsminister a. D., Reg.-Präsident in Arnsberg. 
H oppe, A., Gewerke in Hagen bei Allendorf.
Hoynk, H., Dr. med. in Arnsberg.
H u n d t, Th., Bergrath in Siegen.
H üser, Joseph, Bergmeister a. D. in Brilon.
H üser, H., Kaufmann in Hamm.
Hü s t  ege, Friedr., Rechnungsführer in Heiminghausen.
H üstege , Theodor, Grubenrepräsentant in Arnsberg.
H uth, Hermann, Kaufmann in Hagen.
H ü tte n h e in , Carl, Lederfabrikant in Hilchenbach. 
H ü tte n h e in , Fr., Dr., in Hilchenbach bei Siegen. 
H ü tte n h e in , M., Lederfabrikant in Hilchenbach bei Siegen. 
H ü tte n h e in , Wilh., Kaufmann in Grevenbrück bei Bilstein. 
H uyssen, Rob., Kaufmann in Iserlohn.
Jeh n , Dr., Sanitätsrath und Kreisphysikus in Hamm.
J ü n g s t ,  Carl, in Fickenhütte.
J ü t tn e r ,  Ferd., Markscheider in Dortmund.
K aesen, Arnold, in Siegen.
K aew el, W., Apotheken-Administrator in Menden.
Kamp, H., Hüttendirector in Hamm.
K eller, Joh., Conrector in Schwelm.
K e r s t in g , Dr. med., Arzt in Bochum.
K in derm ann , Rechtsanwalt in Dortmund.
K lagges, N., Fabrikant in Freienohl.
K lein , Fabrik-Director in Hüsten.
Klein, Ernst, Maschinen-Ingenieur in Dahlbruch bei Siegen. 
Kley, Florenz, Dr., Apotheker in Blankenstein a. d. Ruhr. 
K lingholz, Rud., Ober-Steiger in Sprockhövel.
K lophaus, Wilh., Kaufmann in Schwelm.
K losterm ann , Dr., Arzt in Bochum.
Knibbe, Hermann, Bergmeister in Bochum.
K ocher, J., Hüttendirector in Haspe bei Hagen.
Köcke, C., Verwalter in Siegen.
K öhler, Steuerempfanger in Gevelsberg.
König, Baumeister in Dortmund.
König, Reg.-Rath in Arnsberg.
K ö ttgen , Rector an der höheren Realschule in Schwelm. 
Kohles, Cataster-Controleur u. Vermessungs-Revisor in Brilon. 
Kohn, Fr., Dr. med. in Siegen.
K ollm ann, Hüttendirector in Niederscheiden bei Siegen.
K örte, Carl, Kaufmann in Bochum.
K rem er, C., Apotheker in Balve.



K reutz , Adolph, Bergwerks- und Hüttenbesitzer in Siegen.
Kropff, C., Gewerke in Olsberg (Kr. Brilon).
K ühtze, Apotheker in Gevelsberg.
Küper, Geheimer Bergrath a. D. in Dortmund.
L ehrk ind , G., Kaufmann in Haspe bei Hagen.
Lemmer, Dr., in Sprockhövel.
L ent, Dr., in Dortmund.
Lentze, F. Fr., Hüttenbesitzer in Arnsberg.
Ley, J. C., Kaufmann in Bochum.
L ieb erm eis te r, E., Dr., in Unna.
L ieb  rech t, Albert, Kaufmann in Bochum.
L ieb  rech t, Julius, Fabrikbesitzer in Wickede.
v. L ilien , Freiherr, Kammerherr und Landrath in Arnsberg.
Liesse, Dr., Sanitätsrath u. Kreisphysikus in Arnsberg.
L i mp er, Dr., in Altenhunden.
L inhoff, Anton, Gewerke in Lippstadt.
L is t, Carl, Dr., in Hagen.
Löb, Gutsbesitzer in Caldenhof bei Hamm.
Loh mann, Albert, in Witten.
Lohm ann, Carl, Bergwerksbesitzer in Bommern bei Witten. 
Lohm ann, Friedr., Fabrikant in Witten.
Ludw ig, Bergassessor a. D. in Bochum.
Lübke, A., Eisenbahnbauunternehmer in Arnsberg.
Luycken, C., Kreisgerichtsrath in Arnsberg, 
von der M arek, Rentner, in Hamm, 
von der M arek, Dr., in Hamm.
M arenbach, Grubendirector in Siegen.
M arq u art, Paul Clamor, Dr. phil., in Bochum.
M arten, Dr. med., in Hörde.
M arx, Markscheider in Siegen, 
v. Me es, Reg.-Rath in Arnsberg.
M einhard, Hr., Fabrikant in Siegen.
M einhard, Otto, Fabrikant in Siegen.
M eininghaus, Ewald, Kaufmann in Dortmund.
M elchior, Justizrath in Dortmund.
Men sing, Rechtsanwalt in Witten.
Menzel, Robert, Berggeschworner a. D. und Bergwerksdirector bei 

dem Bochumer Verein für Bergbau- und Gussstahlfabrikation 
in Bochum.

Men zier, Berg- und Hüttendirector in Siegen.
M etzm acher, Carl, Landtagsabgeordneter in Dortmund. 
M orsbach, Dr., Arzt in Dortmund.
Muck, Dr., Chemiker und Lehrer der Chemie an der Bergschule in 

Bochum.
M üller, H., Dr., Reallehrer in Lippstadt.



von Münz, Kreisrichter in Arnsberg.
N eu ste in , Wilh., Gutsbesitzer auf Haus Jeckern bei Mengede- 
N ö g g e ra th , Ch., Professor am Gymnasium in Arnsberg. 
N olten , Apotheker in Barop bei Dortmund.
Nonne, Jul., Bergassessor in Dortmund.
Oe che lh  aus er, H., Fabrikant in Siegen.
O ffenberg , Berggeschworner in Dortmund.
O ste rra th , Ober-Regierungsrath in Arnsberg.
O thm er, J., Apotheker in Dorstfeld bei Dortmund.
Overbeck, Jul., Kaufmann in Dortmund.
Over weg, Carl, Rittergutsbesitzer in Letmathe.
P e te rs  mann, H. A., Rentner in Yörde. 
v. Pape, Egon, Freiherr, in Haus Loh bei Werl.
P e iffe r , E-, Gymnasial-Oberlehrer in Attendorn.
P i eie r, Oberlehrer in Arnsberg.
P ieper, Bergassessor in Bochum.
P iep er, H., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Bochum.
Poock, Louis, Betriebsführer auf Grube Ernestus bei Elspe. 
P o tth o ff, W., Louisenhütte bei Lünen.
v. R appard , Lieutenant, auf Zeche Margaretha bei Aplerbeck*. 
R ath , Wilhelm, Grubendirector in Plettenberg.
R andebrock , August, Grubendirector in Dortmund. 
R auschenbusch, Justizrath in Hamm.
R edicker, C., Fabrikbesitzer in Hamm.
R eid t, Dr., Ober-Lehrer am Gymnasium in Hamm.
R ein h ard , Dr., Arzt in Bochum.
R e ifen s tah l, Bergreferendar in Castrop.
R in te len , Hauptmann a. D. und Amtmann in Sprockhövel* 
Röder, 0., Grubendirector in Dortmund.
R oll mann, E., Kaufmann in Hamm.
R ollm ann, Pastor in Yörde.
R o sdücher, Cataster-Controleur in Hamm.
R o se n k ra n z , Grubenverwalter, Zeche Henriette bei Barop. 
Roth, Bergmeister in Burbach.
Roth, Wilh., Wiesenbaumeister in Dortmund.
Rüben, Arnold in Siegen.
R uetz, Carl, Hüttendirector in Dortmund.
R ü g g eb erg , Fabrikbesitzer in Hüsten.
Rum p, Wilh., Apotheker in Dortmund.
R ustem ey er, H., Kaufmann in Dortmund.
Sahlm en, R., Dr. med. in Brilon.
S arfass , Leo, Apotheker in Ferndorf bei Siegen.
Schack, Adolph, Apotheker in Wengern.
Schem m ann, Emil, Apotheker in Hagen, 
von Schenck, Justizrath in Arnsberg.



Schenck, Mart., Dr., in Siegen.
S ch le ifen  bäum, H., Gewerke zu Boschgotthardtshütte bei Haardt

a. d. Sieg.
S ch liekum , A., Apotheker in Rönsal.
S c h lie p e r , Heinr., Kaufmann in Grüne bei Iserlohn.
S ch lü te r , Reinhold, Rechtsanwalt in Witten.
Schm id, A., Bergrath in Hamm.
Schm id, Franz, Dr., Arzt in Bochum.
S ch m id t, Aug., Apotheker in Haspe.
S chm id t, Aug., Ingenieur in Witten.
S chm id t, Bürgermeister in Hagen.
Schm idt, Ernst Wilh., Bergmeister in Müsen.
S chm id t, Fr., Baumeister in Haspe.
S chm id t, Joh., Dr. med., Arzt in Witten.
S ch m id t III., Wilhelm, in Müsen.
S chm ied ing , Dr., Arzt in Witten.
Schm itz, C., Apotheker in Letmathe.
Schm itz, Appell.-Ger.-Rath in Hamm.
Sc hm öle, Aug., Kaufmann in Iserlohn.
Schm öle, Gust., Fabrikant in Menden.
Schm  öle, Rudolph, Fabrikant in Menden.
Schm öle, Th., Kaufmann in Iserlohn.
Sc hm ölt er, Dr., in Siegen.
Schnabel, Dr., Director der höheren Bürger- und Realschule in 

Siegen.
S ch n e id e r, H. D. F., Hüttenbesitzer in Neunkirchen.
S chne lle , Caesar, Civilingenieur in Bochum.
S c h ö n a ic h -C a ro la th , Prinz von, Berghauptmann in Dortmund. 
S chroeder, F. W., Kaufmann in Sündern.
S ch ü tte , Dr., Kreisphysikus in Iserlohn.
Schütz, Rector in Bochum.
Schulte , H. W., Dr. med., prakt. Arzt in Wiemelhausen bei Bochum. 
Schulz, B., Bergwerksdirector auf Zeche Dahlbusch bei Gelsen

kirchen.
Schulz, Alexander, Bergassessor in Lünen bei Dortmund. 
S c h n itz , Dr., Bergassessor in Bochum.
S ch u ltz , Justizrath in Bochum.
Schum acher, Fr., Bürgermeister in Hattingen.
S ch w ärtz , W., Apotheker in Sprockhövel.
Schw arz, Alex., Dr., Lehrer an d. höheren Bürgerschule in Siegen. 
Schw eling, Fr., Apotheker in Bochum.
Seel, Grubendirector in Ramsbeck.
S e ttem ey e r, Regierungsrath in Arnsberg.
S oed ing , F., Fabrikbesitzer in Witten, 
v. S p ar re, Ober-Bergrath in Dortmund.



S pies s, R., Architekt in Siegen.
S p o rle d e r, Grubendirector in Dortmund.
S ta d t  Schwelm .
Stamm, Herrn., in Vörde.
S ta e h le r , Heinr., Berg- und Hüttentechniker in Müsen. 
S te in b r in c k ,  Carl, Dr., Gymnasiallehrer in Hamm.
S te in se ifen , Heinr., Gewerke in Eiserfeld bei Siegen. 
S te rn e n b e rg , Rob., Kaufmann in Schwelm.
S to ll, Steuerempfánger in Hamm.
S to lzen b e rg , E., Grubendirector auf Zeche Centrum bei Bochum. 
S track e , Fr. Wilh., Postexpedient in Niederscheiden bei Scheiden. 
S t r a t  mann, gen. B e rg h a u s , C., Kaufmann in Witten. 
S tr ic k e r , Gustav, Kaufmann in Iserlohn.
S tu c k e n h o lz , Gust., Maschinenfabrikant in Wetter.
S uberg , Kaufmann in Hamm.
S tündeck , Appellations-Gerichtsrath in Arnsberg. 
T aeg lich sb eck , Bergmeister in Witten.
T ho mée, H. jun., Kaufmann in Werdohl.
T h ü ssing , Rechtsanwalt in Dortmund.
T iem ann , Bergmeister in Hamm.
T ill mann, Eisenbahnbaumeister in Arnsberg.
T illm ann , Carl, Gewerke in Sündern.
T ilm an n , Bergassessor in Königsborn bei Unna.
T ra p p e n , Alfred, Ingenieur in Wetter a. d. Ruhr.
T rip , H., Apotheker in Camen.
Uh len do r ff, L. W., Kaufmann in Hamm.
U lm ann, Sparkassenrendant und Lieutenant in Hamm.
U n k ra u t, Anton, Amtmann in Brilon.
U n k rau t, Eberhard, Kaufmann in Brilon.
U tsch, Dr., prakt. Arzt in Freudenberg, 
v. V elsen, Bergreferendar in Dortmund, 
v. V elsen, Bergrath in Dortmund, 
v. Vie bahn, Baumeister a. D. in Soest.
v. V ie bahn, Fr., Hüttenbesitzer auf Carlshütte bei Altenhunden. 
V ie lh a b e r, H. C., Apotheker in Soest.
Vogel, Rudolph, Dr., in Siegen.
V o ig t, W., Professor, Oberlehrer in Dortmund.
V olm er, E., Bergreferendar und Grubendirector in Bochum. 
V o rs te r, Lieutenant auf Mark bei Hamm.
V osw inkel, A., in Hagen.
W ed dig  e, Amtmann in Bigge (Kreis Brilon).
W eeren, Friedr., Apotheker in Hattingen.
W eite r, Ed., Apotheker in Iserlohn.
W eiter, Jul., Apotheker in Lünen a. d. Lippe.
W erm u th , Geheimer Justizrath in Arnsberg.



W erte, E., Apotheker in Brilon.
W essel, Grubeninspector in Hattingen.
W esterm ann , Bergreferendar in Bochum.
W esterm ann, Dr. med., Arzt in Bochum.
W e s t e r m a n n ,  Kreisbaumeister in Meschede.
W est ho ff, Pastor in Ergste bei Iserlohn.
W ey g and, Dr., Arzt in Bochum.
W eylandt, Bergreferendar in Siegen.
W iebe, Reinhold, Bergreferendar in Herne.
W iesner, Geh. Bergrath in Dortmund.
W isse n sc h a ft lic h e r  V erein  in Witten.
W issko tt, Wilh., Kaufmann in Dortmund.
W itte , Carl, Fabrikbesitzer in Iserlohn.
W itte , verw. Frau Commerzienräthin auf Heidhof bei Hamm. 
W ü rzb u rg er, Mor., Kaufmann in Bochum.
W ulff, Jos., Grubendirector in Herne.
W ulff, W., Bürgermeister in Arnsberg.
W upperm ann, Ottilius, in Dortmund.
Z ö llner, D., Catastercontroleur in Dortmund.
Z w e ig e rt, Appellations-Gerichts-Präsident in Arnsberg.

H. Regierungsbezirk Münster.

Alb er s, Apotheker in Ibbenbühren.
A lbers, Apotheker in Lengerich.
A rens, Dr. med., Regierungs- und Medicinalrath in Münster. 
B a rtlin g , E., Techniker in Bork (Kreis Lüdinghausen).
C re spei, jun., Gutsbesitzer in Crone bei Ibbenbühren.
Crone, Baumeister in Münster, 
y. D erschau , Bergmeister in Recklinghausen, 
y. D itfu r th , Theod., Königl. Director der westphäl. Eisenbahn in 

Münster.
D udenhausen , Apotheker in Recklinghausen.
E h le r t, Apotheker in Bocholt.
E n g e lh a rd t, Bergrath in Ibbenbühren. 
von F o e rs te r , Architekt in Münster.
G ropp, Amtmann in Boyenstein bei Beckum.
H ackebram , Apotheker in Dülmen.
H ackebram , Franz, Apotheker in Dülmen, 
v. H eerem ann , Freiherr, Regierungs-Assessor in Münster.
H eis, Ed., Dr., Prof, in Münster.
H it to r f ,  W. H., Dr., Prof, in Münster.
H offm ann, Dr., Ober-Lehrer an der Realschule in Münster. 
H om ann, Apotheker in_Nottuln.



Ho si us, Dr., Prof* in Münster.
K ar sch, Dr., Prof, und Medicinalrath in Münster.
K ar s ch, Ferdinand, in Münster.
K lö v ek o rn , Carl, Forst-Candidat in Münster.
K ra u th a u se n , Apotheker in Münster, 
von  K ü h lw e tte r , Ober-Präsident in Münster.
L ahm , Domcapitular in Münster.
L an d o is , Dr., Prof, in Münster.
L i beau, L., Rentner in Münster.
L o rs c h e id , J., Dr., Prof, an d. Real-u. Gewerbeschule in Münster. 
M ichaëlis , königl. Baurath in Münster.
M ünch, Director der Real- und Gewerbeschule in Münster. 
N itsc h k e , Dr., Prof, in Münster.
H ü b e l, Dr., Sanitätsrath in Münster, 
v. O lfers, F., Banquier in Münster.
P lag g e , Dr. med., in Ibbenbühren.
R aabe, Betriebsführer der Bleierz-Zeche Perm in Ibbenbühren. 
v. R aesfe ld , Dr., Arzt in Dorsten.
R ic h te rs , G., Apotheker in Coesfeld.
S p e ith , Apotheker in Oelde.
v. S p iessen , Lewin, Freiherr, Kreisgerichtsrath in Dülmen.
S t ahm, Inspector der Taubstummen-Anstalt in Langenhorst bei 

Steinfurt.
S te g e h a u s , Dr., in Senden.
S tiev e , Fabrikant in Münster.
S tru n k , Aug., Apotheker in Recklinghausen.
S u ffr ia n , Dr., Geh. Regierungs- u. Provinzial-Schulrath in Münster. 
Tosse, E., Apotheker in Buer.
U n ck en b o ld , jun., Apotheker in Ahlen.
Volm er, Engelb., Dr. med., in Oelde.
W eddige , Rechtsanwalt in Rheine.
W iesm ann , Dr., Geh .-Sanitätsrath u. Kreisphysikus in Dülmen. 
W ilm s, Dr., Médicinal-Assessor und Apotheker in Münster. 
W ü n n en b erg , E., Apotheker in Bottrop (bei Oberhausen). 
W ynen, Dr., in Ascheberg bei Drensteinfurt.
Z ie g le r , Kreisgerichtsrath in Ahaus.

In den übrigen Provinzen Preussëns.
K önig l. O b e r-B e rg am t in Breslau,
K önigl. O b er-B erg am t in Halle a. d. Saale.
A l tum , Dr. u. Prof, in Heustadt-Eberswalde.
A s c h e rs on, Paul, Dr., Prof, in Berlin (S. W. Friedrichstr. 217.) 
B a h r  dt, H. A., Dr., Rector der höheren Bürgerschule in Münden 

(Hannover).



B ard e le b e n , H., Dr., Director der königl. Gewerbeschule in Hil
desheim.

B auer, Max, Dr. phil., Prof, in Königsberg i. Pr.
B auer, Bergmeister in Borgloh bei Osnabrück.
Beel, L., Bergwerksdirector zu Weilburg a. d. Lahn (Reg. - Bez. 

Wiesbaden).
B erg e  mann, C., Dr., Prof, in Berlin (Königgrätzerstrasse 91). 
B e rg sc h u le  in Clausthal a. Harz.
B eyrich , Dr., Prof, in Berlin (auf dem Karlsbade 9).
B ischo f, C., Dr., Chemiker in Wiesbaden.
B öckm ann , W., Rentner in Berlin (Potsdamerstrasse 91).
B öger, C., Dr., Generalstabsarzt in Berlin.
B öl sc he, W., Dr. phil. in Osnabrück (Camp 40a).
B o h n s te d t, Oberbergrath in Cassel.
von B orn , Wilhelm, Rentner in Wiesbaden (Victoriastrasse 1). 
v. d. B o rn e , Bergassessor a. D. in Berneuchen bei Wusterwitz 

(Neumark).
B othe, Ferd., Dr., Director der Gewerbeschule in Görlitz.
B rass, Arnold, Stud. ehern, auf dem Polytechnicum in Hannover. 
B rauns, D., Dr. phil., Docent in Halle a. d. Saale (Linkes Garten). 
B u d e n b e rg , C. F-, Fabrikbesitzer in Magdeburg.
B udge, Jul., Dr., Geh. Med.-Rath u. Prof, in Greifswald.
Busch, Herrn., Lehrer a. d. höheren Bürgerschule in Uelzen (Prov. 

Hannover).
C aspary , Dr., Prof, in Königsberg i. Pr.
Cuno, Regierungs- und Baurath in Wiesbaden.
C u rtze , Gymnasial-Lehrer in Thorn.
Dames, Willy, Dr. philos. in Berlin.
De deck, Dr. med. und Medicinalrath in Wiesbaden.
D evens, Polizei-Präsident in Königsberg i. Pr. 
v. D ücker, Forstmeister in Stettin.
E u le n b e rg , Dr., Geh. Medicinalrath in Berlin.
E v erk en , Gerichtsrath in Grünberg.
E w ald , Dr., Mitglied d. Acad. d. Wissenschaften in Berlin. 
F a sb e n d e r , Dr., Prof, in Thorn.
F le c k s  er, Ober-Bergrath in Halle a. d. Saale.
F le i tm a n n , Hermann, Kaufmann in Berlin (Thiergartenstr. 14). 
F o lie n iu s , Ober-Bergrath in Halle a. d. Saale.
F ra n k , Fritz, Bergwerksbesitzer in Nievern.
F re u n d , Bergrath in Schönebeck.
F re u d e n b e rg , Max, königl. Bergwerksdirector in Ems.
G arke , Aug., Dr., Prof. u. Custos am königl. Herbarium in Berlin. 
G ieb e l er, Carl, Hüttenbesitzer auf Adolphshütte bei Dillenburg. 
G ie s le r , Bergassessor in Limburg a. d. Lahn.
G reeff, Dr. med., Prof, in Marburg.



von d e r  G roben, C., Graf, General der Cavallerie in Neudörfchen 
bei Marienwerder.

G rön land , Dr., Assistent d. Versuchsstation Dahme (Regbz. Potsdam). 
G rube, H., Gartendirector in Sigmaringen.
Haas, Rud., Hüttenbesitzer in Dillenburg.
H am m acher, Friedr., Dr. jur., in Berlin (Victoriastrasse 11). 
H a rtw ic h , Geh. Ober-Baurath in Berlin (Wilhelmstrasse). 
H auchecorne, Ober-Bergrath u. Director d. K. Bergakad. in Berlin. 
H eberle , Carl, Bergwerksdirector von Grube Friedrichssegen in 

Oberlahnstein.
Heu sie r, Fr., in Dillenburg.
v. H eyden, Lucas, Hauptmann z. D. in Bockenheim bei Frank

furt a. M.
H uyssen, Dr., Berghauptmann in Halle a. d. Saale.
Jo h a n n y , Ewald, in Wiesbaden.
Ju n g , Hüttendirector in Burgerhütte bei Dillenburg.
Kam p, Hauptmann in Osnabrück.
K ayser, Emanuel, Dr. u. Privatdocent in Berlin (Lustgarten 6). 
K em per, Rud., Dr., Apotheker in Osnabrück.
K iefe r, Kammerpräsident a. D. in Wiesbaden (Karlstrasse 1). 
K inzenbach , Carl, Bergverwalter in Weilburg. 
v. K is to w sk i, Intendantur-Rath in Cassel.
K lin g h o lz , Jul., in Wiesbaden (Elisabethstr. 4).
Koch, Carl, Dr., Landesgeologe in Wiesbaden (Rheinstr. 49). 
von  K oenen, A., Dr., Professor in Marburg.
K o erfe r, Franz, Berg- und Hütteninspector in Hohenlohehütte bei 

Kattowitz.
K osm ann, B., Dr., Aichamtsdirector in Berlin (Alexandrinenstr.84). 
K r abl er, Dr. med., in Greifswald.
K ranz, Jul., Ober-Bauinspector in Hildesheim.
K re tsch e l, A., Fabrikant in Osnabrück.
K reuser, Werner, Grubenbesitzer in Blankenburg am Harz.
K ru g  v. N idda, Ober-Berghauptmann, Wir kl. Geh.-Rath, Exc., in 

Berlin.
K u b ale , Dr., Apotheker in Klitschdorf bei Bunzlau in Schlesien, 
v. L asau lx , A., Dr., Professor in Breslau.
L a ssa rd , Ad., Dr. phil., Director der vereinigten Telegraphen-Ge- 

Seilschaft in Berlin (Hohenzollernstrasse 6).
L e isn e r , Lehrer in Waldenburg in Schlesien.
L e is t, Fr., Bergrath in Eisleben.
L ossen, C., Dr., in Berlin (Bergakad. Lustgarten 6).
M eyer, Rud., Kunstgärtner in Potsdam.
Molly, Reg.-Rath in Potsdam.
Mo sie r, Bergmeister und Hilfsarbeiter im Handelsministerium in 

Berlin (Schönebergerstr. 19).



M üller, Geheim. Bergrath in Halle a. d. Saale.
M ün ter, J., Professor in Greifswald.
N ickhorn , P., Rentner in Braubach a. Rh.
P ie le r , Bergmeister in Dillenburg.
Poll, Robert, Dr. med., Assistenz-Arzt im 2. Garde Dragonerregi

ment in Berlin (Ritterstr. 18 part.) 
v. Ren esse, Königl. Bergrath in Osnabrück.
R ensch, Ferdinand, Rentner in Wiesbaden.
R h o d iu s , Lehrer an der Bergakademie in Berlin.
R ic h te r , A., General - Landschaftsrath in Königsberg in Pr. (Kö- 

nigsstr. Nr. 83a).
R obert, Dr. med., Prof, in Wiesbaden, 
v. R ohr, Ober-Bergrath in Halle a. d. Saale.
R om berg , Director der Gewerbeschule a. D. in Görlitz.
Röm er, F., Dr., Geh. Bergrath und Prof, in Breslau.
R oth , J., Dr., Prof, in Berlin.
S adebeck , Alexander, Dr., Professor in Kiel.
Scheck, H., Dr. philos., in Hofgeismar bei Cassel.
S cheu ten , A., Rentner in Wiesbaden.
S ch le ifen b au m , W., Grubendirector in Elbingerode am Harz. 
Sch lönbach , Salineninspector in Salzgitter.
Schm itz , Friedr., Dr., Privatdocent in Halle a. d. Saale. 
S ch o llm ey er, Carl, Königl. Bergmeister u. Bergassessor in Beuthen. 
S ch u c h a rd , Dr., Director der chemischen Fabrik in Görlitz. 
S ch w arze , Ober-Bergrath in Breslau,
S ch w eizer, A., Lehrer in Ebsdorf (Hannover), 
v. Seebach, C., Dr., Prof, in Göttingen.
S erlo , Berghauptmann in Breslau.
So ed itin g , Dr. philos., in Berlin (Matthäi-Kirchstr. 15).
Speyer, Oscar, Realschul-Lehrer in Berlin.
Temme, C., Bergdirector in Osnabrück.
T renkner, W., in Osnabrück.
Umber, Fr., Dr., Lehrer am Pomologischen Institut in Geisenheim. 
YüIlers, Bergwerks-Director zu Ruda in Oberschlesien.
W agner, Ober-Bergrath in Halle a. d. Saale.
W edding, Dr., Bergrath in Berlin.
W eiss, Ernst, Dr., Prof, in Berlin (Kurfürstenstr. 31).
W ette rh an , David, Privater in Frankfurt a. M. (Humboldstr. 19). 
W ink ler, Geh. Kriegsrath a. D. in Berlin (Schillstr. 17). 
W issm ann, Rob., Oberförster-Candidat in Boveden bei Göttingen. 
Zad dach, Prof, in Königsberg.
Z in tg ra ff , August, in Dillenburg.



K. Ausserhalb Preussens.

Ab ich, Staatsrath und Akademiker in Tiflis.
Aragon, Charles, General - Agent der Gesellschaft Vieille-Montagne 

in Rom.
Baur, C., Dr., Ingenieur in Königsborn, Ober-Amt Heidenheim in 

Würtemberg.
Bäum 1er, Ernst, Ober-Bergrath a. D. und Centraldirector der Pra

ger Eisen-Industrie-Gesellschaft in Wien (Walfischgasse 10). 
v. Behr, J., Baron in Löwen (Belgien).
Blees, Bergassessor a. D. in Metz.
B in k h ö rs t van B inkhorst, Th., Jonkher. in Maestricht. 
Bockholz, in Hof.
Bosquet, Joh., Pharmaceut in Maestricht.
B rand, C., Dr., Dirigent der Chromfarbenfabrik in Alt-Or so va in d. 

Oesterr. Militärgrenze.
B riard , A., Ingenieur zu Mariemont in Belgien.
van Calker, Friedrich, Dr. phil. in Tilburg (Nord-Brabant).
Castel, Anatol, Gutsbesitzer in Maestricht.
Castendyck, W., Director in Harzburg.
Dahl, Wilh., Reallehrer in Braunschweig.
Deimel, Friedr., Dr., Augenarzt in Strassburg.
Dcwalque, Prof, in Lüttich.
Dewalque, Prof, in Löwen (Belgien).
D ieffenbach, 0., Dr. philos, in Giessen.
Dörr, H., Apotheker in Idar.
Dörr, Lud., Apotheker in Oberstein.
Dressei, Ludwig, S. J., in Quito.
von Dücker, F. F., Freiherr, Bergrath a. D. in Bückeburg.
Eck, H., Dr., Prof, am Polytecknicum in Stuttgart.
E ichhoff, Oberförster in Saarburg in Lothringen.
Emmel, Rentner in Stuttgart.
E rlenm eyer, Dr., Prof, in München.
F assbender, R., Lehrer in Maestricht.
F ö h rig en , Ober-Forstmeister in Schleswig.
F rom berg , Rentner in Arnheim.
Fuchs, Dr., Prof, in Meran in Tyrol.
F ü h l in g, J. T., Hofrath und Prof, in Heidelberg.
Gille, J., Ingénieur au corps royal des Mines in Mons (rue de la 

Halle 10).
Gmelin, H., Ingenieur in Stuttgart (Militärstr. 16).
Greve, Dr., Oberthierarzt in Oldenburg.
G rothe, Prof, in Delft (Holland).
G ro trian , H., Kammerrath in Braunschweig.



Gümbel, C. W., Königl. bair. Ober-Bergrath, Mitglied der Akademie 
in München.

H artung, Georg, Dr., Particulier in Heidelberg.
Hayn aid, Ludwig, Dr., k. wirkl. Geh. Rath u. Erzbischof, Exc. in 

Kalocsa in Ungarn.
Herm ann, Dr., Prof, in Mannheim.
Hermes, Ferd., S. J., Ditton-Hall, Ditton near Warrington in 

England.
H ildebrand , Fr., Dr., Prof, in Freiburg i. B.
Hof finger, Otto, Bergingenieur in Wiesloch in Baden.
Hofmann, Otmar, Dr., Bezirks-Arzt in Obernburg bei Aschaffenburg. 
H orn h ard t, Fritz, Oberförster in Biesterfeld bei Rischenau (Lippe- 

Detmold).
K anitz, Aug., Dr. phil., Prof, in Klausenburg in Siebenbürgen.
Kar eher, Landgerichtspräsident in Saargemünd.
K arsten , Herrn., Dr., Prof, in Rostock.
Kawa 11, H., Pastor in Pussen in Kurland.
Kickx, Dr., Prof, in Gent, 
v. K lipp stein , Dr., Prof, in Giessen.
K räm er, F., Eisenhüttenbesitzer zu St. Ingbert (Rheinbayern). 
K räm er, H., Eisenhüttenbesitzer in St. Ingbert.
Krohn, A., Dr., in Dresden (Friedrichstr. 13).
Lam inne, Victor, Apotheker u. Mitglied d. Medicinal-Commission 

von Limburg in Tongres.
Lehm ann, Johannes, Dr. philos., in Leipzig.
Ludw ig, Fritz, Dr., Director der städtischen Realschule in Strass

burg im Eisass.
Maass, Berginspector in Fünfkirchen in Ungarn,
Mär tens, Aug., Oberförster in Schieder (Lippe-Detmold).
M artens, Ed., Prof, der Botanik in Löwen (Belgien).
M aurer, Friedrich, Rentner in Giessen.
Mayer, Ed., Landforstmeister in Strassburg (Kronenburgerstr. 27). 
M eim är is, Stud, philos., in Mytilene auf Lesbos.
M iller, Konrad, Dr., in Essendorf in Würtemberg. 
von Möller, wirkl. Geh.-Rath, Exc. u. Oberpräsident in Strassburg, 
von M öller, Valerian, Prof, an der Bergakademie in St. Petersburg. 
Nauck, Dr., Director des Polytechnikums in Riga.
N einhaus, Wilh., Prof, am kais. Lyceum in Colmar.
Neumayr, Melchior, Dr. philos., Professor in Wien.
Nobel, Alfred, Ingenieur in Hamburg.
N o b iling , Theodor, Dr., Fabrikdirector zu Neuschloss bei Lam

pertheim, Grossherz. Hessen.
O ehm ichen, Dr., Prof, der Landwirthschaft in Jena.
Oldham, Thomas, Prof, in Calcutta.
O ttm er, E, J., in Braunschweig (Braunschw. Höhe 27).



Overbeck> A., Dr. in Lemgo (Lippe-Detmold).
Ploem, Dr. med., in Java.
P rey e r, Dr., Prof, in Jena.
Reiss, Dr. philos., in Mannheim.
van Rey, Wilh., Apotheker in Vaels bei Aachen (Holland), 
von Roehl, Platzmajor in Metz.
von R oenne, Ober-Bergrath in Strassburg (Münstergässchen 3). 
R örig , Carl, Dr. med., Brunnenarzt in Wildungen (Waldeck).
Rose, F., Dr., Prof, in Strassburg (Fegergasse 3).
R uch te , S., Dr., Lehrer an der k. Gewerbeschule in Neuburg a. d. 

Donau.
Schem m ann, C. J., Kaufmann (Firma Schemmann und Schulte), 

in Hamburg.
van S ch e rp en zee l, Th. Ad., Director de la Vieille - Montagne zu 

Valentin-Cocq, Station Yemeppe (Belgien).
S ch räd er, Carl, Apotheker in Metz.
Siem ens, Charles William, Dr., F. R. S. in London (3. Great George 

Street, Westminster).
von S im onow itsch , Spiridon, Dr. u. Prof, in Tiflis, 
de S in gay, St. Paul, General-Director in Chenee bei Lüttich. 
Schu ltze , Ludwig, Dr., Bankdirector in Hamburg.
Schum ann, Geheimer Kriegsrath a. D., in Dresden, 
v. S tro m b eck , Herzogi. Kammerrath in Braunschweig. 
T ap p e rm an n , Oberförster in Strassburg.
T ec k le n b u rg , Theod., Bergmeister in Bad Nauheim, Kr. Hanau. 
T hyw issen , Herrn., Bergreferendar in Strassburg.
T isch b e in , Oberforstmeister in Birkenfeld.
U baghs, Casimir, in Maestricht (Naturalien-Comptoir nie des blan- 

chisseurs).
de Yaux, in Lüttich (Rue des Angis 15).
W agener, R., Oberförster in Langenholzhausen (Fürstenth. Lippe). 
W agner, H., Reudnitz bei Leipzig (Grenzstrasse 31/84.)
We iss g e rb  er, H., Hüttendirector in Giessen.
W ie st er, Rudolph, General-Director der Berg werks-Aktien-Gesell

schaft Duxer Kohlenverein in Dux bei Böhmen.
W innecke, Aug., Dr., Prof, in Strassburg.
W ir t  gen, Ferdinand, Apotheker in Ettenheim in Baden.
W i11 e n a u e r , G., Bergwerksdirector in Luxemburg.
Z a r t  m anu, Ferd., Dr. u. Dir. der Augenheilanstalt in Luxemburg. 
Z irkel, Ferd., Dr., Prof, in Leipzig.

Mitglieder, deren jetziger Aufenthalt unbekannt ist.
B adorf, Magnus, früher Lehrer a. d. Realschule in Augsburg. 
B a s te r t, Aug., Grubenbesitzer, früher in Giessen.



B ö rstinghaus, Jul., Grubenrepräsentant, früher auf Zeche Han
nover bei Bochum.

B rockm ann, General-Director, früher in Guanaxuato in Mexiko. 
B u rc h a rtz , Apotheker, früher in Aachen, 
von dem Busche, Freiherr, früher in Bochum.
Drees, Dr., früher in Fredeburg.
D ost, Ingenieur-Hauptmann, früher in Pillau (Reg.-Bez. Königsberg). 
F ö rs te r , Theod., Chemiker, früher in Stassfurt.
F ü r th ,  G., Dr., Arzt, früher in Bilstein bei Olpe.
George, Markscheider, früher in Oberhausen.
G erste in , Ed., Dr. med., früher in Dortmund.
Heu nes, W., Kaufmann und Bergverwalter, früher in Ründeroth. 
K laas, Fr. Willi., Chemiker, früher in Othfresen bei Salzgitter. 
K lin k en b erg , Aug., Hüttendir., früher in Landsberg bei Ratingen. 
L enssen, Ernst, Chemiker, früher in Rheydt.
Moll, Ingenieur und Hüttendirector, früher in Cöln.
M undt, Hauptmann a. D., früher in Broicherhof bei Bensberg. 
R e g e n it  er, Rud., Ingenieur, früher in Cöln.
R in te ln , Catastercontroleur, früher in Lübbecke.
R oessler, Dr., Ingenieur, früher in Bonn.
v. Rykom, J. H., Bergwerksbesitzer, früher in Burgsteinfurt.
S ch ö lle r, F. W., Bergbeamter, früher in Rübeland.
S chu ltze , Baumeister, früher in Berlin (Ostbahnhoff).
Siegm und, Ad., Mineraloge, früher in Bonn.
S p iek er, Alb., Bergexspectant, früher in Bochum.
W elkner, C., Hüttendirector, früher in Wittmarschen bei Lingen. 
W ü ste r, Apotheker, früher in Bielefeld.

Am 1. Januar 1875 betrug:
Die Zahl der E h ren m itg lied e r...............................................  17
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder:

im Regierungsbezirk C ö ln ......................................................226
» » Coblenz...................................................123
» » Düsseldorf..............................................214
» » Aachen ...........................................  86
® » T r ie r ................................................. 86
® ® M in d e n ............................................ 31
® » A r n s b e r g ............................................. 387
» » M ünster...................................... ? . 55

In den übrigen Provinzen Preussens....................................... 124
Ausserhalb P r e u s s e n .........................................................  109
Aufenthalt unbekann t......................................  . , 28



Seit dem 1. Januar 1875 sind dem Verein beigetreten:

1. L indem ann , Oberlehrer am Gymnasium in Lemgo.
2. Becker, 0., Apotheker in Rhaunen.
3. H öchst, Johann, Bergmeister in Olpe.
4. S assen fe ld , Dr., Gymnasiallehrer in Trier (Brodstrasse 276).
5. Tam m , Robert, Bürgermeister in Lünen a. d. Lippe.
6. S ta d t  M inden in Westfalen.
7. V ere in  fü r  V o g e lsch u tz , G eflügel- u n d  S in g v ö g e l

z u ch t in Minden.
8. Cramer, Dr. med., in Minden.
9. B ran d t, Domänenpächter in Rodenberg bei Neundorf. (Regbz.

Minden).
10. M uerm ann, Kaufmann in Minden.
11. Busch, IL, Fabrikbesitzer und Stadtrath in Minden.
12. Johow , Kreis-Thierarzt in Minden.
13. Fab er, Apotheker in Minden.
14. Busch, J., Fabrikbesitzer in Minden.
15. Qu an te, Rentner in Minden.
16. B e tt  m ann, Kaufmann in Minden.
17. W iehe, Kaufmann in Minden.
18. E n d le r , Stadtrath in Minden.
19. Mölle, Baumeister in Minden.
20. S auerw ald , Dr. med., in Oeynhausen.
21. V oelw er, Architekt in Oeynhausen.
22. M eyer, Ingenieur in Oeynhausen.
23. K ö n ig lich e  R e g ie ru n g  in Minden.
24. W eihe, Dr. med., in Oeynhausen.
25. Metz, Rechtsanwalt in Minden.
26. Menge, Steuerrath in Minden.
27. S c h a u p e n s te in e r , Apotheker in Minden.
28. Büren, Hermann, Bergverwalter in Runkel.
29. K e tte ie r , Eduard, Dr., Professor in Bonn.
3o* Rive, Grubendirector in Berge-Borbeck.
31. D ru id in g , Dr. med., Sanitätsrath in Meppen.
32. von Oh ei mb, Cabinets - Minister a. D. und Landrath, Exc., in

Holzhausen bei Hausberge.
33. W inzer, Pastor in Minden.
34. S c h rä d e r, Fabrikbesitzer in Gernheim bei Petershagen.
35. von S trau ss  u. T orney , Regierungsrath in Bückeburg.
36. von Auer, Friedr., Oberst-Lieutenant in Bonn.
37. M ondorf, Heinrich, Fabrikbesitzer in Mehlem.
38. B runs, Buchdruckereibesitzer in Minden.
39. M ülle r, C., in Minden (auf dem Bahnhof).
40. Caesar, Rittergutsbesitzer, Rothenhoff bei Hausberge.



41. Heye, Fabrikbesitzer in Porta bei Minden.
42. von E ichhorn , Regierungs-Präsident in Minden.
43. L ie  bisch, Theodor, Dr. phil., Assistent am mineralog. Museum

in Bonn.
44. H ölscher, Bauführer in Minden.
45. Reineke, Lehrer in Minden.
46. K üster, Stadtrath in Minden.
47. Lax, Eduard, Rentner in Minden.
48. M uthm ann, Willi., Fabrikant und Kaufmann in Elberfeld.
49. K reidew eiss, Stadtverordneter in Minden.
50. B ücking, Br. phil., Bieber bei Gelnhausen.
51. H ugues, Carl, Landwirth in Kaddenhausen bei Minden.
52. Siem s sen, G. Theodor, in Hamburg.
53. B anning  (Firm. Keller u. Banning), Fabrikbesitzer in Hamm.
54. B ohlm ann, Fabrikbesitzer und Stadtverordneter in Minden.
55. M ü lle r, Dr., in Oeynhausen.
56. Bi er man, Apotheker, in Bünde.
57. W ilken , Apotheker in Minden.
58. P u ch m ü lle r , Kreissecretär in Minden.
59. N o ttm e ie r, F., Gewerke, in Porta bei Minden.
60. S ch u ltz -H en k e , Dr. med., Regierungs- und Medicinalrath in

Minden.
61. Y opelius, Carl, Hüttenbesitzer in Sulzhach bei Saarbrücken.
62. D ittm er, Geh. Regierungsrath in Coblenz.



Einige Notizen zur Analyse der Mineralquelle bei Gerolstein 
in der Eifel

von Apotheker F. W in te r  in Gerolstein.
(Vergleiche Verhandl. des Naturh. Vereins der preuss. Rheinl. und 

Westfalens 1874, pag. 87 und 88.)

Das Mineralwasser ist als ein kohlensäurereiches muriatisches 
Natronwasser (ein muriatischer Natronsäuerling) zu bezeichnen.

Auf Phoebus’sche therapeutische Aequivalentzahlen zurückge
führt ergiebt meine Analyse:

Kohlensäure =  1,4 
Kohlensaures Natron =  0,8 

Chlornatrium =  0,5 
Schwefelsaures Natron =  0,2 
Kohlensäure Magnesia =  0,2 

Kohlensaurer Kalk =  0,2.
Die Aequivalente bezeichnen die für eine normale therapeutische 

Einwirkung des betreffenden Stoffes nöthige mittlere Tagesgabe (=  1,0).
Der Kohlensäuregehalt würde also in einem Liter bereits bei

nahe IVa mal die von der Kohlensäure verlangte Wirkung hervor
bringen.

Da man dieselbe leicht durch Stehenlassen und Schütteln des 
Wassers zum Theil entfernen kann — wenn von zu starker, aufre
gender Wirkung derselben Nachtheile zu fürchten wären —, so kann 
man die nächsten starken Ingredienzen, kohlensaures Natron und 
Chlornatrium, leicht in Gaben nehmen lassen, die zu hinreichend 
wirksamen Kuren vollständig genügen.

In vielen Fällen wird es wünschenswerth sein, das Wasser lau
warm trinken zu lassen, wobei von selbst ein grosser Theil der Kohlen
säure entfernt wird, die bei kaltem Genuss hingegen grade dem 
Wasser besondern Werth verleiht.

Druck von Carl Georgi in Bonn.



Correspondenzblatt.
JW 2.

Bericht über die XXXIL General-Versammlung 
des Naturbistoriscben Vereins für Rheinland und 

Westfalen.

Die in der Pfingstwoche am 18. und 19. Mai in M inden 
tagende Gesellschaft fand hier zwar eine geräuschlose, aber überaus 
freundliche und zweckentsprechende Aufnahme, unter welchem Ein
drücke denn auch der Verlauf der Zusammenkunft einer sich ruhig 
abwickelnden Familienangelegenheit glich. Die Betheiligung der Mit
glieder aus dem Rheinlande war eine geringe, und die Vorversamm
lung am 17. Mai Abends in dem Locale der Tonhalle verhältnissmässig 
von wenigen, meist einheimischen Vereinsgenossen besucht. Gleich
wohl fand die Eröffnung der ersten Sitzung am Dinstag den 18. Mai 
um 91 / .2 Uhr in dem Saale der Harmonie durch den Herrn Vereins- 
Präsidenten Excellenz v. Dechen  unter Anwesenheit von mehr als 
80 Theilnehmern Statt, denen sich späterhin noch einige von auswärts 
eingetroffene zugesellten.

Herr Bürgermeister B r ü n i n g  bewillkommte zunächst die 
Versammlung im Namen der Stadt und dankte für die Ehre des 
Besuchs, worauf der Herr Präsident mit einem Hinblick auf den 
Brauch und Zweck des Vereins antwortete.

Der Vereins-Secretär Dr. A n d r ä  erstattet sodann den nach
stehenden Bericht über die Lage und Wirksamkeit des Vereins 
während des Jahres 1874.

Am Ende des Jahres 1878 zählte der Verein 1426 Mitglieder, 
von welchen im Laufe des Jahres 1874 die nachfolgenden 29 or
dentlichen Mitglieder durch den Tod entrissen wurden: Geh. Berg
rath Dr. B u r k a r t ,  Gutsbesitzer L ö h n is ,  Prof. Mendelssohn,  
Prof. Max Schul tze  und Garten-Inspektor Sinning,  sämmtlich 
in Bonn, Geh. Commerzienrath Le iden  in Cöln, Consistorial-Secre
tar J e n t s c h  und Regierungsrath Z e i l e r  in Coblenz, Spinnerei
besitzer J u n g  in Kirchen a. d. Sieg, Ober-Bergrath Gal lus  und 
Fabrikant W e s th o f f  in Düsseldorf, General-Director H a s e n c l e 
ver und Rentner R a s q u i n e t  in Aachen, Regierungsbaurath Giese 
in Trier, Geh. Bergrath Se llo und Glashüttenbesitzer W a g n e r  in 
Saarbrücken, Rentner 0. B r a n d t  in Vlotho, Salinendirector Grund  
in Burgsteinfurt, Prof. Koppe in Soest, Fabrikant M ü l l e n s i e f e n  
in Crengeldanz, C a r l W u r m b a c h  in Siegen, Freiherr von Droste-
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H ü ls h o f  in Münster, Bergassessor Brasse  in Weilburg, Berg
hauptmann von Carna l l  in Breslau, de V e rn e u i l  in Paris, Prof. 
Vo g e ls an g  in Delft, Ingenieur Wohl  wer th  in Stiring, Freiherr 
von dem  Bu sehe -M ünc h  in Benkhausen und Director S immers
bach in Ilsenburg. Ausser diesen traten 30 Mitglieder theils frei
willig aus, was häufig durch Umzug in entferntere Provinzen und 
Länder veranlasst wurde, theils mussten sie gelöscht werden, weil 
sie seit längerer Zeit entweder ihre Beiträge nicht entrichtet oder 
verabsäumt hatten, von ihrem neuen Aufenthaltsorte Kunde zu ge
ben, und daher nicht mehr zu finden waren. Der Gesammtverlust 
beträgt hiernach im abgelaufenen Jahre 59, wogegen 119 neue Mit
glieder aufgenommen wurden, so dass am 1. Januar 1875 ein Be
stand von 1486 verblieb. Da nun bis zum 6. Mai dieses Jahres be
reits 43 Beitrittserklärungen erfolgt sind, so geht aus diesen Zahlen 
unverkennbar hervor, dass der Verein, ungeachtet des seit 2 Jahren 
erhöhten Beitrages, sich wieder eines erheblichen Wachsthums zu 
erfreuen hat.

Unter den vorher erwähnten Verstorbenen hat der Geh. Rath 
B u r k a r t  bei dem Verein die Stelle eines Sections-Directors für 
Mineralogie innegehabt, und Otto B r a n d t  in Vlotho die eines 
Bezirksvorstehers für Minden: für Beide werden den Statuten ge
mäss Neuwahlen stattzufinden haben. Dem Andenken des erstge
nannten langjährigen Mitgliedes ist von befreundeter Seite ein Ne
krolog in unserm Correspondenzblatt gewidmet worden, worauf wir 
hier aufmerksam machen wollen. Der zweitgenannte hat seiner 
treuen Zuneigung für den Verein noch besonders dadurch Ausdruck 
gegeben, dass er seine reiche und schöne Sammlung Westfälischer 
Versteinerungen der Gesellschaft testamentarisch hinterlassen hat, 
wofür ihm die dankbarste Erinnerung bewahrt bleiben wird.

Veröffentlicht wurde der 31. Jahrgang der Verhandlungen, 
welcher 373/8 Bogen nebst 3 Tafeln Abbildungen und einem photo
graphischem Porträt enthält. Hiervon entfallen IOV2 Bogen auf Ori
ginalaufsätze, zu welchen die Herren G. Becker,  Brauns,  v. Dechen, 
Lehmann, N ög ge ra th ,  Sc h lü te r ,  W i n t e r  und Z i r k e l  beige
tragen haben; 9 Bogen umfasst das Correspondenzblatt, worin sich 
das Mitgliederverzeichniss, die Berichte über die 31. Generalver
sammlung und die Herbstversammlung, kleinere Mittheilungen und 
Nachrichten, so wie der Nachweis über die Erwerbungen der Biblio
thek und der naturhistorischen Sammlungen findet; 171/8 Bogen die 
Sitzungsberichte der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und 
Heilkunde mit einem reichen Schatz an neuen wissenschaftlichen 
Ergebnissen, und 3/4 Bogen das allgemeine Inhaltsverzeichniss.

Der Druckschriftentauschverkehr mit den gelehrten Gesell
schaften und Instituten ist durch 6 neue Beitrittserklärungen ver
mehrt worden, so dass die Journalzahl jetzt 208 beträgt. Geschenke



. thek von d©n verschiedensten Seiten zugegangen und 
sind der Bi io enswerthe Gabe hervorzuheben: die vom Königl. 
als besonders dejgministerium übersandten 5 Lieferungen der 
preussischen a von p reugsen und den thüringischen Staaten
geologischen a rpext Durch Ankauf wurde die nicht colorirte
nebst erlänten e Icones Florae Germanicae et Hel-
Ausgabe ' on Band und G a n d i n ’s Flora Helvetica antiqua-
veticae I. bia  ̂ ^  Naturhistorische Museum erhielt, ausser klei-
nsch erwor en. einzelnen Mitgliedern, zunächst eine namhafte
nern Zuwendung« ^  sohon erwähnte Yermächtniss von Ot to  
Vermehrung ^rc g grosse Kisten hauptsächlich Versteinerungen 
Br an d t ,  we c ^  die Erwerbung der vom Regierungsrath Ze i le r  
umfasst, ann , devonischer Versteinerungen des Rhein-
hinterlassenen ^ die Fürsorge des Herrn Vereinspräsidenten
iandes, dftn Besitz der Gesellschaft gelangt sind und 7 theil-
Y. ec en füllen. Zur Bergung dieser Schätze hat sich
weise grosse Gönner des Vereins gefunden, der dem Vorstande*ein ungenannter Gönne _ , . ... . c.. K , .
600 Thaler zur Beschaffung von Schranken uberwies, wofür 5 drei
reihige Schränke mit 180 Schubladen und entsprechende Aufsatz- 
, ,on • rj.-g hergestellt wurden, worin im Laufe dieses Sommers 
die neuen Erwerbungen untergebracht werden sollen. Das Herba-

. , • riuroh die Thätigkeit des Herrn Rentner G. B ecke rrmm ist bereits uui^i
* Bo n in dem neuen Museumsraume systematisch aufgestellt und 
die verschiedenen Abtheilungen sind so geordnet, dass sie den Be
nutzern sehr leicht zugänglich sind, üeber sämmtliche Erwerbun
gen giebt das Correspondenzblatt Nr. 2 nähern Aufschluss.

T W  Kassenbestand aus dem Rechnungsjahre 1873 betrug
1234 Thlr. 27 Sgr. 5 

Einnahme des Jahres 1874 . . . .  • 3645
4880

Die Ausgaben betrugen 1874 incl. 
der Kaufsumme für angeschaffte 10 
Cöln-Mind. Prior.-Actienä 100 Thlr.
mit 948 Thlr.................. ............. ..  4191

Bleibt a) als b a a r e r  Kassenbestand
1. Jan. 1875 ...................................

b) in 10 Cöln-Mind. Prior.- 
Actien im Nominalwer-
the a d .........................  1000 Thlr-

sowie aus der Rechnungs- 
Ablage 1873:4 desgl.do.

Total 1400 »
Die General-Versammlung zu Pfingsten 1874 fand unter sehr 

zahlreicher Betheiligung und in jeder Hinsicht zufriedenstellendem

Pf.
10

29 10

688

400



Verlauf in Andernach statt. Hier wurde zunächst auch die Wieder
wahl der Herren Prof. K ar sch in Münster als Sectionsdirector, 
Dr. Wi lms in Münster und Dr. L ö h r  in Cöln als Bezirksvor
steher vollzogen, woran sich die der bisherigen Beamten des Ver
eins, der Herren Dr. von Dechen als Präsident, Dr. M a r q u a r t  
als Vicepräsident, Dr. A ndr ä  als Sekretär und A. H e n ry  als Ren
dant reihten. Die Herbstversammlung tagte am 5. October in den 
Räumen des Vereinsgebäudes zu Bonn, hatte aber leider meist nur 
einheimische Mitglieder aufzuweisen, weshalb wohl hier, insbesondere 
an die dem Vereinssitze näher wohnenden, die Bitte erlaubt sein 
mag, den Herbstversammlungen eine lebhaftere Theilnahme gewähren 
zu wollen.

Für die General-Versammlung im Jahre 1876 ist vorläufig die 
Stadt Trier in Aussicht genommen worden.

Nachdem hierauf den Herren Baurath P i e t s c h  und Dr. v. d. 
Marek die Revision der Rechnungen übertragen worden war, 
brachte der Herr Präsident die nachstehenden Vereinsangelegenhei
ten zur Erledigung. An Stelle des Vicepräsidenten Herrn Dr. Mar
quar t ,  welcher aus Gesundheitsrücksichten sein Amt niedergelegt 
hatte, wurde Herr Ober-Bergrath B lu hm e  in Bonn damit betraut 
und ersterer in Anerkennung seiuer grossen Verdienste um den 
Verein zumEhren-Vicepräsidenten ernannt. Die durch den Tod des 
Buchhändlers A. H e n ry  erledigte Rendantur wurde dessen Sohn 
Herrn C. Henry  übertragen, und für die verstorbenen Mitglieder 
Geh. Rath B u r k a r t  in Bonn und Ot to  B r a n d t  in Vlotho, von 
welchen ersterer als Sections-Director für Mineralogie und letzterer 
als Bezirksvorsteher für den Regierungsbezirk Minden fungirt hatten, 
wurden die Herren Ober-Bergrath F a b r i c i u s  in Bonn und Baurath 
P i e t s c h  in Minden zu den betreffenden Posten erwählt. Bekannt
gegeben wurde noch, dass mit Zustimmung der Gesellschaft die 
nächstjährige General-Versammlung in Trier stattfinden soll und 
dass für das Jahr 1877 eine Einladung nach Münster Seitens des 
Magistrats dieser Stadt vorliege, bezüglich deren die Anwesenden sich 
äussern möchte, worauf einstimmig die Annahme beschlossen wurde.

Danach begannen die wissenschaftlichen Vorträge und Mit
theilungen, welche

Herr Baurath P i e t s c h  mit verschiedenen Notizen ü b e r  
n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  B e o b a c h t u n g e n  aus dem Be
r e ic h e  se ine r  H e i m a t h  eröffnete, die sich ihm gelegentlich 
seiner Geschäftsverwaltung dargeboten hatten und folgende sind: 
Durch die Baggerarbeiten im Weserbette unweit Minden wurden 
graue thonige Schichten des Hils mit Avicula macroptera und des 
Gault mit Avicula semiradiata aufgeschlossen. Ferner wurden hier-



Toei zwei Syenithhämmer zu Tage gefördert, welche bereits dem eth
nographischen Museum in Berlin übersandt worden waren, wovon 
-aber Nachbildungen zur Ansicht Vorlagen. Ein anderer Steinham
mer, wahrscheinlich aus Kieselschiefer, wurde auf dem Rangirbahn- 
hofe Porta 14 Fuss unter dem Boden in einer 2 bis 10 Fuss mäch
tigen Geröllschicht gefunden, die man erst für diluvial gehalten, 
jetzt für alluvial anzunehmen geneigt ist. Vorgelegt wurden ein 
Bärenschädel, wahrscheinlich des Ursus arctos, der aus der Mindener 
Heide beim Landgraben stammt und wovon der erste Besitzer, ein 
Förster, die Schädeldecke abgesägt hatte, um daraus ein Trink 
gefäss zu maehen; ferner ein aus der Weser ausgebaggertei ack- 
zahn von Elephas primigenius. Hieran reihte Herr P i e t s c h  einige 
Mittheilungen über die ornithologische Fauna seiner Gegend und 
erwähnte, dass Colymbus arcticus vor zwei Jahren in einem jungen 
Exemplar von Landleuten im Hahler Moor gefangen worden sei, 
wodurch er die Frage, ob diese Species in unseren Breiten niste, 
glaube bejahen zu können. Das Exemplar wurde seiner Zeit lebend 
nach Hannover an den Zoologischen Garten gesandt. Als seltene 
Gäste wurden im Winter bei Minden Anas sponsa (Brautente) und 
Chenalopex aegyptiacus (Nilganz) geschossen, so wie vom Rednei 
eine Schnepfe, Philolimnos Gallinula, welche mit einem noch am 
Oberschenkel hängenden Pferdeegel (Haemopis vorax) behaftet war. 
Schliesslich wurde eines im August verflossenen Jahres massenhaften 
Auftretens von Palingenia horaria (Ufer-Aas) auf der Weserbrücke 
in Minden gedacht, wo zum Fortschaffen der durch die abgestorbe
nen Thiere entstandenen fusshohen Schichten eigens Leute gedungen 
■werden mussten.

Herr Dr. Bannin g  aus Minden sprach ü b e r  W i r b e l t h i e r 
r e s t e  aus  d e r s e lb e n  G e r ö l l a b l a g e r u n g  des R a n g i r b a h n -  
hofes Por ta ,  aus welcher das von Herrn Baurath P i e t s c h  vor
gezeigte Steinbeil stammt. Dieselben wurden durch Herrn Betriebs- 
Inspector Polko  der Sammlung der Realschule in Minden überwie
sen. Sie gehören den Gattungen Bos, Equus, Elephas, Bhinoceros 
an. Die nähere Bestimmung der einzelnen Knochen ist durch Herrn 
Professor Hosius  zu Münster freundlichstausgeführt. Es sind von 
Equus ein Fesselbein, eine zerbrochene Ulna, ein desgleichen Hume
rus, ein Oberkiefer- und ein Unterkieferbackenzahn; von Bos ein 
rechter Oberarm, einige Schädelbruchstücke, ein verletzter Ober
kieferbackenzahn, ein hinterster Unterkieferbackenzahn; von Elephas
(primigenius) ein unterer Backenzahn; von Bhinoceros (tichorhinus) 
ein mittlerer oberer Backenzahn. Interessant sind die Niveauver
hältnisse, in welchen sich die einzelnen Objecte fanden. Oben zwi
schen Thon und Kies lagen die Pachydermenreste, darunter in den 
dem Kies eingeordneten Sandschichten die Reste von Bos und Equus,



ganz unten, und zwar noch 4 Fuss tiefer als die untersten Thier
reste, das Steinbeil. Es ist jedoch nicht gestattet, aus diesen La
gerungsverhältnissen den Schluss zu ziehen, dass hier der Mensch 
mit oder gar vor den Dickhäutern gelebt habe. Die Fundstelle ist 
nämlich, wie sich aus dem Verlauf alter Uferlinien und sonstigen 
Kennzeichen ergiebt, ehemals Weserbett gewesen. Alle genannten 
Fundstücke sind also als integrirende Bestandteile eines Fluss
kieses aufzufassen, die durch die Flusswasser bald so, bald anders 
übereinander geschichtet werden können. Darauf weist auch der 
Fund eines Mammuthzahns in dem Geröll der jetzigen Weser hin,, 
welcher ebenfalls vorliegt.

Herr v. Dechen  hält diese Ansicht des Dr. Bann in g für 
sachgemäss und richtig und erwähnt hierauf bezüglich, dass vor 
etwa 20 Jahren bei dem Bau der Eisenbahn von Saarbrücken nach 
Metz gelegentlich der Herstellung eines Brückenpfeilers in der Saar 
an dieser Stelle im Alluvium bei 24 Fuss Tiefe eine römische Münze 
gefunden worden sei, — ein Beweis, dass in verhältnissmässig kur
zer Zeit eine bedeutende Ablagerung stattgefunden habe. Bei allen 
Alluvionen werde später das Untere wieder zum Oberen, indem das 
Oberste weiter geschoben worden sei, daher die Reihenfolge ge
wöhnlich eine ganz verkehrte geworden und werde.

Herr Bergrath v. DÜcker hob noch besonders das hohe In
teresse der vorher erwähnten Funde hervor, indem er namentlich 
bemerkte, dass die zu Minden gefundenen Streitäxte mit schönen 
gerundeten Formen und scharfen Durchbohrungen von höchster 
Vollendung der Stein Werkzeuge überhaupt seien, und dass diese 
vollendete Art von Werkzeugen wohl meistens von asiatischen Wan
dervölkern hieher gebracht wäre, wofür er mehrere Gründe anführte. 
Bezüglich der Reste von Rhinoceros und Elephant bemerkte er, dass 
die Frage noch offen stände, ob diese Reste meistens durch das 
Diluvialmeer mit den Eisbergen aus weiter nordöstlicher Ferne 
herbeigeführt worden seien, oder ob die betreffenden Thiere an den 
Küsten dieses Meeres in unseren Ländern gelebt hätten. Letzteres 
hielt er für wahrscheinlich, weil die Reste so sehr häufig in unseren 
Fluss-Alluvionen gefunden würden; auch erwähnte Redner, dass er 
in einer Höhle zu Rödinghausen in Westfalen mehrfach Rhinoceros- 
reste in solcher Zusammenlagerung mit Uranfängen menschlicher 
Kunstproducte gefunden habe, dass die Gleichzeitigkeit der Höhlen
bewohner mit diesen Thieren nicht zu bezweifeln sei, wie denn 
solches ja auch in Frankreich und Belgien durch betreffende Funde 
dargethan sei. ■

Herr v. D e c h e n  macht darauf aufmerksam, dass er begrün



dete Ursache habe, jene Dickhäuter nicht nur diluvialen Transporten 
zuzuschreiben, sondern auch anzunehmen, dass sie wenigstens an 
den Küsten des damaligen Meeres schon mit Menschen zusammen 
gelebt haben, in welcher Beziehung gerade die Gegend von Minden 
sehr interessant sei.

Auf eine Bemerkung des Herrn Dr. Bann ing, dass die Pachy- 
dermen erst nach Hebung der wirklich marinen Schichten gelebt 
hätten, da sie sich fast immer an ehemaligen oder jetzigen Fluss
rändern fänden, weist Herr Dr. v. d. Marek  darauf hin, dass in 
Westfalen, namentlich in der Lippegegend, rein diluviale Ablage
rungen entschieden Reste des Mammuth führten, ja, sehr häufig 
ganz mit feinen Knochensplittern davon durchsetzt seien.

Herr Professor Dr. H. Land oi s  aus Münster sprach ü b e r  
die Anlage  des w e s t f ä l i s c h e n  Zo o lo g isc hen  G a r t e n s  da
selbst, Das Unternehmen ist so weit gediehen, dass Ende Juni die 
Eröffnung stattfindet. Die Idee, nur einheimische Thiere lebend zu 
halten, soll in dem Garten zur Ausführung gelangen. Zugleich 
wird ein zooplastiscbes Cabinet angelegt, in welchem sowohl aus 
der höheren wie niederen Thierwelt Lebensbilder dargestellt werden. 
Redner demonstrirt einige solcher Präparate, welche die allgemeinste 
Anerkennung fanden. Der westfälische Zoologische Garten wird 
also nicht allein die Schaulust befriedigen, sondern namentlich auch 
Material für das Studium der Zoologie liefern.

Herr Dr. v. d. Marek aus Hamm machte folgende Mitthei
lungen über  F u lg u r i t e .  Er weist darauf hin, dass die im hiesigen 
Regierungsbezirk und dem angrenzenden Fürstenthum Lippe-Det
mold belegene grosse Haide — die Senne — einer der Hauptfund
orte von Blitzröhren ist, und dass auch ebendaselbst die erste rich
tige Deutung dieser Bildungen im Jahre 1805 durch H e n t z e n  in 
Osterholz erfoMe. Weiter wird die im verflossenen Jahre von Herrn 
Professor H a r t i n g  in den niederländischen »Naturk. Yerh. der 
Koninkl. Akademie, Deel XIV«, veröffentlichte Arbeit: »Notice sur 
un cas de formation de fulgurites«, besprochen u#d besonders her
vorgehoben, dass die Kieselsäure des durch den Blitz geschmolzenen 
Quarzsandes in den Fulguriten nicht die erwarteten Eigenschaften 
besitzt, namentlich nicht die leichte Auflösbarkeit in kaustischen 
Alkalien und das Verhalten gegen poiarisirtes Licht. Hinsichtlich 
der erstgenannten Eigenschaft stimmen die Versuche des Vortra
genden mit denen H a r t i n g ’s überein. Die Bestimmung des spe- 
cifischen Gewichts ist wegen der auch noch im feinsten Pulver des 
Fulgurits sichtbaren Bläsohen unsicher. Da aber der Sand, aus 
welchem die Fulgurite durch Schmelzung entstanden sind, in den



seltensten Fällen reine Kieselerde ist, sondern meistens aus Quarz
körnern bestellt, die mit anderen Mineralfragmenten gemengt sind, 
so ist eine weitere Untersuchung dieses Gegenstandes erforderlich. 
— Sodann sprach derselbe Redner ü b e r  fossi le  F is ch e ,  die 
durch den holländischen Berg-Ingenieur Herrn V erbe ek  an der 
Westküste Sumatras gesammelt und dem Vortragenden durch Herrn 
Professor Ge in i tz  in Dresden mitgetheilt waren. Einige dieser 
Fische zeigen eine generische Uebereinstimmung mit solchen aus 
der jüngsten westfälischen Kreide; ein anderer dürfte seinen näch
sten Verwandten unter den eocänen Fischen des Monte Bolca bei 
Verona haben. Der Vortragende ist daher geneigt, die Lagerstätte 
der sumatraschen Fische zwischen der jünsten Kreide und den alt
tertiären Ablagerungen zu suchen. Da aber die ersterwähnten west
fälischen Kreideiische, welche der Familie der Clupeoiden angehören, 
auch unter den alttertiären Fischen Verwandte besitzen, so erscheine 
eine grössere Zugehörigkeit der sumatraschen Fische zu den alt
tertiären wohl begründet. — Schliesslich erwähnt derselbe, dass in 
jüngster Zeit durch den Eifer des Herrn Apothekers K ön ig  in 
Sendenhorst auch in den der Mucronaten-Abtheilung der oberen 
Kreide angehörenden Fucoideenschichten von Rinkhove bei Senden
horst einige Fische der Gattung Istieus Ag. gleichzeitig mit Ab
drücken fossiler Blätter aufgefunden sind.

Herr Dr. L a s a r d  aus Berlin hielt einen Vortrag übe r  die 
in  den le tz te n  J a h r e n  g e m a c h te n  B e o b a c h t u n g e n  der 
T e m p e r a t u r  im E rd  i n n e r  n, wobei er zunächst einen Rückblick 
auf diejenigen älteren Beobachtungen warf, aus denen der in fast 
allen Lehrbüchern wiederkehrende Satz von einer stetig fortschrei
tenden Temperatur von 1 0 C. auf je 100' oder auch von 1° R. auf 
je 115' hervorgegangen. Namentlich sind es die Temperaturen in 
Bergwerken und artesischen Brunnen, welche bei den in diesem 
Jahrhundert gemachten Beobachtungen in Betracht kommen. Die 
Beobachtungen in den Bergwerken, welche auf Veranlassung Hum- 
boldt’s in den Jahren 1828 bis 1830 durch Messung des Gesteins 
vorgenommen worden, sind in Poggendorf’s Annalen, Bd. 22, S. 497 
veröffentlicht und ergeben, wenngleich die in 11 Gruben gewonnenen 
Resultate weit auseinander liegen — zwischen 117 und 454' näm
lich auf 10 R. —, eine Durchschnittszahl von 180,6 par. Fuss auf je 1° R. 
Die zahlreichen nicht weniger als 12,936 gemachten Beobachtungen 
in den Bergwerken des sächsischen Erzgebirges ergaben, wie aus 
dem Werke Reich’s (Beobachtungen über die Temperatur des Ge
steins in den Gruben des sächsischen Erzgebirges) hervorgeht, Re
sultate, die sich auf eine Zunahme von 1 0 R. auf 161,12' zurück
führen lassen. Zu Monte Massi in Toscana fand man dagegen eine 
Zunahme von 1° R. auf 52,1'. Der Vortragende ging nun zu den



an artesischen Brunnen gemachten älteren Beobachtungen eingehend 
über und besprach vorzüglich die an Grenelle, Oeynhausen, Rüders
dorf; Rouen, Mondorf, Pitzbühl, Artern, La Rochelle und Neuffen 
gefundenen Zahlen, aus denen als Resultat, wie schon an den Berg
werken sich ergeben, die beiden Sätze unbestritten hervorgehen: 
1 ) Dass die Wärme nach der Tiefe stets zunimmt; 2) dass ein all
gemeines Gesetz aus den bisherigen Beobachtungen nicht abzuleiten 
ist. Hierauf giebt Dr. L a sa rd  eine Auseinandersetzung über die 
verschiedenen Ansichten über die Entstehung der Erdwärme, ver 
weilt bei den Volger’schen in »Erde und Ewigkeit« gegebenen Er
klärungen, welche aber neuerdings durch Pfaff an der Hand mathe
matischer Rechnung Satz für Satz bestritten worden sind, wie den 
Zuhörern dargelegt wird. Unter solchen Umständen, bei so schwan
kenden Ansichten sind neuere Messungen sehr erwünscht. Redner 
geht darauf auf einige durch sein Gesuch beim Handels-Ministerium 
veranlasste regelmässige Messungen ein. Es sind dies die Beob
achtungen zum Theil am Bohrloche III zu Oeynhausen, ferner an 
den Bohrlöchern Sperenberg und Wilhelmshaven, wozu noch einige 
Jahre ältere Beobachtungen an Nentershausen kommen. Die Beob
achtungen in Sperenberg, wie sie durch den Ober-Bergrath Dun- 
ker und im Auszuge in Poggendorfs Annalen durch Professor 
R oth  veröffentlicht sind, beanspruchen eine besondere Wichtigkeit, 
weil sie bis 4082' Tiefe reichen und über 3800' in ganz gleich- 
mässigem Gestein — Steinsalz — sich erstrecken. Aus einer vor
gelegten Tabelle, in welche die gefundenen Resultate der Bohr
löcher Oeynhausen, Sperenberg, Nentershausen und Wilhelmshaven 
je nach den verschiedenen Tiefen eingezeichnet sind, ergeben sich 
für Oeynhausen und Sperenberg ziemlich gleiche Resultate der Zu
nahme; auch darin stimmen sie überein, dass in den ersten 600' 
eine weit stärkere Zunahme der Temperatur stattfindet als in den 
weiteren Tiefen. Diese Erscheinung findet in der Circulation des 
Wassers von verschiedener Temperatur in einem Gefässe, als wel
ches ein Bohrloch betrachtet werden kann, seine Erklärung. Die 
kalten Tagewasser senken sich nach der Tiefe und wirken erkältend, 
während das wärmere Wasser nach oben steigt und eine höhere 
Temperatur des Wassers erzeugt, als die umgebenden Gesteins
schichten demselben mittheilen. Die Construction eines Apparats, 
durch welchen im Sperenberger Bohrloch die Circulation der Was
sersäule von 700' bis 3390' ausgeschlossen wurde, war ein dankens
w ertes Unternehmen des Ober-Bergraths D unker. Wie Oeynhau
sen und Sperenberg sich den bisher angenommenen Zahlen am 
meisten nähern, so sehr weichen Nentershausen und Wilhelmshaven 
davon ab. Die bei artesischen Brunnen bis dahin nicht gekannte 
ungewöhnlich geringe Zunahme der Temperatur bei beiden — Nen
tershausen hat ein 3300' tiefes Bohrloch, Wilhelmshaven zwei, von



840' und 870' — kann nur auf die Beschaffenheit des Gesteins, 
dessen Natur unzweifelhaft von Einfluss auf die Temperatur des 
Erdinnern ist, zurückgeführt werden. Die lockeren Sandschichten 
Wilhelmshavens und die stark zerklüfteten Gesteine des Rothtodt- 
liegenden, in welches das Bohrloch in Nentershausen niedergetrieben 
ist, gestatten den kalten Tagewassern rasch bis in die grösseren 
Tiefen einzudringen und. ihre Temperatur diesen mitzutheilev, resp. 
ab kühlend auf diese zu wirken. — Der Vortragende geht nun auf 
die Bedeutung des Gotthardtunnels über. Ausser verschiedenen 
in geognostischer Hinsicht interessanten Fragen, welche durch Pro
file von Fritsch und Giordono erläutert wurden, kann hier die 
Temperatur von wesentlichem Nutzen sein, da man sich bis etwa 
6000' unter dem Kastelhorn, dem höchsten Puñete derjenigen Linie 
des Gotthard, welche der Tunnel durchschneidet, befinden wird. 
Seit vorigem Herbst werden durch den Geologen des Gotthardtun
nels, Dr. S tap f f, regelmässige Messungen des Gesteins, des Wassers 
und der Luft vorgenommen; die Veröffentlichung ist bis zum Herbst 
zu erwarten, und es bieten die bis jetzt gefundenen Resultate, ob
wohl der Tunnel auf beiden Seiten erst im Ganzen bis zu 3000 
Meter vorgeschritten ist, gewiss schon genug des Interessanten, um 
die baldige Veröffentlichung dieser die Lösung der Frage fördernden 
Beobachtungen herbeizuwünschen. Der Redner stellt selbst die 
Veröffentlichung seines weiteren Materials im Herbst in Aussicht.

Es folgt eine halbstündige Erholungspause, nach deren Ablauf 
gegen 1 Uhr die Vorträge wieder aufgenommen wurden.

Herr Medicinal-Assessor Dr. W ilm s aus Münster machte im 
Verfolg des Berichtes in der General-Versammlung zu Hamm 1869 
weitere Mittheilungen ü b e r  d ie  se itd em  neu au fg e fu n d en en  
F orm en  der A rte n  P o ly go num  aus der Abtheilung Persicaria. 
Es wurde dadurch die Formenreihe nicht allein wesentlich erweitert* 
sondern auch mehrere neue Hybriden den damals erwähnten hinzu
gefügt, welche vom Referenten und vom Superintendenten Beck
haus in Höxter in der Provinz aufgefunden worden sind. Die An
zahl dieser letzteren ist dadurch für Westfalen auf 2 1  angewachsen. 
Nähere Beschreibung und übersichtliche Zusammenstellung behält 
sich der Vortragende für die Verhandlungen des Vereins vor.

Herr Wirkl. Geh. Rath v. D echen machte eine Mittheilung 
über eine d e r  le tz te n  A rb e iten  des zu frü h  fü r die geo
lo g isc h e  F o rsc h u n g  d e r h ie s ig e n  G egend v e rs to rb e n e n  
H e rrn  O tto B ra n d t in V lotho. In der nun bald vollendeten 
Eisenbahn von Löhne über Vlotho nach Hameln befindet sich zwi
schen Oeynhausen, Hüffe und Babenhausen ein tiefer Einschnitt, in



welchem von Westen her von Hülfe aas von oben nach unten sich 
folgende Schichten wahrnehmen lassen: 1 ) Diluvialer Sand und Lehm 
mit nordischen Geschieben, der sich gegen den höchsten Rücken 
der Anhöhe beinahe ganz verliert; 2) dunkler Schiefermergel des 
unteren Lias mit Ammonitcs Johnstoni; 3) dunkle Mergel und Schie
fer mit eingelagerten blauen dolomitischen Kalkbändern mit Ostrea 
süblamellosa und in tieferen Horizonten mit dunklen, ebenfalls do
lomitischen Kalkbändern, hier die Basis des Lias bildend; 4) dunkle 
Thonsteine mit grünlichen Sandsteinschiefern und Thonkiesel und 
Kieselsandsteinschiefer mit Thonschiefer und Mergel, das Rhät oder 
Bonebed, die Zwischenschichten zwischen Lias und Keuper darstel
lend. Diese Schichten fallen gegen West unter einem Winkel von 
15 Grad ein, legen sich alsdann ganz flach, bilden einen Sattel und 
nehmen nur eine schwache Steigung gegen Ost an. Aber bald 
schneiden sie an einer seigeren Verwerfungskluft ab. In dem öst
lichen Theile des Einschnittes treten nun unter einer starken Be
deckung von diluvialem Gebilde folgende Schichten auf, welche dem 
Keuper angehören: 5) helle obere Mergel, 6 ) obere vorherrschend 
rothe Mergel und 7) die Anfänge des Hauptsandsteins, welche aber 
bei dem Einfallen dieser Schichten bald unter der Sohle des Ein
schnittes verschwinden. Durch die Verwerfung wird der helle Quarzit 
oder der Calamiten- und Equisen-Sandstein in diesem Profil ganz 
verdeckt. In dem westlichen gesunkenen Gebirgstheile tritt derselbe 
nicht über die Sohle des Einschnittes hervor, und in dem östlichen 
gehobenen Gebirgstheile ist diese Schicht als die höchste zerstört 
und durch die Diluvialgebilde ersetzt. Die Höhe der Verwerfung 
ist nach der gewöhnlichen in dieser Gegend auftretenden Mächtig
keit der Schichten auf 300 Fuss zu schätzen. Als das Diluvium an 
der Stelle abgelagert wurde, wo die Verwerfung durchsetzt, war 
der Terrain-Absatz des gehobenen Gebirgstheiles bereits vollständig 
zerstört, denn dasselbe liegt ohne Höhenunterschied auf beiden Gc- 
birgstheilen.

Hiermit schloss die Sitzung nach 2  Uhr, worauf gegen 100 
Theilnehmer sich zu dem Festessen in der Tonhalle zusammenfanden 
und hier in der anregendsten geselligen Vereinigung bis zur Abend
stunde verweilten. Allgemein mit grossem Beifall aufgenommene 
Toaste würzten das Mahl, wozu insbesondere die Herren v. Dechen, 
Regierungs-Präsident v. E ic h h o rn , Baurath P ie tsch , Commercien- 
rath K önigs, Prinz C aro la th , Bürgermeister B rüning, Ober- 
Bergrath Blüh me und noch manche Andere beigetragen haben. 
Ein Concert im Garten der Tonhalle reihte sich dem an. Ein Theil 
der auswärtigen Vereinsmitglieder widmete seine Zeit noch einer 
Besichtigung der Stadt und deren freundlichen Umgebung.



Die Sitzung am 19. Mai wurde gegen 9 Uhr damit eröffnet, 
dass die für richtig befundenen Rechnungen von den Herren Revi
soren dem Vorstände wieder übergeben wurden und die Versamm
lung hierauf Decharge ertheilte. Die Anfrage des Herrn Präsiden
ten, ob in diesem Jahre eine Herbst-Versammlung in Bonn abge
halten werden solle, ward einstimmig bejaht, und ist dazu der 
4. October in Aussicht genommen worden.

Die Reihe der Vorträge begann Herr Salinen-Director G raeff 
mit der nachstehenden Mittheilung ü b er die Q uellen  des Bades 
O eynhausen. Der verstorbene Berghauptmann von O eynhausen  
hatte die Idee, dass die Soolquellen, welche bereits im vorigen Jahr
hundert und noch heute von der fiskalischen Saline Neusalzwerk zur 
Darstellung des Kochsalzes benutzt werden, einem Steinsalzvorkom
men entstammten, das in nicht zu bedeutender Tiefe erbohrt werden 
könne und Hess zu diesem Behufe im Jahre 1830 das später so be
kannt gewordene Bohrloch Nr. 1 ansetzen, leider aber nur mit einem 
unzulänglichen Durchmesser. Nach mehrfachen nachträglichen Er
weiterungen, Verrohrungen und sonstigen Störungen gelang es nach 
Ablauf von 15 Jahren eine Teufe von 2219' 4" zu erreichen, wo
selbst die Bohrarbeit sistirt wurde. Durchteuft wurden 923' im un
tern Lias, von da ab bis zu 1800' die Schichten der Keuperforma
tion und von da ab Muschelkalk. Abgesehen von einigen Süsswasser- 
und Soolquellen in den obern Teufen, wurde die erste Salzquelle 
mit aufschäumender Kohlensäure in einer Tiefe von 1567' im brau
nen Keupermergel angetroffen; bei 1945' erbohrte man die Haupt
quelle, die in der ersten Zeit mit GO Kubikfuss und 33° Cels. hoch- 
aufschäumend dem Bohrloch entströmt sein soll. Steinsalz wTar also 
bis dahin nicht angetroffen, dagegen eine kohlensäurereiche Ther
malquelle von unschätzbarer Bedeutung erschlossen worden. Die 
im Jahre 1846 von Dr. G. B ischo ff in Bonn ausgeführte chemische 
Analyse ergab an Hauptbestandteilen: 3,33 ° / 0 Chlornatrium, 0,26 ° / 0 

schwefelsaure Magnesia, 0,29 Schwefelsäuren Kalk, 0,1 Chlormagne
sium und einen in Absorption befindlichen Gehalt an Kohlensäure 
von 3/i Kubikfuss in 1  Kubikfuss Soole.

Der Vortragende legte hierauf eine Zusammenstellung über 
die in dem Zeitraum von 1846 bis 1874 von Prof. B ischoff, Prof. 
Hoppe und Prof. F in k e n e r  ausgeführten Soolanalysen in ver
schiedenen Exemplaren zur Vertheilung an die Versammlung vor, 
und machte darauf aufmerksam, dass bemerkenswerthe Veränderun
gen in den Bestandtheilen der Soole hiernach nicht zu konstatiren 
seien; nur die Ausflussmenge und die Temperatur habe im Laufe 
der Jahre abgenommen, welche Erscheinung zum Theil gewiss auf 
die Verstopfung und Incrustirung des Bohrloches mit Gyps resp.



auf die damit in Zusammenhang stehende Verminderung der Aus
flussgeschwindigkeit zurückzuführen sei.

An die Frage, woher die Quellen kommen, glaubte der Vor
tragende sich wohl heranwagen zu dürfen, führte aber an, es sei 
wohl feststehend anzunehmen, dass das Gebiet, aus welchem die 
Quellen ihren Zufluss erhalten, ein sehr ausgedehntes sein müsse 
und dass die so mächtig aufschäumende Kohlensäure von der Zer
setzung des kohlensauren Kalkes und zwar vorwiegend des Muschel
kalkes durch Schwefelsäure herstamme, deren Bildung auf die Zer
setzung des in der Lias- und Keuperformation so massenhaft vor
kommenden Schwefelkieses zurückzuführen sei. Als wahrscheinlich 
müsse ferner angenommen werden, dass die auftreibende Kraft des 
Wassers im Bohrloch nicht allein dem hydraulischen Gegendruck 
in kommunizirenden Kanälen, sondern auch gleichzeitig der treiben
den Wirkung angesammelter und in Spannung stehender Kohlensäure 
in den durch die Zersetzung des Kalkes entstandenen Räumen nach 
Art der sog. Siphos bei den Selterswasserflaschen zuzuschreiben sei.

Die bedenkliche Abnahme der Ausflussmenge beim Bohrloch 
Nr. I, welche das Fortbestehen des inzwischen aufblühenden Bades 
Oeynhausen in Frage zu stellen drohte, veranlasste das Ansetzen 
des Bohrloches Nr. II, 1040' östlich von dem ersten. Mit grossen 
Schwierigkeiten erreichte dasselbe bis zum Jahre 1863 eine Teufe 
von 2068' 1 0 " und wurde bei dieser Teufe eingestellt, nachdem 
Meissei- und Gestängebrüche ein weiteres Vordringen verhinderten. 
In etwas tiefem Niveaus wurden entsprechende Quellen damit auf
geschlossen wie mit Nr. I und gleichzeitig die Wahrnehmung ge
macht, dass eine Kommunikation zwischen beiden Bohrlöchern statt
finden müsse, da eine Abnahme des Ausflusses beim Bohrloch Nr. I 
gleichzeitig eintrat.

Da das Bohrloch Nr. II nur unerheblichen Ausfluss hatte und 
insofern als verunglückt zu betrachten war, eine Reserve zur Siche
rung des Bades aber durchaus opportun erschien, so wurde im 
Jahre 1866 auf dem muthmasslich von Nr. I auf Nr. II durchzeh
renden Quellenlauf unweit von Nr. I das Bohrloch Nr. III angesetzt, 
und zunächst ein sicherer Abschluss des Bohrloches in einer Tiefe 
von 300 Fuss mittelst Betonirung hergestellt. Das die Betonirung 
nach Innen abschliessende, mit Holz ausgefütterte Kupferrohr hatte 
183/4" Durchmesser und gestattete eine Fortsetzung der Bohrarbeit 
mit 141/2/< Durchmesser. (Redner legt den Z obel’sehen Freifallboh
rer vor.) Im Jahre 1869 musste das Bohrloch in einer Teufe von 
1997' wegen des unaufhörlichen Nachfalles eingestellt werden, worauf 
zur gänzlichen Verrohrung desselben mittelst einer Holzröhrentour 
geschritten wurde. Die durchteuften Schichten entsprechen fast 
genau denjenigen des Bohrloches Nr. I, nicht so aber die erschro- 
tenen Quellen. Bei 1743' wurde das erste Aufschäumen von Kohlen



säure wahrgenommen und betrug der Ausfluss nicht über 5 Kubik- 
fuss. Derselbe steigerte sich bis zu 81/4 Kubikfuss im März 1869, 
um welche Zeit das Bohrloch Nr. I =  11 Kubikfuss

und » - » » I I  = 4  » lieferte.
Nachdem in den Folgejahren der Ausfluss noch bedenklich 

im Abnehmen begriffen war und im November 1872 herabgesunken 
war bei Nr. I auf 4 V2 Kubikfuss,

» » II » 3 »
und » » III » 6 V2 » ,

wurde die Aufstellung einer doppeltwirkenden Dampfpumpe von 11" 
Kolbendurchmesser auf dem Bohrloch Nr. I angeordnet, welche sich 
im verflossenen Jahre vorzüglich bewährte und bis zu 35 Kubikfuss 
per Minute lieferte, während das Maximum der zu Badezwecken 
erforderlichen Thermalsoole nur 28 Kubikfuss per Minute beträgt. 
Gleichzeitig wurde 1873 die Wiederaufbohrung des Bohrlochs Nr. I 
angeordnet und zu diesem Behufe wie bei Nr. III zunächst mit dem 
Abteufen eines 300' tiefen Betonschachtes von 40" Durchmesser in 
Angriff genommen. Als das ausgefütterte Kupferrohr hineingelassen 
und mit der Einfüllung des Betons begonnen war, zeigte sich, dass 
der auftreibende Strom der Quelle die Betonmasse mit fortschwemmte, 
welche Schwierigkeit durch die unter persönlicher Leitung Sr. Durch
laucht des Herrn Berghauptmanns Prinzen zu S chönaich-C aro- 
la th  ausgeführten Stopfarbeiten mit Säcken, die ein Gemisch von 
Sand, Kies und Beton enthielten, alsbald beseitigt wurde. Der Ab
schluss gelang auch hier vollkommen. Das weitere Wiederaufbohren 
von Nr. I erfolgte wie bei Nr. III mit dem Z o b e l’schen Freifall- 
Instrument und mit 141/2zölligem Meissei und ist bis zum heutigen 
Tage in einer Teufe von 1134' vorgedrungen. Die Bohrarbeit wird 
ununterbrochen fortgesetzt, so dass hoffentlich binnen 2  Jahren die 
alte Teufe von 2220' und mit ihr eine grössere Ausflussmenge der 
Thermalsoole von höherer Temperatur wieder erreicht sein wird. 
Inzwischen liefert Nr. III mit seiner Pumpe das nöthige Bade
wasser, welches durch eine zweite auf Bohrloch Nr. II montirte 
Pumpe auf 40 bis 50 Kubikfuss per Minute gesteigert werden kann, 
ein Quantum, welches die Bedürfnisse der Badeanstalt fast um das 
Doppelte übersteigt. Von der grössten Bedeutung in dieser Bezie
hung ist die mittelst der beiden Pumpen gemachte Erfahrung, dass 
b$im stärksten Gange derselben es nicht möglich gewesen ist, den 
Wasserspiegel im Bohrloche tiefer als um 20 Fuss herabzuziehen 
und ferner., dass nach dem Stillstände der Pumpen die Quellen 
längstens binnen 12 bis 13 Minuten wieder zu dem alten Niveau 
des natürlichen Ausflusses emporgestiegen sind. Die Versorgung 
der Badeanstalt Oeynhausen mit der erforderlichen Thermalsoole 
dürfte also schon jetzt ausser Frage stehen und einer um so ge
sicherteren Zukunft entgegen gehen, als nach Vollendung des Bohr



loches Nr. I eine nicht mehr versagende Reserve geschaffen sein 
wird.

Auch das Soolbad, welches früher ausschliesslich mit der von 
der Saline benutzten 9 prozentigen Soole des Bülowbrunnens versorgt 
wurde, ist durch Hinzuleitung der bis zum Jahre 1873 unbenutzt 
abfliessenden leichten (3l / 2 prozentigen) Soole wesentlich verbessert 
und vollkommen sicher gestellt worden. Nach einer von dem Vor
tragenden berechneten und der Versammlung vorgelegten Scala für 
den Gebrauch der Soolbäder ist die Möglichkeit dargeboten, ganz 
nach Belieben Bäder von 1 bis 70 Pfund Salzgehalt in einer Wan
nenfüllung von 13 Kubikfuss zu verabreichen und somit auch in 
dieser Beziehung allen Bedürfnissen aufs Vollkommenste entsprochen.

An den Vortrag knüpfte sich eine kurze Erörterung und De
batte über die Frage, ob die Temperaturabnahme in den Bohr
löchern durch die Inkrustirung derselben resp. die damit in Zu
sammenhang stehende Verminderung der Ausflussgeschwindigkeit 
veranlasst sein könne, was von dem Herrn Bergrath v. D Ü cker 
angezweifelt wurde, im Wesentlichen aber von Sr. Durchlaucht dem 
Herrn Berghauptmann Prinz zu Schönaich  und von dem Herrn 
Prof, von K oenen bestätigt wurde, wenngleich die beiden letztem 
Herren die Mitwirkung anderer Ursachen chemischer und mechani
scher Natur, Veränderung im Kohlensäurereichthum etc. als wahr
scheinlich und nicht ausser Acht zu lassen bezeichneten. Herr 
Berghauptmann knüpfte hieran eine nähere Erläuterung über die 
persönlich von ihm geleiteten Betonirungsarbeiten beim Bohrloch 
Nr. I.

Herr Dr. L asard  besprach hierauf ein von  ihm im 
S itz u n g ssa a le  a u sg e h ä n g te s  g eo g n o stis  ches P r  of il d e r 
P o rta , welches er seiner Zeit für die Pariser Ausstellung angefer
tigt hatte und das jetzt Eigenthum der geologischen Landesanstalt 
in Berlin ist. Hieran schloss sich die Vorlegung des von der kai
serlichen Telegraphenverwaltung angefertigten Erdbebenmessers 
nach v. L a sa u lx ’ Angaben, für dessen Einführung der Reichskanz
ler die Mittel bewilligt hat. Herr L asa rd  erläuterte den Apparat 
mit Hinweis auf die von v. L asau lx  im vorigen Jahr zu Andernach 
gegebene Erklärung und auf dessen Werk über das Erdbeben zu 
Herzogenrath und bemerkte, dass, wenn auch nicht absolut die 
Richtung durch den Apparat sichergestellt sei, so doch die Zeit, 
und aus der Summe der Beobachtungen auf den verschiedenen 
Stationen auch die Richtung sich werde angeben lassen.

Herr Dr. B an n in g  sprach ü b e r eine ihm d u rch  H errn



S u p e rin te n d e n t B eckhaus zur B estim m u n g  e in g e sa n d te  
C o llec tio n  von B rom beeren  aus dem  S o llin g  u n d  dem 
T e u to b u r g e r  W alde. Die Collection war gemeinschaftlich von 
dem Redner, Herrn Dr. W. 0. F ocke zu Bremen und Herrn Apo
theker B raun, ehemals zu Hausberge, welche beide Herren eben so 
wie der Redner die Weihe’schen Arten an ihren Original-Fundstätten 
seit mehreren Jahren studirten, geprüft worden. Das Ergebniss 
der Prüfung ist folgendes: 6 6  pCt. der ganzen Collection stimmen 
sicher mit Weihe’schen Arten überein, 25 pCt. sind wegen unvoll
ständigen Materials zweifelhaft, nur 8  pCt. gehören sicher von 
Weihe’schen Arten abweichenden Formen an. Redner bezeichnet 
dieses Resultat als ermuthigend für das fernere Studium der Gattung 
an der Hand der Publicationen der neueren Bearbeiter derselben, 
von denen als für das nordwestliche Deutschland besonders wichtig 
W irt gen, K a lte n b a c h  (in Aachen) und Focke (in Bremen) ge
nannt werden.

Professor A n d rä  legte das eben erschienene, von D. S tu r  
verfasste Werk ü b e r  »die C u lm -F lo ra  des m ä h r isc h -sc h le 
s ischen  D ach sch ie fe rs , mit 17 lithographirten Tafeln nnd 4 
Holzschnitten« aus den Abhandlungen der k. k. geologischen Reichs
anstalt in Wien (Bd. VIII, Heft 1 , 1875) vor, und besprach diese 
mit grosser Sorgfalt ausgeführte Arbeit, worin das ihr zu Grunde 
liegende Material eine mustergiltige kritische Erörterung erfährt, in 
eingehender Weise. Diese der untersten Steinkohlenbildung ange- 
hörige Flora hatte bisher nur immer wenige und meist vereinzelt 
gefundene Pflanzenreste geliefert. C. von E ttin g sh a u se n  hatte 
deren schon aus den eingangs erwähnten Dachschiefern im Jahre 
1865 beschrieben, und über Reste aus anderen Gegenden begegnen 
wir zerstreuten Mittheilungen in der Literatur. S tu r  hat nun in sei
nem Werke die Frucht einer fast neunjährigen Arbeit niedergelegt, 
und darin 42 Arten, wovon 22 neu sind, beschrieben und, soweit 
es nöthig war, bildlich dargestellt. Es geht daraus hervor, dass 
neben zum Theil sehr sparsamen Repräsentanten aus den Gattungen 
Drepanophycus (eine Alge), Equisetites, Calamites, Stigmaria, Lepir 
doclendron, Halonia, Walchia, Finites und Widbdocarpus hauptsäch
lich die Klasse der F a rn , und mehrfach in sehr eigenthümlichen 
Gattungen und zahlreichen Arten, vertreten war, von welchen nur 
sehr wenige Formen mit solchen aus dem eigentlichen Steinkohlen
gebirge zu identificiren sind, wenngleich die Aehnlichkeit bei man
chen sehr gross erscheint. Es werden als den Farn zugehörig die 
folgenden aufgeführt: Thyrsopteris schistorum Stur; 8  Sphenopteris- 
Arten, nämlich Sph. foliolata Stur, welche Sph. irregularis Stbg. ver
wandt ist, Sph. distans Stbg. und Sph. divaricata Göpp, die auch 
im productiven Kohlengebirge Vorkommen, Sph. Fälkenhaini Stur,



deren Aehnlichkeit mit Sph. Hoeninghausi Brg. unverkennbar ist, 
Sph. striatula Stur, Sph. Ettingshauseni Stur, Sph. Haueri Stur und 
Sph. Kiowitzensis Stur; 7 Arten der Gattung Bhodea Presl, welche 
mit Hymenophyllites und Trichomanites Göpp und theilweise mit 
Sphenopteris aut. zusammenfällt, nämlich Rh. filifera Stur, Rh. Ma- 
chaneki Ettg. sp., Rh. Hochstetten Stur, Rh. gigantea Stur, Rh. po- 
tentissima Ettg. sp., Rh. moravica Ettg. sp., Rh. Göpperti Ettg. sp.; 
Cardiopteris frondosa Göpp. sp. eine sehr eigenthümliche Leitpflanze 
des Culm, deren Reste auf höchst bedeutende Dimensionen des 
Laubes schliessen lassen, und Card. Hochstetten Ettg. sp.; Neurop- 
teris antecedens Stur; 5 Arten der Gattung Archaeopteris Dawson, 
deren Charakter theils Odontopteris theils Cyclopteris nahetritt, und 
zwar Arch. Tschermaki Stur, Arch. Dawsoni Stur, Arch. dissecta 
Göpp. sp., Arch. lyra Stur, Arch. pachyrrhachis Göpp. sp.; Adianti- 
des tenuifolius Göpp. sp., A. antiquus Ettg. sp., A. Machanelci Stur; 
Cycadopteris antiqua Stur; Todea Lippoldi Stur, eine Osmundacee, 
und 4 Rhacopteris- Arten, Rha. paniculifera Stur, Rha. Machanelci 
Stur, Rha. flabellifera Stur und Rha. transitionis (Ettig.) Stur, 
welche als Repräsentanten der Ophioglosseen-Ordnung angesehen 
werden. Im Ganzen also sind die Farn durch 33 Arten vertreten. 
Die zu Anfang aufgeführten andern Klassen und Ordnungen um
fassen folgende Arten: Drepanophycus Machanelci Stur, Equisetites 
cof. mirabilis Stbg., Archaeocalamites radiatus Brong. sp. (womit 
zahlreiche Synonyme verknüpft werden), Stigmaria inaequdlis Göpp., 
Lepidodendron Veltheimianum Stbg., Hdlonia tetrastycha Göpp., 
Walchia antecedens Stur, Finites antecedens Stur, Rhabdocarpus con- 

chaeformis Göpp. Referent knüpft hieran eine Betrachtung der 
Verbreitungsbezirke der Culmschichten in Rheinland-Westfalen und 
im Nassauischen, wobei er die anwesenden Fachgenossen unter den 
Mitgliedern ersucht, bei Gelegenheit auf das Vorkommen von Pflan
zenresten in jenen Gesteinen zu achten, da ja, wenn gleich nur 
vereinzelte Funde im Nassauischen darauf hinweisen, diese Flora 
auch bei uns ihre Vertreter hat.

Herr Bergrath v. D ücker hielt einen Vortrag von p ra k 
tisc h e m  In te re s s e  fü r d ie  M inden e r Gegend, indem erzw ei 
L ag er von o o lith isc h e n  E ise n e rz e n  beschrieb und mit schönen 
Proben belegte, welche bei dem Dorfe Klein-Bremen, eine Meile süd
östlich von Minden, in den obersten Schichten der braunen Jura
formation lagern und die Herr R ü stem ey er aus Dortmund neuer
dings in ausgedehnter Weise erschlossen hat. Der Vortragende 
erläuterte zunächst auf dem von Herrn Dr. L asa rd  ausgestellten 
Profil das Vorkommen der Eisenerze in der Porta und zu Haus
berge, welches die gehegten Hoffnungen wenig verwirklicht habe, 
und stellte den Lagern zu Klein-Bremen ein besseres Prognostikon.

5



Beide Lager seien unzweifelhaft regelmässige Gebirgsschichten und 
es habe das obere eine Mächtigkeit von 5 Fuss bei 30 bis 33 pCt. 
Eisen, das untere von 26 Fuss bei 28 bis 30 pCt. Eisen in seinen 
besseren Theilen. Die starke Beimengung von 25 bis 35 pCt. koh- 
lensaurem Kalk lasse eine grosse Leichtflüssigkeit erwarten, wie 
solche auch schon in den Hohöfen zu Meppen erprobt sei. Ein sehr 
geringer Phosphorgehalt von 0 , 1 2  pCt. würde die Qualität des zu 
producirenden Roheisens nicht sehr schädigen. Ueberhaupt dürfte 
das Vorkommen den luxemburger Erzlagern gleich zu erachten 
sein, welche eine so grossartige Eisen-Industrie hervorgerufen haben.

Herr Prof. v. K oenen  aus Marburg sprach über d ie  Zech
s te in fo rm a tio n  d e r U m gegend von F ra n k e n b e rg . Die 
letzte über diese Bildungen veröffentlichte Arbeit ist die Doktor- 
Dissertation von L eim bach  (Marburg 1869); in derselben sind in
dessen eine Reihe von Irrthümern vorhanden, welche dem werth- 
vollen Aufsatz W ü r t te n b e rg e r ’s (Neues Jahrbuch 1867 S. 10 ff.) 
zum Theil entgegen treten.

So ist es z. B. ein Irrthum, wenn L eim bach  (S? 23) angiebt, 
bei Reddehausen lägen »die rothen Schieferletten und glimmerrei
chen grauen Schieferthone unmittelbar u n te r  dem bunten Sand
steine«; es sind dies Schieferthone des Röth, welcher nur durch 
eine Verwerfung in ein tieferes Niveau gelangt ist, als der d an e 
b en  liegende mittlere bunte Sandstein; ohne Zweifel ist es auch 
ein Irrthum, dass darin Ullmannienblätter in Menge vorgekommen 
sein sollen. Es hat sie Niemand gesehen, und ich selbst habe nichts 
derartiges bei Reddehausen auffinden können.

Es finden sich ferner auch ausserhalb des Grubenfeldes bei 
Frankenberg Pflanzenreste in den dolomitischen Kalken mit Gervillia 
etc. zusammen in derselben Schicht, so am Call, am Stätteberge etc. 
Neuerdings ausgeführte Schürfarbeiten haben jetzt gezeigt, dass so
wohl am Stätteberge als auch am Call und zwischen Röddenau und 
Haine zwischen den festeren Kalken Schieferletten auftreten, ähn
lich denen des Lettenflötzes im Grubenfelde. Namentlich zeigte 
ein Versuchsstollen am Fusse des Stätteberges, dass über dem Con- 
glomerate, dessen oberste Schichten hellgraubraun sind, ca. 2  Meter 
Kalk folgen, nach oben mit Schieferletten wechselnd folgen, in 
welchen anscheinend nach oben hin der Bleiglanz- und Kupferkies
gehalt zunimmt, und marine Versteinerungen häufiger werden, 
während unten nur vereinzelte Pflanzenreste nebst Kupferlasur und 
Malachit Vorkommen. Auf der Stollenhalde lagen aber neben den 
hellbraunen meist dichten Kalken mit Gervillien auch Stücke eines 
graubraunen, körnigen, sehr porösen Dolomites mit zahlreichen Stein- 
kernen von Schizodus, Mytilus und Gervillia, welcher dicht daneben,



an dem bergauf führenden Wege ansteht, und ohne Zweifel dem
selben Horizonte angehört.

Ueber den dolomitischen Kalken hatte der Stollen nach An
gabe der Grubenbeamten, einen alten Bau angetroffen und war des
halb aufgegeben worden. Verfolgt man den Feldweg nach Schreufa 
bergauf, so trifft man bald auf ziemlich mächtige, mürbe, braune 
und rothe, oft thonige Sandsteine und Conglomerate; etwa 50' über 
dem Stollen liegen dann dichte rothe und graue Kalke von geringer 
Mächtigkeit, und hierüber wieder mürbes Conglomérat bis zum 
höchsten Punkte des Weges. Wieder bergab gehend sieht man 
dann zuerst wieder dieselben dichten Kalke, und dann die mürben 
Sandsteine etc., welche weiterhin in steilen Schluchten besser auf
geschlossen sind.

In dem tiefen Wasserrisse am Call sind zu unterst ca. 30' 
lockere, grobe Conglomerate sichtbar, von welchen die obersten 1 0  

Zoll hellbläulichgrau sind. Darüber folgt am Rande einer kleinen 
Terrasse ca. 3' bräunlichgrauer, dolomitischer Kalk mit sparsamen 
Pflanzen und Molluskenresten und Anflügen von Malachit und Lasur. 
Etwas höher stehen dann wieder Conglomerate und Sandsteine an, 
meist rothbraun, nur die aller unter st en Schichten sind hellgrau 
und dolomithaltig. Durch eine Verwerfung wird weiterhin neben 
diese Schichten der ächte, untere bunte Sandstein gelegt.

In dem Versuchsstollen südwestlich von Röddenau und östlich 
von Haine liegt über und unter Conglomeraten eine ca. 5' mächtige 
Schichtenfolge von Kalk- und Schieferlettenbänken mit Pflanzen
resten und Kupfererzen, und auf der Halde eines nahe dabei befind
lichen Versuchsschachtes fand ich auch Gervülia Jceratophaga. Die 
Kalkschichten dieser drei Stellen sind hiernach wohl als gleichaltrig 
anzusehen. Ein Versuchsschacht, nahe der »Wäsche*, zwischen 
Frankenberg und Dörnholzhausen durchteufte nach Angabe der 
Grubenbeamten von Tage an folgende Schichten, bei welchen ich 
zu leichterer Orientirung rechts die Nummern derjenigen Schichten 
aus W ü r t te n b e rg e r ’s Durchschnittsprofil (a. a. O. S. 15 ff.) an
gebe, mit welchen die unsrigen vermuthlich zu identificiren sind:

1 . 25 Meter feinkörniger, unterer bunter Sandstein. Nr. 17 
und 18.

2. 16 Meter braunrothes Conglomérat. Nr. 16.
3. 6  Meter gelber Sandstein. Nr. 15.
4. 13 Meter Kalk und rothe Thonschichten wechselnd. Nr. 14.
5. 1,5 Meter grauer Sandstein. Nr. 13.
6 . 10,5 Meter Kalkstein in ca. 1 0  Ctm. dicken Bänken, wech

selnd mit bläulichem Schieferthon mit Pflanzenresten. Nr. 8  

bis 1 2 .
7. 0,25 Meter grauer Sandstein. Nr, 7.



8 . 1,75 Meter bläulicher Schieferthon mit Er^graupen, wech
selnd mit ca. 1 0  Ctm. dicken Kalkbänken. Nr. 2  bis 6 .

9. Helle Conglomerate. Nr. 1 .
Auf der anderen, südlichen Seite des Baches, am Wege nach 

Dörnholzhausen, steht der obere Theil der Conglomerate 2  zu Tage 
und “darüber, bis auf die Höhe des Berges, ächter unterer bunter 
Sandstein.

Leim bach nimmt nun (S. 40) an, die Schichten des Gruben
feldes gehörten zu einer Formationsepoche, welche jü n g e r als der 
Zechsteindolomit, d. h. die Kalke mit Gervillia etc. wären; die Be
weisgründe, welche er indessen dafür- anführt, beruhen theils auf 
irrigen Annahmen, wie die oben erwähnten, theils beweisen sie 
nicht, was sie beweisen sollen.

Einer seiner Hauptgründe ist die Verschiedenheit der Ge
steinsbeschaffenheit. Diese ist aber im Grubenfelde selbst, wie 
W ü rtte n b e rg e r , der sie ja beobachten konnte, ausführt, sehr 
wechselnd; es könnte demnach nicht auffallen, wenn sie an ent
fernteren Stellen von der im Grubenfelde noch mehr oder weni
ger abwiche. Aber L eim bach  kannte am Call, an der Strasse 
nach Röddenau etc. nur das Ausgehende, an welchem die Kalke ver
ändert sind, und schwache thonige Schichten n ic h t  oder nur wenig 
sichtbar sind.

Wie schon oben erwähnt, finden sich aber auch am Stätte
berge etc. theils mürbe, theils sogenannte verhärtete Schieferletten 
zwischen den Kalken, und daneben auch Pflanzenreste und Kohlen- 
granpen, die Verschiedenheit von der Lettenflötzzone des Gruben
feldes ist also nicht eben bedeutend.

Wenn im Grubenfelde ferner Molluskenreste fehlen, (wie ich 
annehmen will, obwohl dies keinesweges feststeht, da genauere An
gaben aus der Zeit des alten Bergbaues fehlen, und die Schurfver- 
suche der neueren Zeit dort nur ungenügende Aufschlüsse geliefert 
haben), so ist dies einfach dadurch zu erklären, dass in der Nähe 
einer Flussmündung, auf welche die zahlreichen Pflanzenreste im 
Grubenfelde und der schnelle Wechsel der feinkörnigen Gesteine 
deuten, das Wasser für die Schizodus, GerviTlia etc. zu brackisch 
war, oder auch durch zu schnellen Absatz der Sedimente ihre Brut 
schon getödtet wurde.

Aus W ü r t te n b e rg e r ’s Aufsatz (S. 1 2 ) ersehen wir, dass im 
alten Grubenfelde die Lettenflötzzone fast überall direkt auf dem 
Culm liegt, selten auf dem Rothliegenden, wie dies auch bei Tha
litter und Stadtberge mit den dortigen Zechsteinbildungen der Fall 
ist, und wie auch sonst der Zechstein einen anderen Verbreitungs
bezirk hat als das Rothliegende.

Leim bach (S. 38) will zwar deduciren, die Conglomerate 
unter dem Lettenflötz dürften nicht Rothliegendes genannt werden,



weil W ü rtten b  erg er zugäbe, die Bezeichnung Weissliegendes für 
die daneben auftretenden grauen Sandsteine sei unstatthaft, diese 
Schlussfolgerung ist aber kaum logisch zu nennen.

Jedenfalls ist W ü r t te n b e rg e r ’s Ansicht, dass die Erzflötz- 
zone des Grubenfeldes mit den Kalken des Stätteberges etc. gleich- 
alterig sei, durch nichts widerlegt, nnd durch Obiges noch wahr
scheinlicher gemacht; ich lasse es aber dahingestellt, ob die Kalke 
vom Stätteberge etc. dem ächten Zechstein von Thalitter etc. oder 
etwa einer höheren Schicht, wie der Rauchwacke, entsprechen.

Wenn nun aber von W ü r tte n b e rg e r  und Anderen die obe
ren Conglomerate vom Call etc. (Schicht 16 Würtb.) zum bunten 
Sandstein gezogen werden, so scheinen hiergegen zwei Gründe, ein 
praktischer und ein gewissermassen theoretischer zu sprechen. 
Letzterer ist dieser: die Conglomerate über den versteine
rungsführenden Kalken gleichen petrographisch ganz den darunter
liegenden, dem ächten Rothliegenden, während in unzweifelhaftem 
buntem Sandsteine weit in die Runde dergleichen Gesteine nicht 
bekannt sind; wenn feinkörnige Sandsteine zwischen den Conglome- 
raten auftreten, so ist zu beachten, dass dergleichen auch als Ein
lagerungen im Zechsteinletten Vorkommen. Andrerseits treten öst
lich und südlich von Frankenberg, bei Ilsberg, Marburg etc. viel
fach im oberen Theile der Conglomerate des Rothliegenden thonige 
und dolomitische Kalke auf, welche wohl als Repräsentanten der 
Kalke vom Call etc. anzusehen sind, wie sie auch meist auf der 
D e c h e n ’sehen geologischen Karte als Zechsteine angegeben sind. 
In der Gegend von Marburg sind diese Kalke indessen nur wenig 
mächtig und verschwinden selbst mitunter ganz. In diesem letzte
ren Falle wird es dann unmöglich, falls man die darüberliegenden 
Conglomerate zum bunten Sandstein ziehen wollte, diesen vom Roth
liegenden abzutrennen, während auf der anderen Seite die Grenze 
der oberen Conglomerate gegen den ächten, feinkörnigen, unteren 
bunten Sandstein eine recht scharfe ist.

In Folge dessen möchte Redner folgende Auffassung vorzie
hen: Ueber den kalkig-thonigen Zechsteinbildungen bei Frankenberg 
folgen Conglomerate, welche ein Aequivalent der Zechsteinletten 
anderer Gegenden sein könnten, wie solche auch bei Stadtberge und 
Adorf vorhanden sind. Nach Süden werden die Kalke versteinerungs
leer und weniger mächtig und fehlen wohl auch ganz, so dass sie 
dort wie Einlagerungen im Rothliegenden erscheinen, während nach 
Norden die Kalkbildungen mächtiger werden, und zum Theil durch 
die darin enthaltenen Versteinerungen als eigentlicher Zechstein 
charakterisirt werden.

Herr V. D echen  machte, anschliessend an den Vortrag des 
Herrn L asa rd  über die Temperatur des Erdinnern, einige Bemer



kungen über diesen Gegenstand, worin er hervorhob, dass, wenn 
die Erde ein sich von aussen abkühlender Körper sei, sich bei glei
cher Tiefenstnfe in der Nähe der Oberfläche grössere Temperatur
unterschiede finden müssten, als in grösseren Tiefen, oder was das
selbe ist, gleiche Temperaturunterschiede werden von der Oberfläche 
aus in immer grösseren Abständen nach der Tiefe gefunden. Die
sem Gesetze entsprechen auch einige Beobachtungen, doch sind die 
localen Einflüsse bei den überhaupt erreichten geringen Tiefen zu 
störend, um dasselbe mit einiger Sicherheit in numerischen Werthen 
darzustellen. — D e rse lb e  trug ferner einige Bemerkungen über 
die Verbreitung nordischer Geschiebe mit besonderer Berücksich
tigung der Gegend von Minden vor.

Die hierbei erörterten Fragen, auf welchem Wege und unter 
welchen Umständen diese Findlinge hieher gelangt sein könnten, 
gaben den Herren v. D Ü cker und Dr. B an n in g  Veranlassung zu 
einer kurzen Discussion dieses Themas, worauf die General-Versamm
lung um H ^ /2 Uhr vom Herrn Vereins - Präsidenten geschlossen 
wurde.

In einem an das Sitzungslocal anstossenden Saale schritt man 
sogleich zu dem mit einer reichen Auswahl guter Speisen vorberei
teten Gabelfrühstück, weil bereits gegen 1 Uhr die programmmässige 
Festfahrt nach der Porta unternommen werden sollte. Zur anbe
raumten Stunde fanden sich denn auch zahlreiche Theilnehmer, 
einige mit ihren Damen, auf dem hierzu bereitstehenden Dampfboot 
ein; allein die Ungunst des Wetters, welche sich durch wiederholte 
Regenschauer sehr empfindlich machte, beeinträchtigte die Ausfüh
rung des ganzen Unternehmens sehr. Es wanderte zwar nach er
folgter Landung an der Porta noch ein grosser Theil der Fest
genossen auf das so freundlich am Wesergebirge gelegene Etablisse
ment von Nottmeyer, indess schlugen die Fremden sehr bald mit 
den vorüberfahrenden Eisenbahnzügen ihre Wege nach der Heimath 
ein. Dennoch werden die so freundliche Aufnahme in Minden und 
die darauf gerichtet gewesenen Bemühungen des Local-Comite’s in 
dankbarer Erinnerung bei den Mitgliedern bleiben.

Fagus sylvatica L. forma umbraculifera.
Von Dr. R osbach.

Wir besitzen in den Gärten eine grosse Anzahl von Formen 
unserer Waldbäume, wie beispielsweise Fraxinus excelsior L. pen
dula, Betula alba L. laciniata u. dgl., welche theils der Gartenkunst



ihre Entstehung verdanken, theils aber auch nur zufällig einmal 
und oft auch nur in einem einzigen Exemplar wild wachsend ge
funden, und dann weiterhin vermehrt worden sind, während der 
Ursprung vieler anderer nicht mehr bekannt ist. Im vorigen Jahre 
(1874) nun sah ich in dem nahe bei Trier gelegenen und meist mit 
Rothbuchen bestandenem Tarforster Gemeindewalde über eine weite 
Strecke hin vertheilt Exemplare einer Rothbuche, welche, ohne einen 
etwaigen Uebergang zu den daneben stehenden zu zeigen, sich im 
Allgemeinen durch ihre fast auf dem Boden liegenden Aeste kenn
zeichneten, und welche ich bisher weder in einem Gärtnerverzeich
nisse angegeben, noch auch sonstwo beschrieben fand. Dazu erfuhr 
ich noch aus zuverlässiger Quelle, dass in einem benachbarten Walde 
ebenfalls solche Buchen vorkämen.

Da die näher von mir untersuchten Exemplare ausser ihrem 
eigenthümlichen Wüchse sich durchaus nicht von den umstehenden 
gewöhnlichen Rothbuchen unterschieden, und alle unter einander 
verhältnissmässig gleich waren, so wähle ich eine stärkere derselben 
zur Beschreibung aus. Der Stamm besitzt kurz über dem Boden 
einen Durchmesser von 13 Cm., während die Höhe der ganz flachen 
Laubkrone nur 125 Cm. beträgt. Schon ganz nahe über dem Boden 
gehen die ersten Aeste ab und in Zwischenräumen'von nur wenigen 
Cm. folgen die übrigen, daher dicht über einander liegenden Aeste. 
Dieselben halten im Ganzen genommen mit einem flachen nach oben 
gerichteten Bogen die wagerechte Richtung ein, und die stärkeren 
erreichen dabei eine Länge von ca. 3 M., während die eben in der 
Bildung begriffenen Gipfeltriebe sich sofort ebenfalls in die wage
rechte Richtung umlegen, und in derselben eigenthümlichen W'eise 
wie die andern Aeste fortwachsen. Der hierbei stattfindende Wachs
thumsvorgang erhellt am besten aus der beistehenden schematischen

Figur. Die zuerst seitlich gerichtete, und nur wenig aufsteigende 
Astspitze senkt sich nämlich allmälig wieder etwas abwärts, wächst 
aber von ihrer Endknospe nicht mehr viel weiter, sondern es ent
wickeln sich aus den von der Astspitze entfernter stehenden Knos
pen neue Triebe, an welchen sich dann der Vorgang stets wieder
holt. Da nun, wie schon angeführt, die gipfelständigen Triebe sich 
ebenfalls rasch umgelegt haben, so hat der Hauptstamm seine sonst 
gerade und senkrechte Richtung gänzlich verloren, und wächst nur



unregelmässig, knorrig hin und hergebogen, sowie vollständig gipfel
los in die Höhe, wodurch denn der Baum im Allgemeinen die Form 
eines flachen, fast ungestielten Sonnenschirms erhält.

Ueber die Entstehungsweise dieser auffallenden Baumform, 
welche auf freistehende Hochstämme veredelt gewiss jeder Garten
anlage zur Zierde dienen könnte, bin ich irgend einen Aufschluss 
zu geben ausser Stande. Nur das sei noch hier bemerkt, dass durch 
das Laubdach derselben sich öfters nahe stehende jüngere, ganz wie 
gewöhnlich aussehende Buchen hindurchgearbeitet haben.

Soolquelle bei Saarburg.
Analysirt im Sommer 1875 von F erd . W in te r , 

Apotheker in Gerolstein.

Diese neu entdeckte Soolquelle entspringt im Kammerforst 
bei Beurig gegenüber Saarburg, vier Meilen oberhalb Trier und 
zwar am rechten Saarufer.

Das Gebirge, aus welchem dieselbe zu Tage tritt, besteht aus 
einem eisenhaltigen Thonschiefer und gehört der Uebergangsforma- 
tion an, welche hier stellenweise von Buntsandstein bedeckt ist.

Vom Herrn Dr. med. L übke in Beurig, auf dessen Veran
lassung ich die Analyse ausführte, erhielt ich in zwei wohlver
schlossenen Krügen ein klares und geruchloses Wasser von salzig 
bitterem Geschmacke.

Das spec. Gewicht desselben betrug bei 15° C. 1,1125. 1 Liter 
=  1,000 Gramme hinterliessen durch Abdampfen und Eintrocknen 
des Rückstandes bei 120° C. bis zum constanten Gewicht 13,2310 
Gramme.

Hiervon waren organische Stoffe 0,5210 Gramme, unorganische 
Verbindungen 12,7100 Gramme. Letztere enthalten:

C hlornatrium ................................ 8,1102
Schwefelsaures Natron . . . .  0,8215
Schwefelsäure Kalkerde . . . 2,2002
Kohlensäure Kalkerde . . . .  0,1502
Chlormagnesium........................  1,0255
C hlorcalcium ............................  0,3536
Kohlensaures Eisenoxydul. . . 0,0230
T h o n e r d e .................................. 0,0005
Kieselsäure.................................  0,0253

12,7100.



Friedrich W. A. Argelander.

Unter den zahlreichen Verlusten, welche unser Verein durch 
den Tod von Mitgliedern erlitten hat, besitzt kein anderer eine so 
schmerzhafte und grosse Bedeutung als der des Geheimen Regie
rungsraths, Professors, und Direktors der Sternwarte zu Bonn, A r
g e lan d er. Er war anerkannt einer der grössten praktischen 
Astronomen seiner Zeit, gleich ausgezeichnet durch den Scharfsinn, 
welcher sich in allen seinen Arbeiten zeigte, als durch die Aus
dauer, mit der er dieselben zu einem erfolgreichen Ende führte. 
Wir entnehmen einem ausführlichen Nekrologe, den sein Nachfolger 
Prof. Schönfeld  im 3. Hefte X. Jahrgang der Vierteljahrsschrift 
der astronomischen Gesellschaft veröffentlicht hat, die folgenden 
Angaben, um dem Wunsche so vieler Mitglieder unseres Vereins zu 
entsprechen, ein kurzgefasstes Lebensbild des weit hervorragenden 
Gelehrten und Mannes zu erhalten. Derselbe, Sohn eines Kaufmanns, 
war in Memel am 22. März 1799 geboren. Seine Kinderjahre brach
ten ihn unter ausserordentlichen Verhältnissen in nahe Berührung 
mit der Preussischen Königsfamilie, welche nach der unglücklichen 
Schlacht von Jena sich nach Memel zurückgezogen hatte. Der 
Kronprinz (nachmals König Friedrich "Wilhelm IV.) und Prinz Frie
drich wohnten in Argelander’s elterlichem Hause. Sowohl jener, 
als auch der jetzige Kaiser und König "Wilhelm I. haben ihm fort
dauernd ihr freundschaftlichstes "Wohlwollen in treuem Andenken 
an jene Zeit bewahrt. Er bezog am 2. April 1817 die Universität 
Königsberg mit der Absicht, sich den Cameralwissenschaften zu 
widmen, aber bald zogen ihn die astronomischen Vorlesungen 
B e s s e l ’s so an, dass er sich ganz der Astronomie mit grossem 
Eifer widmete, dass B e s s e 1 bereits Arbeiten, die er als Student 
ausführte, als die »eines seiner ausgezeichnetsten Schüler« bekannt 
machte. Am 1. October 1820 wurde er als Gehülfe der Sternwarte 
in Königsberg angestellt und ihm die Laufbahn eröffnet, die bald 
seinem Namen die höchste Achtung errang. Er nahm nun an den 
Arbeiten B e s s e  l ’s am lebhaftesten Antheil, erwarb 1. April 1822 
den philosophischen Doctorgrad, nachdem er die Dissertation »De 
observationibus astronomicis a Flamsteedio institutis« verfasst hatte. 
Die nächste Arbeit war die erschöpfende Bearbeitung der Beobach
tungen des Cometen von 1811, mit der er sich als Privatdocent an 
der Universität habilitirte. Aber bald wurde er zu einer selbst
ständigen Stellung berufen. Die Stelle des Observators an der 
Sternwarte zu Abo in Finnland war erledigt worden. Auf B e sse l’s 
Empfehlung wurde sie am 28. April 1823 A rg e la n d e r  übertragen. 
Nachdem er sich am 2. Mai mit Fräulein C o u rt an vermählt hatte, 
ging er über Dorpat und Petersburg nach seinem neuen Bestim



mungsorte. Die Sternwarte war neu erbaut, die Ausrüstung der
selben noch nicht ganz vollendet, erst im Frühling 1827 konnten 
die Beobachtungen mit dem R e ic h e n b a c h -E r te l’schen Meridian
kreise beginnen. Noch in demselben Jahre erfolgte eine neue Stö
rung. Die Stadt Abo wurde am 4. und 5. September durch eine 
Feuersbrunst zum grössten Tbeile zerstört. Die Sternwarte blieb 
bei ihrer isolirten Lage zwar erhalten, aber der bald gefasste Be
schluss, die Universität und mit derselben auch die Sternwarte nach 
Helsingfors zu verlegen, hemmte ihre weitere Entwickelung. Gleich
wohl ist ihr kurzes Bestehen von grossem Einfluss auf die Entwicke
lung der Astronomie gewesen; vor Allem durch den berühmten 
Aboer Sternkatalog, in welchem Ar g e la n d e r  die damals bekannten 
Sterne von stärkerer Eigenbewegung mit der höchsten Genauigkeit 
festgesetzt hat und der ihm später dazu diente die lange zweifelhaft 
gebliebene Frage, ob unser Sonnensystem sich im Fixsternraume 
bewege, endlich zur Entscheidung zu bringen. Der Platz zu der 
neuen Sternwarte wurde noch 1827 ermittelt, der Neubau jedoch 
erst 1830 festgestellt und genehmigt. Inzwischen war A r g e i a n d e r  
am 10. December 1828 zum ordentlichen Professor der Astronomie 
an der neuen Universität ernannt worden. Indessen verzögerte sich 
die Einrichtung der neuen Sternwarte so, dass erst im Juni 1833 
Zeitbestimmungen im ersten Vertikal für die von Petersburg nach 
West ausgehende Chronometer-Expedition ausgeführt, und die Auf
stellung aller Instrumente im September 1835 vollendet werden 
konnte. Doch nicht lange sollte sich A r g e i a n d e r  der Benutzung 
der von ihm eingerichteten Sternwarte erfreuen. Der nicht nur 
durch wissenschaftliche Leistungen, sondern auch als Gründer einer 
zweckmässig eingerichteten Sternwarte erprobte und rühmlichst be
kannte Astronom wurde 23. August 1836 an die hiesige Universität 
berufen, der bis dahin eine Sternwarte gefehlt hatte. So fiel ihm 
denn abermals die Aufgabe zu, eine Sternwarte den wachsenden 
Anforderungen der Wissenschaft entsprechend herzustellen, freilich 
mit einer schwer ertragenen Unterbrechung seiner wichtigsten Ar
beiten; denn die neue Sternwarte konnte erst 1845 bezogen werden. 
Diese Zwischenzeit wurde mit anderen wichtigen Arbeiten ausge
füllt. In derselben entstand die »neue Uranometrie«, Darstellung 
der im mittleren Europa mit blossen Augen sichtbaren Sterne nach 
ihrer wahren, unmittelbar vom Himmel entnommenen Grösse. Ber
lin 1843. Ebenso begannen die Arbeiten auf dem lange vernach
lässigten Gebiete der veränderlichen Sterne bereits im December 
1838 mit Beobachtungen von Mira Ceti, denen sich weiterhin die 
von Algol, ß Lyrae und anderen auch teleskopischen Sternen an
schlossen. A r g e l a n d e r s  Methoden zur Bestimmung der relativen 
Sternhelligkeiten sind, abgesehen von der BezeichnungBweise, die 
freilich das Wichtigste dabei ist, nicht eigenthümlich neu; die H er



sehe 1’sehen Studien darüber waren aber so gut wie vergessen, 
selbst A rg e l an de r  kannte sie damals nicht und hat die Methoden 
selbstständig wieder  gefunden. Bei weitem die wichtigste Arbeit 
dieser Zwischenzeit bestand in der Fortsetzung der B e s s e l’schen 
Zonen nach Nord von 45° bis 80° Declination mit einem provisorisch 
aufgestellten fünffüssigen E r t e l ’schen Passageinstrument. Sie nahm 
die Zeit vom 27. Mai 1841 bis Juni 1843 ein, lieferte 26,424 Beob
achtungen von 22,000 Sternen und ist in den »Bonner Beobachtun
gen« Abtheil. I. 1846 bekannt gemacht worden. Auf der neuen 
Sternwarte wurde dann B e s s e l ’s Zone auch nach Süd von —15° 
bis —31° Declination fortgesetzt, eine Gegend in der der Mangel 
an genauen Sternörtern noch viel grösser war; noch weiter nach 
Süd zu gehen, verhindert in unseren Breiten die Nähe des Hori
zontes. Diese Beobachtungen erreichten vom Mai 1849 bis dahin 
1852 die Zahl von 23,250 und lieferten über 17,000 Sterne. Eine 
weitere Berichtigung durch Meridianbeobachtungen schloss sich von 
1852 bis 1854 unmittelbar daran an. Noch vor dem Schlüsse dieser 
Arbeit hatte Arge i  an der  den Plan zu einer viel grösseren Arbeit 
gefasst, welche die Kenntniss des gestirnten Himmels in ganz ande
rer Weise erweitern sollte. Es handelte sich um die Festlegung der 
helleren Sterne bis 9ter Grösse; und diese führte zu dem Atlas des 
nördlichen gestirnten Himmels für den Anfang des Jahres 1855 in 
40 Blättern 1863 und zu dem Sternverzeichniss von 324,198 Sternen 
zwischen dem Nordpol und 2 Grad südlicher Declination. Seine 
Thätigkeit in diesen Jahren war eine gewaltige, stets bemüht, die 
Einheit des Ganzen zu wahren, ordnete er einen grossen Theil des 
Materials selbst und Hess nur ungern eine Zone durchgehen, ohne 
selbst daran gearbeitet zu haben. Im Zusammenhänge damit be
stimmte er wiederum an 30,000 Sterne genauer am Meridiankreise, 
meist solche, welche früher überhaupt nicht, oder nur fehlerhaft 
beobachtet worden waren- Alsdann zog er, aber auch besonders 
seit 1865, die genauere Meridianbeobachtung aller Sterne bis zur 
9ten Grösse durch Vertheilung unter verschiedenen Sternwarten in 
nähere Erwägung; 1867 legte er dem Vorstände und dann der Ge
neral-Versammlung der Astronomischen Gesellschaft seine Pläne 
über die zweckmässigste Art der Ausführung vor, welche mit ge
ringen Abänderungen dem 1869 zu Wien festgestellton Programm 
zu Grunde lagen. Er übernahm selbst eine Zone von 10 Grad 
Breite zur Bearbeitung, obgleich er eine solche, die Kräfte auf 
Jahre hinaus in Anspruch nehmende Beobachtungsreihe nicht mehr 
durchzuführen geneigt war und sie den Gehülfen der Sternwarte 
übertrug.

Seine Lebensaufgabe fand er in der Herstellung des Materials 
für die Theorie in dem Sinne, den B e s s e 1 so schön in seinen 
Ideen über die Verbindung der astronomischen Beobachtungen mit



der Wissenschaft dargelegt hat. Das Studium der Eigenbewegun
gen der Sterne zieht sich, von den Beobachtungen zu Abo und der 
Entdeckung von 1830 Groombridge an, fast durch sein ganzes Leben 
und nahe Alles, was wir über die der schwächeren, teleskopischen 
Sterne wissen, beruht mehr oder weniger auf seinen Arbeiten. Der 
grösste Theil seiner 40jährigen Thätigkeit in Bonn war dem grossen 
Gedanken gewidmet: in der Kenntniss der Fixsternörter — so weit 
die Lichtstärke der Instrumente reicht — V o l l s t ä n d i g k e i t  zu 
erreichen. Die Zonenbeobachtungen, die Durchmusterung, die jetzige 
Arbeit der Astronomischen Gesellschaft greifen sämmtlich zu diesem 
Zwecke planmässig in einander. Es bleibt dahin gestellt, was dabei 
bewunderungswürdiger ist, der unermüdliche Fleiss, oder die Schärfe 
der Beobachtung, oder die Kritik in der Behandlung eigener und 
fremder Beobachtungen.

Der Erfolg derjenigen Arbeiten, welche das Zusammenwirken 
mehrerer Gehülfen nothwendig machten, wie die Bonner Durch
musterung, ist ganz besonders seinem vortrefflichen Charakter, seiner 
hohen Herzensgüte, seinem offenen heiteren Wesen zuzuschreiben, 
mit welchen Eigenschaften er seine Mitarbeiter an sich fesselte; er 
wusste unvermerkt Alles auszugleichen, was ein Hinderniss hätte 
werden können.

Seinem äusseren Leben fehlte es nicht an anerkennenden 
Auszeichnungen, Orden wurden ihm zu Theil, 1874 noch die Frie
densklasse des Orden pour le mérite; eine grosse Zahl gelehrter 
Körperschaften hat ihn zum correspondirenden, wirklichen oder 
Ehrenmitgliede ernannt. Zu besonderen Auszeichnungen von nahe 
und fern gab sein Doctorjubiläum, 1. April 1872, Veranlassung. 
Das Glück seiner Familie wurde durch den Verlust mehrerer er
wachsener Kinder getrübt. Ihn überleben eine trauernde Wittwe, 
zwei Söhne und eine Tochter.

Seine seit den Kinderkrankheiten nicht gestörte Gesundheit 
hielt bis zum Sommer 1874, wo er von einer typhusartigen Krank
heit befallen wurde ; im Herbst schien das Uebel eine Zeitlang ge
hoben und er nahm die unterbrochenen Arbeiten wieder auf. Aber 
leider war die Genesung nur scheinbar, die Kräfte schwanden mehr 
und mehr und wenn auch das Interesse an der Wissenschaft bis in 
die letzten Wochen rege blieb, so wurde doch die Abspannung 
immer grösser. Ein sanfter Tod endete am 17. Februar 1873 dieses 
reiche Leben, welches so Vielen zum Segen geworden ist und in 
der Wissenschaft unvergängliche Spuren hinterlässt.



Bericht über die Herbst-Versammlung des 
Naturhistorischen Vereins für Rheinland und 

Westfalen.

Für diese Zusammenkunft in Bonn war der 4. October in 
Aussicht ^genommen worden und fanden sieb dazu die dem berg
männischen Berufe angehörigen auswärtigen Mitglieder namentlich 
zahlreich ein. Die Sitzung wurde im Yereinsgebäude gegen 10 Uhr 
von dem Herrn Präsidenten, Excellenz von Dechen,  vor etwa 80 
Theilnehmern eröffnet, indem er diesen zunächst mittheilte, dass 
auf der General-Versammlung zu Minden Herr Dr. Marqua r t ,  in 
Anerkennung seiner langjährigen grossen Verdienste um den Verein, 
zum Ehren-Vicepräsident ernannt worden sei, was die Anwesenden 
veranlasste, ihren Beifall durch Erheben von den Sitzen kundzu
geben.

Die Reihe der wissenschaftlichen Vorträge begann hierauf 
Herr Oberförster Prof. B o r g g r e v e  aus Bonn ü b e r  die E n t 
s te hu ng  und V e r ä n d e r u n g  de r  Dünen, insb eso nde re  an 
den Deu tsc hen  Nordseeküs ten .

Mit Hülfe des mitgebrachten Demonstrations-Materials und 
gestützt auf die zweifellosesten physikalischen und biologischen 
Thatsachen wies der Vortragende — der die Dünenbildung auf den 
nordöstlichsten friesischen Inseln (Sylt etc.J vor einigen Jahren, auf 
den südwestlichsten (Borkum etc.) in diesem Herbst eingehend stu- 
dirt — überzeugend nach, dass die b i s h e r ig e n ,  landläufigen 
Ansichten über die E n t s t e h u n g  und V e r ä n d e r u n g  de r  
Dünen ,  und ihrer eigenthümlichen V e g e t a t i o n  zum grossen 
Theil, und zwar in ihren w e s e n t l i c h s t e n  Punkten g änz l ic h  
u n h a l t b a r  seien. Sowohl in der betreffenden reichhaltigen Spe
cialliteratur, wie auch selbst in den Kreisen der Küsten- resp. Insel- 
Bevölkerung, werde u. a. allgemein angenommen:

dass die ursprünglich vegetationslosen, durch trockene 
Westwinde zur Ebbezeit vom Strande her aufgeschütteten See-seiti
gen s. g. »Wanderdünen« die jüngsten seien und sich a l lmä l ig  
von der  L a n d s e i t e  he r  mi t  V e g e t a t i o n  (zunächst Dünenhalm 
oder Strandhafer, Arundo arenaria L. später Sandsegge, Bocksbart, 
Kriechweide, Rauschbeere, Haide, Seedorn etc. etc.) überziehen und 
festigen, vo r der definitiven Festigung aber erheblichen Verände
rungen ihrer horizontalen Lage ausgesetzt seien, insbesondere so, 
dass die Berge durch westlichen Abbruch und östlichen Ansatz 
landeinwärts in die Thäler gedrängt würden, und an ihrer bisheri
gen Stelle neuen Thälern Platz machten — —



dass die weitaus wichtigste Dünenpflanze, der »Halm«, nach
dem er sich auf der see-seitigen Wanderdüne »angesiedelt« schnell 
seine »Wurzeln« 5—10 M. tief in den Untergrund der Düne sende 
und sich von dort Feuchtigkeit und Mineralnahrung hole, die der
»unfruchtbare« Obergrund der Düne nicht b ie te -------

dass dieser Halm die Düne nicht nur gegen den Wind, son
dern-, auf der Seeseite auf gegen das Abspülen und Unterwaschen 
durch die Fluthwelle schütze und daher dort, wo er fehle zur Ver
meidung der D u r c h b r e c h u n g  der Dünenkette bei Sturmfluthen 
um jeden Preis immer wieder künstlich zu cultiviren sei etc. — — 

Von alle dem, führt der Redner aus, sei nur so viel richtig, 
dass der Sand vom Strande herkomme, und dass der Halm die Düne 
gegen das Ab wehen schütze. Alles Uebrige sei falsch, ja es ver
halte sich meist gerade entgegengesetzt, wie er bereits in seiner 
Abhandlung über »Haide und Waid« (Berlin 1875) S. 69 f. kurz an
gedeutet, durch seine neuesten Untersuchungen aber immer klarer 
gestellt habe.

»Ursprünglich vegetationslose« Dünenköpfe gebe es zunächst 
nicht und könne es nicht geben. Ebenso wenig werde der Regel 
nach, — also abgesehen von direkten Zerstörungen des Halms durch 
Menschen oder Weidevieh — jemals ein Dünenkopf vom Winde 
abgetragen. Noch viel weniger aber könne ein solcher seinen Platz 
verrücken. Jeder Kopf oder Kamm bleibe vielmehr ganz oder fast 
genau in seiner durch die senkrecht mit ihm empor gewachsenen 
Halmpflanzen bedingten geographischen Lage, e rhöhe  und verbrei
tere sich aber dem Böschungswinkel des Sandes entsprechend be
ständig, bis er endlich von dem allmälig landeinwärts vordringen
den Strande erreicht werde, und nun, durch die Fluthwelle unter
spült auf den Vorstrand herabstürze. Von hier aus werden die bis
lang ihm angehörigen Sandkörner, mit den von den Fluthen her
beigeführten, durch trockene Nord-, West- und Süd-Winde über den 
ganzen Dünengürtel und zum kleinen Theil selbst noch über das 
hinterliegende Geest-, Marsch- oder Watt-Gebiet geführt und da ab
gesetzt, wo sie in Vertiefungen oder hinter Erhöhungen annähernd 
stagnirende oder doch ruhigere Luftschichten finden. Der vom 
Winde geführte Triebsand wirke mithin auf das von ihm über
schüttete Terrain an s ich le d i g l i ch  n i v e l l i r e n d ,  — also in der 
Hauptsache ebenso, wie ein Schneetreiben im Binnenlande bei har
tem Frost, — und könne n iemals  auf freiem, ebenem Terrain 
ohne einen gegebenen Halt 5—10—20 ja 30 Mr. hohe Wälle resp. 
Hügelketten bilden, wie sie unsere Aussen-Küsten zeigen.

Betrachte und verfolge man nun anderseits den Halm und 
die Art seiner Vegetation so führe dieses auf die Lösung. Genaue 
Untersuchungen des Vortragenden haben ergeben, dass je d e s  In- 
d iv id ium des Dünenhalms genau so hoch ist, wie d er Dünen



hüge l  s e l b s t  auf welchem es steht, dass es mithin, da der Stengel 
nicht nach unten hin wachsen kann, und mit seinen Spitzen kaum 
je höher, als etwa 0,5 Mr. über der Sandoberfläche hervorragt, nur 
m it der Düne gewachsen sein kann, also auch genau so alt,  wie 
diese selbst sein muss. Die Individien dieses eigenthümlichen Grases 
erreichen demgemäss, — ohne einen bei der Vegetation betheiligten 
Holzkörper mit überwinternden Knospen zu bilden, eine Länge von 
über 20 Mr. und ein Alter von mehreren hundert Jahren, und 
müssen es erreichen, wenn und da sie überhaupt auf der Aussendüne 
noch leben. Denn es sei Thatsache und begreife sich bei einigem 
Nachdenken nicht unschwer, dass und warum die ganze eigentliche 
Dünen Oberfläche der Regel nach ke ine  j u n g e  Pflanze des Halms 
(und seiner Trebanten, besonders Elymus arenarius L. und Sonchus 
maritimus L., welchen Letzteren B. nicht mit Garke etc. als blosse 
Varietät von S. arvensis L. ansehen kann) aufweise und aufweisen 
könne, dass vielmehr junge Samenpflanzen sich nur an der jemaligen 
G r e n z e  zwischen Dünengebiet und Hinter^nd d. h. dort finden 
und bilden können, wo die ganz schwache jährliche Uebersandung 
die vorhandene herrschende Vegetation zwar bereits namhaft beein
trächtigt, nicht aber jeden schwachen Keimling bald wieder lebendig 
begraben muss. Die primäre Wurzel, wie der tiefer, als etwa 1 — 2 
Mr. unter der Dünenoberfläche befindliche Theil des Rhizoms älterer 
Halmpflanzen, sei gänzlich bedeutungslos für deren fernere Vegeta
tion, indem die Aufnahme der hierzu erforderlichen b e d e u t e n d e n  
Kali- und Chlornatrium - Quantitäten (wie die Aschenanalysen zeigen) 
l e d i g l i c h  durch die aus den frisch eingewehten periphe
risch hervorsprossenden secundären Adventiv-Wurzeln vermittelt 
werden müsse, da nur der Obergrund der Düne diese Salze reich
lich führe. Alles dieses sei auch von R a tz e b u rg  — dem Einzigen 
der die Vegetation des Halms wenigstens etwas näher untersucht 
und zuerst auf die eigenthümliche individuelle Vervielfältigung des
selben (»Gabeltriebe« von ihm genannt) hingewiesen habe — nicht 
richtig gewürdigt, weshalb denn auch dieser Forscher mit allen 
Uebrigen bei der unrichtigen Ansicht stehen geblieben sei, dass die 
einzelnen Dünen-Rücken und -Köpfe sich von der Küste her land
einwärts wälzten, dass die See-seitige hohe fast nur Halm tragende 
Dünenreihe die jüngste, die »bereits« mit bunter Vegetation bewach
sene (»gedämpfte«) Land-seitige dagegen die älteste sei, etc. —

Zum Schluss bezeichnet tienn der Vortragende als den 
Kern des Ergebnisses  seiner Untersuchungen, aus dem die 
wichtigsten Folgerungen herzuleiteu seien, die überraschende, 
aber nach dem Mitgetheilten kaum anzugreifende Thatsache, 
dass d ie  D ü n e n b i l d u n g  a ls  solche d u r c h  den Halm be
dingt ,  und lediglich eine Folge,  ein R e s u l t a t  der eigenthüm
lichen, sich jeder Niveau-Erhebung (nicht aber -Erniedrigung!) an-



passenden und dadurch dieselbe stetig fortsetzenden Vegetation 
dieser Pflanze sei; dass F l u g s a n d  ohne Halm — bedingungsweise 
eine der des Halms ähnliche Vegetation — niemals höhere und 
bis zu ihrem schliesslichen plötzlichen Zusammenbruch (durch die 
Fluthwellenwirkung) stetig senkrecht ansteigende Berg-Köpfe und 
-Wälle mit zwischenliegenden, — zum Th^il ja stets sumpfig oder 
vegetationslos bleibenden, aber nie versandenden und stets ihre ur
sprüngliche Stelle bewahrenden — Thälern bilden könne; dass somit 
der Halm eine Pflanze von ebenso hoher g e o l o g i s c h e r ,  wie volks
w i r t s c h a f t l i c h e r  Bedeutung sei und überdiess ein hervorragen
des b io l o g i s c h e s  Interesse durch die höchst eigenthümliche Aus
bildung und Anpassung seiner, ursprünglich der bei den verwandten 
Gräsern ganz ähnlichen Anlage zur Rhizombildung biete.

Auf die an die Mitglieder der Versammlung gerichtete Bitte 
des Vortragenden, etwaige unhaltbar scheinende Punkte seiner Aus
führungen anzugreifen, erfolgte kein Einspruch.

Herr Berghauptmann Prof. N ö g g e r a t h  besprach den In 
h a l t  d e r  F e s t s c h r i f t ,  welche bei dem glänzenden Bergfest von 
Przibram in Böhmen erschienen ist. Diese Feier hat nämlich am 
18., 14. und 15. Sept. d. J. bei dem dortigen grossartigen Silber- 
und Bleibergbau stattgefunden aus Anlass, dass der dortige Adal
bert-Schacht die ausserordentliche senkrechte Tiefe von 1000 Meter 
— die grösste Tiefe, welche heutzutage irgend ein Schacht auf der 
ganzen Erde besitzt — erreicht hatte. Der Sprecher berührte kurz 
die Geschichte, die geologischen und Ertragsverhältnisse dieses alten 
Bergbaues, insbesondere aber die Verhältnisse der Zunahme der 
Wärme nach dem Innern der Erde, welche sich bei dem Messen 
der Temperaturen des Gesteins in dem Adalbert-Schacht ergeben 
haben. Diese bieten nämlich sehr abweichende Resultate gegen die 
bisherigen Temperaturbestimmungen, welche in Gesteinsbohrlöchern 
und artesischen Brunnen ermittelt worden sind. Die zwölf in ver
schiedenen Tiefen des Adalbert-Schachtes gemessenen Temperaturen 
wachsen zwar auch in einer arithmetischen Progression nach der 
Tiefe, nur mit kleinen Fehlern im Plus oder Minus gegen die Rei
hen, die sich bei den einzelnen Beobachtungen ergeben haben. Die 
Zunahme der Temperatur nach der Tiefe ist aber mehr als um die 
Hälfte langsamer, als bei den bisher anderwärts gemachten Beob
achtungen; sie beträgt nämlich nach der angestellten Berechnung 
in der Methode der kleinsten Quadrate 2071/2 Pariser Fuss für jede 
Temperatursteigerung von einem Grad Celsius, während Humboldt 
(Kosmos I, Seite 131) nach ziemlich übereinstimmenden Erfahrungen 
in den artesischen Brunnen die Zunahme der Wärme im Durch
schnitt für jeden Grad des hunderttheiligen Thermometers zu 92



Pariser Fuss annimmt. Der Adalbert-Schacht geht bei seinen 1000 
Meter Tiefe 450 Meter unter das Niveau des Meeres nieder.

Hierauf sprach Herr Landgerichtsrath a. D. v. Hägens  über 
B ie n e n - Z w i t te r .  Beim Untersuchen von Bienen habe ich einige 
Zwitter gefunden, d. h. Exemplare, deren Glieder theils männlichen, 
theils weiblichen Typus tragen. Es sind dies keine Honigbienen, 
sondern sie gehören zu Gattungen, welche keinen Sammelapparat 
haben.

1) Prosopis obscurata Schenck. Die Farbe des Vorderkopfes 
ist getheilt, die rechte Hälfte des Gesichts ist weisslich, wie beim 
Männchen, die linke Hälfte hat nur einen weisslichen Flecken, wie 
beim Weibchen. Fühler und Mandibeln sind weiblich. Am Auf
fallendsten ist die Spitze des Hinterleibes (welcher beim Männchen 
aus 7, beim Weibchen aus 6 Segmenten zu bestehen pflegt). Hier 
findet sich nur die rechte Hälfte eines 7. Segmentes und die rechte 
Hälfte der männlichen Genitalien, nämlich von den Paar Zangen 
und den Paar Klappen nur je eine. Daneben befinden sich mehrere 
Stacheln.

2) Nomada glabella Thomson (meist als Varietät von N. rw- 
ficornis Linn. angesehen). Am Kopfe sind die Mandibeln gelb ge
zeichnet, also männlich; der linke Fühler ist männlich, der rechte 
fehlt. Das Gesicht ist rechts röthlich gezeichnet, wie beim Weib
chen, links gelblich und länger behaart, wie beim Männchen. Wäh
rend das Weibchen dieser Art 4 rothe Längsstreifen auf dem Bücken 
hat, fehlt hier der rechte innere Streifen. Ebenso ist das Schildchen 
auf der linken Seite roth, auf der rechten schwarz und länger be
haart. Es ist also hier die rechte Seite wesentlich männlich, wäh
rend es beim Kopfe die linke war. Die Seiten der Brust haben 
rothe Flecken, wie beim Weibchen; der Hinterrücken zeigt nur 
eine unbedeutende Spur von roth. Der Hinterleib ist durchaus 
weiblich.

3) Sphecodes reticalatiis Thomson (distinguendus Hägens). Von 
den Fühlern ist der rechte weiblich, der linke männlich. Auch die 
linke Seite des Gesichts ist, wie bei den Männchen, weisslich be
haart. Im Uebrigen ist der ganze Körper weiblich.

Alle 3 Stück sind nicht vollständige und symmetrische Zwit
ter ; vielmehr finden sich die weiblichen und männlichen Bestandtheile 
auf die verschiedenste Weise vereinigt.

Herr Prof. Schenck in Weilburg hat auch bei anderen Bienen
arten Zwitter gefunden, z. B. bei Andrena fuscipes und von den 
Honigbienen.

Herr Dr, Fo re l hat in seinem classischen Werke »Les fourmis 
de la Suisset eine Anzahl von Zwittern von Ameisen aufgeführt 
und nimmt ausser diesen vereinzelt vorkommenden und monströsen
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Formen auch eine sich öfter wiederholende Form von Zwittern an, 
nämlich die sogenannte Ponera androgyna. Die Gattung Ponera 
ist in Europa spärlich vertreten; ausser der bekannten Art Ponera 
contracta wurden von Dr. Roger noch 2 Arten beschrieben Ponera 
punctatissima und androgyna, welche vorzüglich in Treibhäusern, 
in Südeuropa aber auch im Freien Vorkommen. Die Ponera an
drogyna hat das Aussehen einer Arbeiter-Ameise, ist auch wie diese 
ungeflügelt; aber sie hat männliche Genitalien (wesshalb schon 
Roge r  ihr jenen Namen beilegte). Dr. F o r e l  hält dieselbe für 
einen Zwitter £  ^  der Ponera punctatissima. Es würde hier eine 
sich regelmässig wiederholende Zwitterbildung vorliegen, was eine 
sehr auffallende Erscheinung wäre.

Von den übrigen Insectenordnungen sind bei Schmetterlingen 
die meisten Zwitter beobachtet worden; bei den Käfern sind sie 
sehr selten. In der Berliner Entoraologischen Zeitschrift 1873 wur
den nur ein paar Fälle aufgezählt. Nach der Stettiner Ent. Z. von 
1861 sind bis zu diesem Jahre im Ganzen 118 Zwitter und zwitter
hafte Insecten beobachtet worden.

Herr Civil-Ingenieur A. E h r e n b e r g  aus Bonn machte nach
stehende Mittheilung über  die n e u e r l i c h e n  A u fsc h lü ss e  auf  
der  Grube Maub a c h e r  B le ib e rg  b e.i Düren.  Im Buntsandstein 
der Eifel tritt beim Dorfe Maubach unweit Düren ein mächtiges 
Bleierzlager im Grundconglomerat genannter Formation auf, auf 
welchem bereits im 13. Jahrhundert nachweislich ein sehr reger 
Bergbau umgegangen hat, der jedoch aus verschiedenen Ursachen 
längere Zeit hindurch zum Erliegen kam und erst in den letzten 
20 Jahren zu verschiedenen Malen wieder aufgenommen wurde, ohne 
ein befriedigendes Resultat zu liefern.

Eine genaue Beschreibung dieses Erzvorkommens findet sich 
im XYIII. Jahrgang der Vereins-Annalen von Herrn Dr. Gurlt ,  
worauf Redner Bezug nimmt. Die darin ausgesprochenen Ansichten 
über das Verhalten der dortigen Lagerstätten haben sich durch die 
seit Jahresfrist dort vorgenommenen Arbeiten in jeder Richtung 
bestätigt, und das Vorhandensein colossaler Lagerttätten reichen 
Bleierzes constatirt, deren Mächtigkeit zwischen 20 bis 60 Fuss mit 
einem Bleigehalt von 4—30 °/0 variirt.

Diese Lager treten im westlichen, circa 4 Millionen Quadrat- 
Meter umfassenden Feldertheile der Concession fast überall zu 
Tage, so dass dieselben vermittelst Tagebau ohne besondere Ab
raum-Unkosten gewonnen werden können, während im östlichen, 
gleich grossen Theile der Concession die hangenden erzleeren Schich
ten des Buntsandsteins die erzführenden Partien, gleich wie in 
Mechernich-Commern, überlagern; hier tritt jedoch der glückliche 
Umstand hinzu, dass die Süd-Ost-Grenze von dem 3—400 Fuss tiefer



gelegenen Roerthale gebildet wird, von welchem aus die Erzlager 
vermittelst Stollen abgebaut werden können.

In den 60er Jahren dieses Jahrhunderts waren diese Erzlager 
neuerdings mit erheblichen Mitteln in Angriff genommen; dieses 
Unternehmen scheiterte jedoch daran, dass man die Separation resp. 
Darstellung der Schmelzerze auf chemischem Wege, durch Auslaugen 
mit Salzsäure vornehmen wollte, welches, durch Versuche im Labo
ratorium ermittelt, sich jedoch in der Praxis als total unausführbar 
erwies.

Die jetzt dort stattfindende Gewinnung der Erze geschieht 
nach der seit Dezennien in Mechernich-Commern bewährten Methode, 
und gestattet die leichte Gewinnung der Erze eine so billige Dar
stellung des Blei’s, dass jetzt die Production desselben demnächst 
in umfassendster Weise vorgenommeu werden soll.

Herr Professor L a sp e y re s  aus Aachen sprach ü b e r  eine 
neue Methode ,  Substanzen, welche bei unbeschränktem Zutritte 
von Luft mehr oder weniger rasch zerstört werden, in Sammlungen 
aufzubewahren und auszustellen.

Solche Substanzen, welche sehr zahlreich und sehr mannig
faltig sind, finden sich sowohl in der Natur unter den Mineralien 
(z. B. Stassfurter-Salze, Markasit u. s. w.) wie auch unter den Prä
paraten der Chemiker; es haben deshalb die Mineralogen und Che
miker nicht selten den Wunsch, solche Substanzen so aufzubewahren, 
dass sie sich nicht verändern, dass sie für Untersuchungen stets 
leicht zugänglich sind, dass sie im Verschlussmittel gut beobachtet 
werden können und dass sie sich in der Ausstellung geschmackvoll 
ausnehmen.

Die bisher dazu üblichen Methoden bestanden darin, diese 
Substanzen entweder wie anatomische Präparate in Cylindern von 
starkem Glase mit breitem, eingeschliffenem Stopfen oder unter 
ebenso starken Glasglocken, welche wie bei Exsiccatoren am Rande 
gegen eine Glasplatte abgeschliffen sind, vor weiterem Luftzutritte 
zu hüten. Diese Methoden erfüllen ihren Zweck schlecht, denn sie 
sind unschön, lassen die Stufen wegen der dicken, unregelmässigen 
Glaswände nur undeutlich und verzerrt beobachten, und lassen die 
Gefässe zum Theil nicht allen Stufen anpassen. Das Schlimmste ist 
aber, dass sie den weiteren Luftzutritt nur beschränken, nicht hin
dern. Die gewöhnlichen Glasgefässe mit eingeriebenen Rändern 
schliessen niemals luftdicht, man muss sie deshalb mit Talg dichten. 
Dieser Talgverschluss wird durch Eintrocknen mit dem Alter un
dicht und so hart, dass oft die Glasgefässe ohne Beschädigung des 
Inhaltes oder ihrer selbst gar nicht mehr zu öffnen sind, und der 
TalgverSchluss besitzt, wie der Vortragende im Journal für praktische 
Chemie (XI. 1875 S. 37 f. IV) gezeigt hat, nicht die Fähigkeit,



Wasserdämpfe von eingeschlossenen hygroskopischen Körpern fern zu 
halten; sie diffundiren durch den Talg.

Eine vom Handelsminister dem Aachener Mineralien-Cabinet 
zugewandte Sammlung aller Salze von Stassfurt liess den Vortra
genden deshalb die folgende Methode ersinnen, um diese technisch 
so wichtigen Salze an einer technischen Hochschule schön auszu
stellen und zu erhalten. Diese Methode hat sich in Erfüllung aller 
oben an sie gestellten Anforderungen seit 4 Monaten durchaus be
währt und kann deshalb in allen Beziehungen empfohlen werden.

Der folgende Holzschnitt zeigt den Aufbewahrungsapparat im 
Querschnitte.

Unter einer aus reinstem, 
fehlerfreiem Glase recht 
dünn geblasenen Glasglocke a? 
welche fast gar nicht die 
Besichtigung der zartesten 
Eigenschaften des Objectes 
behindert, kommen die Stu
fen, wie Stutzuhren oder 
Nippsachen, zur Ausstellung. 
Der kreisrunde Rand der 
Glocke greift in einen ver

tieft ausgedrehten Falz c eines Holzuntersatzes b ein, in welchem 
der vollkommen dichte Luftabschluss durch Quecksilber hergestellt 
wird.

Der auf 3 Füssen horizontalstehende Holzuntersatz ist so 
stark (3 Ctm.), dass er unter keinen Umständen sich werfen kann. 
Dem fertig gestellten Untersatze wird die Hygroskopie, welche eine 
zerfliessliche Stufe wenn auch nur langsam, doch ununterbrochen 
verderben würde, durch mehrfache Tränkung mit Wasserglas ge
nommen. Da sich das Wasserglas selbst im Trocknen langsam zer
setzen soll zu Kieselsäure und ausblühendem Alkali-Carbonat, über
zieht man nach völliger Austrocknung den imprägnirten Untersatz an 
der ganzen Oberfläche mit einem gut schützenden Firniss-

Die Glasscheibe d d zwischen Stufe und Untersatz hindert 
eine chemische Einwirkung der beiden Substanzen auf einander; 
sie darf aber nicht dicht auf dem Untersatze aufliegen, sondern muss 
durch 3 Stückchen Pappe oder Holz e e 2—3 Mm. davon entfernt 
gehalten werden, damit die Stufe auf keinen Fall mit etwa über
steigendem Quecksilber in chemische Wechselwirkung trete.

Hat die Glasglocke den mittleren Durchmesser des 7 Mm. 
tiefen und 5—6 Mm. breiten Falzes, so wird sie sich nirgends am 
Holze klemmen, sondern auf dem Quecksilber, womit der Falz halb 
gefüllt ist, schwimmen und beweglich sein.

Bei abgesprengten, nicht abgeschliffenen Glasglocken, in denen



die schwere Masse ungleich zum Rande vertheilt ist, wird wohl nie
mals eine so aufgelegte, frei schwimmende Glocke einen völlig dich
ten Verschluss haben, weil das schwere Quecksilber die leichte 
Glocke nur sehr wenig eintauchen lässt. Man muss deshalb die 
Luft im Innern der Glocke soviel verdünnen, dass das Quecksilber 
im Falze innerhalb der Glocke höher steht als ausserhalb, wie im 
Holzschnitte gezeichnet ist. Steht das Quecksilber innerhalb so 
hoch als der Falz tief ist, so kann der Glasrand Einbuchtungen 
bis 6 Mm. haben und trotzdem die Glocke luftdicht schliessen. 
Eine normale Glasglocke hat dann sogar rings herum einen luft
dicht schliessenden Rand von 9—11 Mm. (innen, unten und aussen).

Ist die Luftverdünnung im Innern der Glocke richtig abge
passt im Verhältnisse zum Falz, zur Quecksilbermenge, zur Grösse 
der Glocke und Stufe, so setzt sich die Glasglocke durch den Luft
druck unverrückbar fest auf den Boden des Falzes auf und das 
Quecksilber steigt von aussen nach innen, so dass man sowohl beim 
Anfassen der Glocke, als auch am Stande des Quecksilbers sofort 
erkennen kann, ob die Glocken noch luftdicht schliessen. Die Con- 
trolle hierüber in den Sammlungen ist mithin eine ungemein rasche 
und mühelose. Die vor 4 Monaten so vom Vortragenden montirten 
Glocken mit Salzen darunter zeigen heute noch diesen Stand, mithin 
den unausgesetzt luftdichten Verschluss; die eingeschlossenen Salze 
können sich also nur soweit chemisch verändert haben, als es die 
erste zugleich mit eingeschlossene geringe Luftmenge gestattet.

Die Verdünnung der Luft in der Glocke beim Schliessen des 
Apparates erfolgt sehr leicht durch Erwärmen der Glasglocke vor 
dem Aufsetzen. Bis sich die Glocke abgekühlt hat, was durch Auf
legen von Lappen mit Alkohol oder Aether getränkt sehr beschleu
nigt werden kann, hat man sie fest auf den Holzuntersatz zu drücken, 
damit beim Abkühlen mit dem Quecksilber nicht etwa Luft nach
dringe. Hat man die Luft in der Glocke zu stark verdünnt, so 
kann es wohl Vorkommen, dass beim Abkühlen das Quecksilber aus 
dem inneren Theile des Falzes überfliesst auf die Oberfläche des 
Untersatzes, oder dass, wenn dabei nicht Quecksilber in den äusse
ren Theil des Falzes nachgefüllt wird, durch von aussen nach innen 
eindringende Luft Quecksilber in die Glocke spritzt. Damit dieses 
Quecksilber nicht die Stufe berühre, liegt letztere auf der schwe
benden Glastafel.

Ungleich besser und sicherer würde der Apparat sein, wenn 
man sich die Untersätze von Glas oder Porzellan anfertigen liesse, 
denn es wäre immerhin möglich, dass der aus organischem Materiale 
gefertigte Untersatz trotz der unorganischen Tränkung, oder dass 
die darüber liegende Firnissschicht in langen Zeiträumen bemerk
bare Mengen Wasserdampf diflundiren liesse wie Kork, Kautschuk, 
Talg. Das müssen fernere Beobachtungen zeigen.



Ob in diesen Apparaten sich Substanzen halten, welche an 
der Luft Wasser abgeben, z. B. Soda, oder welche Sauerstoff auf
nehmen, z. B. Markasit und Pyrit, oder Andere, müssen Versuche 
entscheiden. In diesem günstigen Falle wäre es den Paläontologen 
mit dieser Methode möglich, die seltenen und werthvollen aber 
rasch verderbenden organischen Reste im Dysodil der rheinischen 
Braunkohlenbildungen in Sammlungen zu erhalten.

Herr Oberförster Melshe imer  aus Linz a. Rh. machte fol
gende botanische Mittheilungen.

1) Er legte eine m o n s t r ö s e  T r a u b e  von Vitis viniferah. 
(Spätburgunder) aus dem Weinberge des Simeon L u r tz  zu Linz
hausen vor. Die Spindel ist gleich ihrer VerzweiguDg normal. Die 
Kronblätter haben sich nicht, wie dies sonst geschieht, unten an 
der Scheibe abgelösst, sondern oben von einander getrennt und 
sitzen am Rande jener als kahnförmige, grüne Blättchen. Die Fi
lamente sind ebenfalls in grüne Blättchen umgewandelt und sitzen 
als solche über dem Rande der noch sichtbaren Scheibe. Das Ova- 
rium ist stielartig verkümmert und trägt die an ihrem oberen 
Rande mit grünen Blättchen umgebene Narbe, aus welcher ein, bei 
1—2 Mm. sich in mehrere kurze Stielchen theilender Spross her
vorragt. Die Stielchen des Sprosses sind mit dichten zusammen- 
schliessenden, runde Knäuel bildenden, blattartigen Schuppen besetzt. 
Die Rispe hat deshalb das Ansehen einer unausgewachsenen Wein
traube, wobei die gehäuften Knäuel die Beeren repräsentiren. Der 
Stock steht östlich von Linzhausen in einer nördlichen Bergwand, 
im Thonschieferlehm, des rheinischen Schiefergebirges, annähernd 
70 Meter über’m Niveau der Nordsee. Derselbe theilt sich nahe 
am Boden in 2 Aeste von 3 bis 3% Ctm. Durchmesser, von denen 
der schwächere nur Reben mit gesunden, der stärkere aber 2 sol
cher mit nur monströsen und eine mit nur gesunden Trauben zeigte. 
Man kann nicht sagen, dass die Reben mit den monströsen Trauben 
sich von denen der gesunden der Rinde und dem Holze nach unter
scheiden, wohl aber fällt ein Unterschied derselben in der Belaubung 
schon bei oberflächlicher Betrachtung des Stockes auf: nämlich die 
Blätter der ersteren sind durchschnittlich nur wenig, oft kaum an
gedeutet Ölappig, wohingegen diejenigen der letzteren meist tief 
buchtig ölappig erscheinen. Weil die Monstrosität bereits ihre 
ganze Ausbildung erlangt hatte, als ich durch die Güte des Herrn 
Apothekers Mehl is  zu Linz darauf aufmerksam gemacht wurde, 
konnte ich leider über deren successives Zustandekommen keine 
Beobachtungen anstellen. Da aber der Besitzer des Weinstockes 
mir versicherte, die Missbildung seit dem Jahre 1872, wo er Eigen
tü m e r des betreffenden Weinberges geworden, jedes Jahr beobachtet 
zu haben, so kann man wohl auf eine Wiederkehr derselben im



nächsten Jahre schliessen und habe ich deshalb zum Zwecke der 
alsdann anzustellenden Untersuchungen die 2 Reben der monströsen 
Trauben bezeichnet. Es wird alsdann festgestellt werden können, 
zu welcher Zeit sich die Petala über der Narbe von einander tren
nen, wann die Filamente sich blattartig zu vergrünen beginnen und 
wann sie ihre monströse Ausbildung erlangen; ob dieselben keine 
Antheren oder solche ohne oder mit leerem eventuell gutem Pollen 
tragen, endlich den Hergang der Entstehung der Narbenblättchen, 
des Narbensprosses mit seiner Verzweigung und blattartigen Schup
penbildung; worüber ich mir weitere Mittheilung Vorbehalte. Es 
wird noch hierzu bemerkt, dass die monströsen Trauben, von denen 
sich über 20 Stück an dem Stocke befanden, in diesem Jahre in 
Linz und der Umgegend unter den Winzern grosses Aufsehen erregt 
haben und dass von den vielen, welche sie mit Bewunderung be
trachtet, sich keiner erinnern konnte, jemals ähnliche Gebilde an 
einem Weinstock wahrgenommen zu haben.

2) Ueber  zwei an e in em  Rin den s tück zusammensitzende, 
aus Adventivknospen sich e n tw ic k e l t e  F r ü c h t e  von Prunus Arme- 
niaca L. Die beiden Früchte haben sich aus den Adventivknospen eines 
Astes an einer Stelle entwickelt, wo derselbe bei 24 Ctm. Umfang zweig- 
und blattlos war. Zur Blüthezeit im April dieses Jahres zeigte der 
Baum an vielen Stellen der Rinde stärkerer und schwächerer Aeste 
aus solchen Knospen hervorgegangene Blüthen, welche fast alle be
fruchtet worden sind und Früchte angesetzt haben. Diese Früchte 
kamen bis auf die beiden, etwa im halbausgewachsenen Zustande 
mit dem Rindenstocke abgenommenen, aüe zur Reife und waren an 
Grösse, Farbe und Geschmack nicht von den übrigen des Baumes 
zu unterscheiden. Im vorigen Jahre trug der Baum aussergewöhn- 
lich viele Früchte, welche noch nicht halb ausgewachsen, durch 
Spätfrost zu Grunde gingen. In diesem Jahre wurde der grösste 
Theil der gewöhnlichen Blüthenknospen vor dem Aufblühen von den 
Sperlingen abgebissen, weshalb die Verzweigung der Baumkrone 
nur verhältnissmässig wenig Früchte getragen hat. Es scheint nun, 
als ob das Erwachen der Adventivknospen zu Blüthen der Anhäu
fung der im vorigen Jahre durch das Erfrieren der jungen Früchte 
nicht zur Verwendung gekommenen aufgespeicherten Frucht- 
bildungsstoffe zuzuschreiben sei, und als ob diese in den Adventiv
knospen Wege zu ihrer Verwerthung gesucht und gefunden hätten, 
womit auch die Thatsache überein stimmt, dass Bäume und Sträucher, 
denen man die Blüthen abnimmt, im folgenden Jahre reichlicher 
als gewöhnlich blühen, oder aber, wenn man ihnen die eben ange
setzten Früchte nur theil weise lässt, diese dann bis zur Reife 
grössere Dimensionen annehmen, als wenn ihnen alle Früchte belassen 
bleiben.



Derse lbe  ü b e r  e in ig e  neue S t a n d ö r t e r  der  F l o r a  
von  N eu w ie d  und  Um gegend .

Es wurden vorgezeigt:
1) Crepis nicaeensis Balbis. Die gewöhnliche Form mit schrot

sägeförmigen Blättern und eine Varietät derselben, deren Blätter 
nur schwach gezähnt bis ganzrandig erscheinen. Dieselbe kommt 
in beiden Formen auf einer Wiese bei Leubsdorf vor und ist wahr
scheinlich daselbst mit fremdem Grassamen eingeführt worden. Dr. 
W i r t  gen fand die Pflanze im Jahre 1860 auf einer Wiese bei Uel- 
men in der Eifel und vermutbete, dass dieselbe dorten nicht mit 
Grassamen eingeschleppt worden sei, worüber er im Jahre 1869 in 
den Verhandlungen unseres Vereinsblattes Seite 70 Mittheilung 
machte.

2) Eine Rose, welche im Wiedbach- und Anxbachthale vor
kommt. Nach der gefälligen Bestimmung von Prof. G r i s e b a c h  
ist es Rosa fraxinifolia Borkhausen (Rosa Jolanda Jacquin), welche 
aus Nordamerika als Gartenflüchtling sich zuerst im Belgischen 
zeigte, und sich dort allmälig einzubürgern beginnt. Dieser Stand
ort an der Wied ist also der erste in Deutschland.

3) Löbularia maritima Desvaux. Seit dem Jahre 1872 bei 
Remagen auf Aeckern. Sie scheint daselbst sich erst nach der Ernte 
zu entwickeln, denn vor Mitte October habe ich sie nicht blühend 
gefunden, von da an aber bis in den Dezember hinein. Diese an 
sandigen Uferstrecken des Adriatischen und Mittelländischen Meeres, 
auf Corsica, bei Avignon und Aix im südlichen Frankreich und bei 
Fiume vorkommende Pflanze, scheint ihrer schönen weissen, sehr 
wohlriechenden und spät in den Herbst hinein erscheinenden Blüthen 
halber zuerst verschiedene Blumenbeete der rheinischen Gärten ge
schmückt zu haben und dann verwildert zu sein. Vor 1872 ist die
selbe zu Bornhofen verwildert angetroffen worden, demnächst fand 
ich sie in den Anlagen am Rheine zu Coblenz und auf Blumenbeeten 
zu Arienheller. Vermuthlich ist ihr Same zuerst durch einen Kloster
geistlichen an den Rhein gekommen, wofür die beiden Standörter 
zu Bornhofen und Remagen sprechen dürften; bestimmt wurde sie 
in vorigem Jahre durch meinen Freund B ec k e r  in Bonn.

4) Nymphaea alba L. Im Jahre 1871 in einem Rheintümpel 
oberhalb der Ahr. Sie kam daselbst wegen oft erfahrener Störun
gen seitens der Fischer nicht zum Blühen und verschwand in selbem 
Jahre wieder. Von 1872 bis 1874 fand ich sie in einem Tümpel 
oberhalb Kripp am linken Ahrufer, mit ganz enorm grossen Blättern 
und in diesem Sommer mit eben solchen Blättern und verhältniss- 
mässig grossen Blüthen. Von den beiden hier vorgelegten Blättern, 
welche dem Standorte an der Ahr entnommen und im frischen Zu
stande gemessen worden sind, war das eine 40 Ctm. lang und 37 
Ctm. breit, das andere 39 Ctm. lang und 32 Ctm. breit. Die Blüthen



hatten einen Durchmesser von 16 Ctm., wohingegen die Pflanze im 
Laacher See nur Blätter von 19 Ctm. Länge und 16 Ctm. Breite 
und Blüthen von 9 Ctm. Durchmesser zum Vorschein bringt. Zu 
welcher Form die Pflanze von der Ahr den Früchten nach gehört, 
konnte ieh nicht feststellen, weil die Blüthen jedenfalls ihrer Neu
heit an diesem Standorte und ihrer Schönheit wegen, stets vor 
ihrem Verblühen abgebrochen worden sind. Vielleicht ist das Ahr
wasser, zu welchem sich bekanntlich viele warme, kohlensäure
haltige Quellen ergiessen, die Ursache des so sehr üppigen Wuchses 
dieser Pflanze, welche ganz in der Nähe in dem Rheintümpel doch 
nur Blätter von der Grösse wie sie im Laacher See Vorkommen, 
entwickelt hatte.

Herr Professor T r o s c h e l  gab eine Uebersicht übe r  die a ll
m ä h l i c h  v e r ä n d e r t e n  A n s i c h t e n  d e r  N a t u r f o r s c h e r  ü b e r  
die F o r t p f l a n z u n g  d e r  Aale, um zu zeigen, wie schwierig es 
oft sei, die Wahrheit über nahe liegende Erscheinungen zu ermitteln, 
und wie die subjectiven Ansichten der Beobachter Deutungen her
vorriefen, die dem Erkennen der objectiven Wahrheit hinderlich 
wären.

Während A r i s t o t e l e s  meinte, dass die Aale aus Würmern 
entständen, die sich aus Schlamm erzeugten, behauptete P l i n i u s ,  
dass die Aale ihre Haut abstreiften, und dass aus dieser die jungen 
Aale entständen. A l b e r t u s  Magnus  (1254) will gehört haben, 
dass die Aale auch lebendig von den Aalen selbst geboren würden. 
R o n d e le t  (1555) lässt die Aale nicht allein aus fauliger Materie, 
sondern auch aus Eiern auf geschlechtliche Weise entstehen; ähn
lich Conrad G e s n e r  (1558). M a lp ig h i  (1656) erklärte die Eier
stöcke für Fettmassen. Re di (1684) will von der Entstehung der 
Aale aus faulenden Stoffen nichts wissen, weist auch das Lebendig
gebären zurück, indem die sogenannten jungen Aale Eingeweide
würmer seien, nnd behauptet, dass sich die Aale, wie die meisten 
anderen Thiere, mittels Eier fortpflanzen. Leeuwenhoek (1692), 
Georg  E l s n e r  und Va l l i s n e r i  (1710—1733) scheinen Einge
weidewürmer für junge Aale, und die Schwimmblase für den Uterus 
genommen zu haben. Auch Linné  (1750) behauptet, die Aale seien 
lebendig gebärend. — Mund in i  (1783) und M ü l l e r  (1783) brachten 
diese Angelegenheit in ein neues Stadium, indem sie fast gleichzeitig 
die wahren Eierstöcke gefunden und erkannt hatten, wogegen jedoch 
Sp a l lanzan i  opponirte. — In diesem Jahrhundert hat R a t h k e  
die Eierstöcke beschrieben, was von Einigen bestätigt wurde, aber 
es bestanden noch immer Zweifel, ob die Eier abgelegt oder als le
bendige Jungen geboren würden; ja v. S iebold  hält es noch 1863 
für möglich, dass bei den Aalen Parthenogenesis vorkäme. — Erst 
in den letzten Jahren hat die Fortpflanzung der Aale von Neuem



die Aufmerksamkeit der Forscher erregt, indem E r c o l a n i  (1872) 
einerseits und Crivel l i  und Ma gg i  (1872) anderseits glaubten, 
ausser den Eierstöcken auch noch Hoden in den Aalen gefunden zu 
haben, wonach sie diese Fische für Zwitter erklärten. Dies erschien 
nicht unwahrscheinlich, zumal das Zwitterthum bereits durch Cu v ie r  
für mehrere Fische angegeben und später von anderen Ichthyologen. 
bestätigt war; indessen waren doch manche Zoologen ungläubig. 
Es dauerte auch nicht lange, da trat Syr sk i in die Frage ein (1874), 
und gab ihr eine neue Richtung. Er fand nämlich, dass nicht die 
grossen Aale, die man früher als besonders geeignet, weil sie wohl 
geschlechtlich am meisten entwickelt seien, als Untersuchungsmate
rial benutzt hatte, Aufschluss zu geben im Stande wären. Gerade 
bei kleineren Aalen fand er an derselben Stelle, wo die Eierstöcke 
gelegen sind, abweichende Organe, die er sich berechtigt hält, für 
die männlichen Zeugungsorgane zu halten, obgleich es ihm nicht ge
lungen ist, die Spermatozoiden nachzuweisen. Syr ski ist demnach 
der Ansicht, dass die männlichen Aale niemals die Grösse der weib
lichen erreichen, was ja auch von zahlreichen anderen Thieren be
kannt ist, und dass die Ursache, weshalb man bisher nach den männ
lichen Organen vergeblich geforscht habe, wesentlich darin liege, 
dass man die kleineren Aale unbeachtet gelassen hat. Er hat damit 
das Zwitterthum der Aale wieder abgewiesen, ist also gewiss einen 
bedeutenden Schritt der Wahrheit näher gekommen. Freilich ist 
damit die ganze Frage noch lange nicht abgethan. Ob lebendig ge
bärend oder eierlegend, ob bei allen Arten der Aale übereinstim
mend, ob in den verschiedenen Ländern gleichmässig, das wird im
merhin noch zu ermitteln sein, und es steht zu hoffen, dass Zoologen, 
denen an den Küsten des Meeres günstige Gelegenheit gegeben ist, 
dem Fortpflanzungsgeschäft dieser Fische weiter nachzuforschen, es 
bald gelingen wird, weitere Aufschlüsse in dieser wieder brennend 
gewordene Frage zu erlangen.

Herr Prof, vom Rath  machte einige Mittheilungen übe r  
die Geologie  des ö s t l i c h e n  S i e b e n b ü r g e n ,  namentlich über 
das S y e n i t g e b i r g e  von Di t r o  und über das T r a c h y t g e b i r g e  
Harg i t ta .

Wie durch mächtige Gebirgswälle — das siebenbürgische Erz
gebirge, die Karpathen und die transsylvanischen Alpen — das 
Grossfürstenthum Siebenbürgen umschlossen und von den umliegen
den Ländern mehr als irgend ein anderer Theil des Continents ge
schieden wird, so sind die östlichen Thalschaften auch ihrerseits 
wieder durch hohe Gebirge vom mittleren und westlichen Sieben
bürgen getrennt, in Folge dess sich hier, an der moldauischen Grenze, 
ganz eigenthümlich gestaltete hohe Thalebenen entwickeln; welche 
durch sehr breite Gebirgsrücken umfasst werden. Diese umwallten



Hochebenen, welche einen auffallenden Gegensatz zu den nahen 
Tiefebenen der Moldau-Walachei bilden, verdanken ihre Entstehung 
der Hargitta-Kette, dem grössten Trachytgebirge Europa’s, und sei
ner südlichen Fortsetzung, dem Persanyer Gebirge, welches die 
orographische Verbindung mit den transsylvanischen, und zwar den 
Fogarascher Alpen herstellt. In ähnlicher Weise wie im nördlichen 
und nordöstlichen Ungarn auf der Innenseite des grossen Karpathen- 
Bogens Trachytgebirge emporbrachen, die Massen von Schemnitz- 
Kremnitz, die Hegyallya, die Berge von Nagy-Banya und Sigeth, so 
bezeichnet auch die Hargitta den Innenrand des Karpathenkreises, 
welcher in mehreren Parallelketten südöstlich, dann südlich und 
endlich mit schneller Biegung gegen West zieht. Von diesen Tra- 
chytmassen ist die Hargitta nicht nur die ausgedehnteste, son
dern zugleich auch bezeichnet durch den deutlich ausgesprochenen 
Charakter eines Kettengebirges. Zwischen Hargitta und Karpathen 
liegen, fast ebenso sehr geschieden vom Westen wie vom Osten, die 
hohen Thalebenen: die Gyergyo, die obere und untere Csik, die 
Ebene der drei Stühle oder die Haromszek nebst dem Burzenland. 
Diese Landschaften werden von einander getrennt durch Querriegel, 
welche die Verbindung der Hargitta mit den Karpathen hersteilen. 
So werden durch die Höhen der Magos die Ebenen der Gyergyo 
und der Csik geschieden, durch das Gebirge Büdösch die Csik von 
Haromszek und Burzenland. Während gegen Nord, Ost und Süd 
das Gebirge einen geschlossenen Wall und die Wasserscheide bildet, 
öffnen sich die genannten Thalschaften nach Westen, gegen das 
tertiäre Hügelland des centralen Siebenbürgens in den beiden engen 
Erosionsthälern der Marosch und des Alt, durch welche einst die 
Hochseen, als deren Becken die Gyergyo, Csik und Haromszek sich 
darstellen, ihren Abfluss fanden.

Die Gyergyo, die nördlichste der ostsiebenbürgischen hohen 
Thalebenen besitzt eine Länge (Süd-Nord) von 30 Kilom. bei einer 
zwischen 7 und 15 Kilom. wechselnden Breite. Die mittlere Höhe 
beträgt etwa 730 m. In den die Gyergyo umfassenden Bergen lie
gen die wasserreichen Quellen der beiden grössten Flüsse des Lan
des, der Marosch und des Alt. Während die westliche und süd
liche Umwallung ausschliesslich durch die trachytischen Gesteine 
gebildet wird, welche einen überaus allmälig, doch zu bedeutender 
Höhe (Mezö-Havas 1769 m.) aufsteigenden Rücken darstellen, erhe
ben sich gegen Ost und Nord ältere Gesteine, Syenit und Glimmer
schiefer.

Das Syenitgebirge von Ditro bildet von Gyergyo Szt. Miklos 
über Szarhegy und Ditro bis nördlich des Orotvabachs die nordöst
liche Begrenzung der Ebene; es erhebt sich sehr sanft bis zu dem 
flachgewölbten Gipfel, dem Piritschke, 1545 m., welcher die Ebene 
an seinem Fusse demnach etwa 815 m. überragt. Gegen Ost und



Nord ist das Ditroer Gebirge nicht scharf getrennt von den Schie
fergebirgen, welche hier den Hauptrücken der Karpathen bilden. 
Die Basis des Ditroer oder Piritschke-Gebirges, wenn wir dieselbe 
nach der Verbreitung der syenitischen Gesteine bestimmen, misst 
von Südost-Nordwest 20 bis 21, von Südwest-Nordost 7 bis 8 Kilom. 
Diese ansehnlichen horizontalen Dimensionen bedingen mit Rücksicht 
auf die geringe relative Erhebung von wenig über 800 m. die 
sanftgewölbte, wenig imponirende Gestalt des Gebirgs. Die Syenit
masse von Ditro stellt sich trotz ihrer nicht sehr bedeutenden Höhe 
als eine Art Ccntralgebirge dar, indem sie von zahlreichen radialen 
Thälern zerschnitten wird. Diese Thäler münden mit breiter Oeff- 
nung zur Ebene, so dass diese letztere weit in das Gebirge hinein
zieht. Das Ditro-Thal (Ditro-Patak) z. B. ist so weit, dass man im 
Zweifel bleibt, wo man die Grenze zwischen der Gyergyo-Ebene und 
der Thalsohle setzen soll. Erst nachdem man dem Thale. etwa eine 
Stunde aufwärts gefolgt ist, rücken die Thalgehänge nahe zusammen 
und anstehende Felsen werden sichtbar. An den untern sanften 
Gehängen des Gebirges ziehen die bebauten Fluren weit hinauf, die 
Höhen sind vorzugsweise mit Nadelholz bestanden. Die angedeute
ten Thatsachen machen es erklärlich, dass man auf weite Strecken 
vergeblich nach anstehendem Gesteine sucht. — Die Ausflüge, welche 
in Begleitung des Herrn Prof. A. K o c h  aus Klausenburg, sowie 
seines Bruders und der Studirenden Ferenz i ,  Baiko und Mescei  
aus Ditro mir in diesem Gebirge vergönnt waren, beschränkten sich 
auf einen Besuch des Ditro-Patak’s, sowie des Taszok-Patak’s, einer 
Schlucht, welche vom Köszreszhavas gegen das Orotva-Thal, im 
nördlichen Theil des Gebirgs, herabzieht.

Ein werthvoller Führer im Gebirge von Ditro war uns die 
verdienstvolle Schrift des Dr. Fr a n z  H e r b ic h  »die geolog. Ver
hältnisse der nordöstlichen Siebenbürgens«, Pest 1873, nebst einer 
geolog. Karte im Maassstabe von 1 Wiener Zoll =  4000 Wiener 
Klafter; während das vortreffliche Werk von v. Haue r  und S täche  
»Geologie Siebenbürgen^« über alle Theile des Landes uns er
wünschteste Auskunft gab.

Das Ditroer Gebirge besteht aus den schönsten Gesteinen, 
welche die plutonischen Kräfte nur irgendwo hervorgebracht haben; 
die ausgezeichnetsten sind: der Nephelinsyenit oder Miascit und der 
Sodalithsyenit oder Ditroit. Der Miascit setzt die Hauptmasse des 
Gebirges zusammen und findet sich in prachtvollen Abänderungen 
namentlich im Ditro-Patak. Das Gestein besteht aus einem Gemenge 
von grauem bis grünlichgrauem, fettglänzendem Nephelin (Eläolith), 
weissem Feldspath und Oligoklas, schwarzer Hornblende nebst Biotit, 
Zirkon, Titanit, Magneteisen, Eisenkies. Das Gemenge ist theils 
grob-, theils kleinkörnig. Unter den Gerollen des Ditro-Patak findet 
man faustgrosse Stücke, welche fast ganz aus Nephelin mit nur



wenig Feldspath bestehen. Der Nephelin ist immer nur in unregel
mässig begrenzten Körnern vorhanden. Sehr häufig findet man 
grosse Blöcke, in denen Nephelin und Feldspath in 2 ctm. grossen 
Körnern vorhanden sind, während Hornblende und Glimmer mehr 
zurücktreten. (Feldspath und Oligoklas sind gewöhnlich auf das 
Innigste verwachsen.) Andere Varietäten sind reich an Hornblende 
in bis 3 ctm. grossen Krystallen. Die Blättchen des Biotits sind 
theils der Hornblende eingewachsen, theils umsäumen sie dieselbe. 
Die hornblendereichen Abänderungen sind zugleich reich an Titanit, 
dessen Vorhandensein dem grobkörnigen Gestein ein prächtiges Aus
sehen verleiht. Kaum möchte ein Gestein gefunden werden, welches 
einen ähnlichen Beichthum an Titanit aufweist, wie gewisse Varie
täten des Ditroer Miascits. Die Krystalle, bis 8 mm. gross, haben 
die gewöhnliche Form des syenitischen Titanits mit dem herrschen
den Prisma n =  (2/s P2). Die Titanite sind nicht selten schaaren- 
weise vertheilt, so dass gewisse Partien eines Felsblocks sehr reich, 
andere nur spärlich damit erfüllt sind. In Folge der Verwitterung 
nimmt der Miascit eine eigentümliche Oberflächenskulptur an, in
dem der leichter verwitternde Nephelin vertiefte Partien bildet, 
über welchen der meist in geringerer Menge vorhandene Feldspath 
leistenartig hervorragt. Diese Verwitterungsform, bedingt durch 
das sehr verschiedene Verhalten des Feldspats und des Nephelins 
gegen Lösungsmittel, ist so bezeichnend, dass man das Gestein an 
derselben sogleich erkennt. Die grobkörnigen typischen Varietäten 
besitzen eine durchaus massige Absonderung, während bei den horn- 
blende- und glimmerreichen ein schiefriges Gefüge eintritt und in 
dieser Weise sich Uebergänge in einen Nephelin-führenden Horn- 
blendegneiss bilden, dessen Strafen im oberen Ditro-Patak eine ver- 
ticale Stellung zeigen. Der Miascit, von G. Rose im Ilmengebirge 
entdeckt, ist bekanntlich ein nur auf wenige Punkte der Erde be
schränktes Gestein. Ein neues Vorkommen desselben — nicht etwa 
nur in Gängen, sondern in ausgedehnten Massen — fanden die 
HH. B r ö g g e r  und Reu sc h 1) unfern Laurvig.

J) Die genannten Herren hatten die Güte, mir über diese bis
her nicht bekannte Fundstätte des Miascits folgende briefliche Mit
theilung zu senden: »Schon im Jahre 1874 wurden wir auf einer 
Reise durch den * Zirkonsyenit-Distrikt «c darauf aufmerksam, dass 
etwa eine halbe Meile nördlich von Laurvig die Prellsteine an der 
Strasse aus Eläolith-Syenit, verschieden von dem nicht selten gang
artig vorkommenden Eläolith-haltigen Syenit, bestehen. Was uns 
damals nicht glückte, die Auffindung des Gesteins in anstehenden 
Felsen, gelang uns im Sommer 1875, indem wir, auf dem Hauptwege 
von Laurvig nach Kongsberg reisend, ungefähr 3/4 Meilen von 
ersterer Stadt entfernt den Eläolithsyenit (Miascit) als herrschende 
Bergart in grösserer Ausdehnung fanden. Das Gestein ist meist 
grobkörnig, zuweilen mit einer Neigung zum Porphyrartigen. Die 
Grösse der Gemengtheile Eläolith und Feldspath beträgt 15 — 30 Mm.



Während der typische Miascit des Ditro-Gebirges keinen So- 
dalith führt, tritt dies Mineral in gewissen Varietäten zunächst als 
accessorischer, dann als wesentlicher Gemengtheil neben dem Ne
phelin hervor, welch letzterer alsdann auch sehr zurücktreten kann. 
In dieser Weise geht der Nephelin-Syenit über in Sodalith-Syenit 
oder Ditroit, welcher durch die schön blaue Farbe eines der herr
schenden Gemengtheile die Aufmerksamkeit in hohem Grade auf 
sich zieht. Der blaue Sodalith von Ditro, zuerst für Lasurstein 
gehalten, wurde im Jahre 1859 von Dr. Herb ich aufgefunden und 
zwar im Taszok-Patak. Die Bestimmung als Sodalith geschah auf 
Grund einer zweiten Analyse C. vo n H auer  ’s. Ausser den beiden vor
herrschenden Gemengtheilen, Feldspath und Sodalith, enthält der Ditroit, 
Oligoklas, Nephelin, Biotit, Hornblende, Zirkon, Titanit, Cancrinit, 
Pyrochlor, Magneteisen, Eisenkies; nach T sche rm ak  auch Wöhlerit. 
— Der Feldspath, theils von weisser, theils von lichtgelblicher 
Farbe, zuweilen eine Grösse von 8 ctm. erreichend, ähnelt in etwa 
dem Feldspath aus dem Syenit von Laurvig. Wie bei diesem, zeigt 
auch der Ditroer Feldspath die Spaltungsflächen parallel dem Kli- 
nopinakoid M von jener rhomboidischen Gestalt, zufolge des Vor- 
herrschens der Fläche y, 2Poo . Auch findet bei diesem Feldspath 
dieselbe innige Durchdringung mit einem Plagioklas (Oligoklas) statt, 
auf welche früher bei den Syeniten des Monzoni und von Laurvig 
hingewiesen wurde. Es gelingt nicht, wie schon die Lupe, deut
licher das Mikroskop beweist, den Feldspath vollkommen rein vom 
Plagioklas auszusuchen, dessen feingestreifte Partien an zahlreichen 
Stellen der ebenen Spaltungsflächen des Feldspaths sich bemerkbar 
machen. Möglichst rein ausgesuchtes Material ergab folgende Zu
sammensetzung :

L i c h t g e l b l i c h e r  F e l d s p a t h  aus dem D i t r o i t .

Glühverlust 0,32

Sauerstoffproportion =  1,018 : 3 :11,438.
Es reiht sich dieser Feldspath demnach an die früher von

Bisweilen auch kleinkörnig. Der Feldspath ist perlgrau, von ähn
licher Beschaffenheit wie im normalen Syenit von Laurvig; der 
Eläolith ist roth bis röthlichbraun. Ausserdem feinschuppiger braun
schwarzer Glimmer und ein schwarzes unbestimmtes Mineral, viel
leicht Diallag; beide auch im normalen Syenit vorkommend. Eine 
eigentümliche Verwitterung kennzeichnet den Eläolithsyenit. «

Spec. Gew. 2.569.
Kieselsäure 65,28 ox. =  34,81
Thonerde 19,57 9,13
Kalk 1,30
Kali 6,92
Natron 6,04



mir analysirten aus dem Syenit von Laurvig und vom Monzoni. 
Der Oligoklas ist theils in getrennten Körnern vorhanden, theiis 
dem Feldspath in regelmässiger Verwachsung als feinste Partikel 
eingeschaltet. Der Sodalith von schöner, bald licht-, bald dunkel
blauer Farbe, nicht in ausgebildeten Krystallen, gewöhnlich nicht 
einmal in scharf begrenzten Körnern. Häufig zeigen die Sodalith- 
partien verwaschene Grenzen; nicht selten bildet das blaue Mineral 
auch aderförmige Partien, welche mehr als 10 ctm. fortsetzend, das 
Gestein durchziehen. Dies Vorkommen, sowie namentlich die Wahr
nehmung, dass der Sodalith sich in der Nähe von Klüften reich
licher ausscheidet als inmitten des körnigen Gemenges, scheinen 
darauf hinzudeuten, dass dies Mineral nicht in gleicher Weise pri
mitiver Entstehung ist, wie Feldspath und Nephelin. Wenn der 
Sodalith in reineren, zugleich durch die dunkelblaue Farbe bezeich
n te n  Partien (bis 2 ctm. gr.) auftritt, so zeigt er die charakteri
stische dodekaedrische Spaltbarkeit. U. d. M. zeigt dieser Sodalith 
eine sehr grosse Menge porenähnlicher Gebilde, welche bereits von 
Prof. R o s e n b u s c h  im blauen Sodalith von Miask bemerkt und als 
Flüssigkeitseinschlüsse mit beweglichen Libellen erkannt wurden 
(Mikroskop. Physiogr. S. 171). Ich bestimmte das spec. Gew. sehr 
reinen homogenen Sodaliths =  2,322. Genaue Analysen wurden 
vor Kurzem durch Prof. F le i s c h e r  in Klausenburg ausgeführt und 
im »Erdelyi Museum« publicirt:

B la u e r Sodal i t h  vo n Dit ro . Mittel.
Chlor 6,08 — — — — — — 6,08
Kieselsäure — 38,80 38,14 38,95 38,78 — — 38,66
Thonerde — 32,73 32,31 32,96 33,84 - — 32,81
Kalk — — 0,95 0,99 0,90 — — 0,95
Kali — — — 1,02 1,06 — — 1,04
Natron — — — 13,71) 12,84) - — 13,28
Natrium — — — 3,93) 3,93$ — — 3,93
Wasser — — — — — 2,59 2,13 2,36

99,11
Der Sodalith von Ditro ist demnach ähnlich zusammengesetzt 

wie derjenige aus dem Ilmengebirge. An Reichthum des Vorkom
mens kann sich keine andere Fundstätte des Sodaliths mit Ditro 
messen, wenngleich die Analogie mit den Gesteinen des Ilmengebirgs, 
sowie denen von Brevig, Litchfield in Maine, Salem in Massachussets 
sehr gross ist. Bei der eigentümlichen Gestaltungsweise des Soda
liths von Ditro, zum Theil in Schnüren und Adern, welche eine se
kundäre Entstehung fast zweifellos machen, bietet sich die Frage, 
ob derselbe vielleicht aus Nephelin durch Einwirkung von Chlor
natrium-Lösungen entstanden sei? deren Beantwortung ferneren Unter
suchungen Vorbehalten bleiben muss. Die Association jener beiden



Mineralien, welche in chemischer Hinsicht wesentlich nur durch das 
Vorhandensein oder Fehlen des Chlornatrium sich unterscheiden, 
findet sich auch bei neueren vulkanischen Gesteinen, namentlich den 
vesuvischen Laven wieder. Dort unterliegt es kaum einem Zweifel, 
dass der Sodalith ein Erzeugniss der Einwirkung des Meerwassers 
auf den Nephelin ist. — Den Cancrinit wies H a id in g e r  im Ditroit 
nach; eine Analyse von Prof. T s c h e r m a k  ergab: Kohlensäure 5,2; 
Kieselsäure 37,2; Thonerde 30,3; Kalk 5,1; Natron 17,4; Wasser 4,0. 
Spec. Gew. 2,42. Der Cancrinit im Ditroit ist von lichtröthlicher 
Farbe, bildet keine scharf begrenzten Körner, sondern Partien mit 
verwaschenen Grenzen. Die Ausbildungsweise des Cancrinit im 
Ditro-Gesteine macht es fast zweifellos, dass er durch Einwirkung 
kohlensäure-haltigen Wassers auf Nephelin entstanden ist. Dieselbe 
Association von Cancrinit mit blauem Sodalith findet sich bei Miask, 
Brevig, Lichfield. Der schwarze Biotit ersetzt in den Sodalith- 
reichen Varietäten die Hornblende fast vollkommen. Das Magnet
eisen tritt besonders deutlich auf der geschliffenen Oberfläche her
vor. Der Zirkon von brauner Farbe, in der Combination der herr
schenden Grundform mit dem untergeordneten Prisma, scheint im 
Ditroit den Titanit theilweise zu ersetzen, wenigstens findet sich dies 
letztere Mineral im blauen Gesteine sehr viel seltener, als im Miascit. 
Der Pyrochlor zeigt sehr kleine braune, lebhaft glänzende Körnchen. 
Der Ditroit bildet im Piritschke-Gebirge nicht etwa gangförmige, 
den Miascit durchbrechende Massen, wie es früher wohl geglaubt 
wurde, sondern innig mit dem herrschenden Gesteine durch Ueber- 
gänge verbundene, örtliche Modificationen ohne bestimmte Lagerungs
formen. Wir fanden dies schöne und merkwürdige Gestein zunächst 
in vereinzelten, dann in zahlreichen Gerollen als wir dem Ditro-Patak 
aufwärts folgten; bald trafen wir dasselbe auch in mächtigen an
stehenden Felsen am linken Gehänge des Thals, nahe dem Punkte, 
wo dasselbe die Wendung gegen Südost beschreibt. Das Gestein 
sondert sich in grosse, nahe verticale, unregelmässige Platten ab. 
Die grössere Anhäufung des blauen Gemengtheils in der Nähe der 
Gesteinsablösungen konnten wir hier deutlich wahrnehmen. Höher 
im Thale hinauf tritt hornblendereicher Syenit, sowie Hornblende
fels und -schiefer auf; darunter ein prachtvolles Hornblendegestein, 
ganz erfüllt mit 1 ctm. grossen braunen Titanit-Krystallen. Nach 
Dr. H e r b i c h  hat die Ditroitpartie im oberen Ditro-Patak eine 
ostwestliche Ausdehnung von etwa 2 Kilom. Ein zweites Vorkom
men des Gesteins befindet sich nach der H er bi c h ’sehen Karte un
gefähr 4 Km. östlich von Ditro. Hier gelang es uns nicht, den 
Ditroit zu beobachten, da bebaute Fluren diesen Theil der Gebirgs- 
gehänge fast gänzlich bedecken. Der Gipfel, des Piritschke selbst 
besteht zufolge H e r b i c h  aus Ditroit, welches Gestein in diesem 
höchsten Theil des Gebirgs zugleich seine grösste räumliche Ver-



breitung von etwa 4 Km. gewinnt. Hier soll nach H e r b i c h ’s 
Beobachtung das Gestein »am gleichmässigsten gemengt sein und 
der blaue Sodalith gleichsam die Grundmasse bilden.« Die durch 
tiefblaue Färbung und Reinheit des Sodaliths ausgezeichnetste Va
rietät schlugen wir im obern Taszok-Patak einer gegen Kord sich 
abzweigenden Schlucht des Orotva-Thals, welches die nördliche Be
grenzung der ebenen Gyergyo bildet. Die Taszok-Schlucht zieht 
hinauf gegen den Közreszhavas (1496 m. h.), über welches Gebirge 
die Strasse (die höchste in Siebenbürgen, 1257 m.) nach Borszek 
und der moldauischen Grenze führt. Taszok beginnt am Közresz- 
Berge mit einer hohen flachen Mulde, in welcher Glimmerschiefer 
und Hornblendeschiefer herrschen. In letzterem beobachteten wir 
Granaten. Es ist dies aller Wahrscheinlichkeit nach die Oertlich- 
keit, von welcher die von Herb  ich aufgefundenen und im Jahre 
1866 der k. k. geol. Reichsanst. übersandten Pseudomorphosen von 
Chlorit noch Granat stammen1). Sie zeigen das Ikositetraeder und 
erreichen über 1 ctm. Wo die flache Mulde sich zu einer Schlucht 
gestaltet, erscheint Eläolith-führender Syenit, an dessen Stelle Ditroit 
tritt, welches herrliche Gestein hier die ganze über 30 m. hohe 
Felswand bildet. Durch einen alten, nun aufgelassenen Steinbruch 
sind die blauen Felsen hier auch trefflich entblösst. Dieser Bruch 
wurde zu einer Zeit geöffnet, als man im Sodalith, welcher, wie erwähnt, 
bei seiner Auffindung irrthümlich für Lasurstein gehalten wurde, einen 
Schmuckstein zu gewinnen hoffte. Später glaubte man den Ditroit 
als kostbaren Architekturstein verwerthen zu können, z. B. zu Ba
samenten von Statuen. Indess zeigte sich die Farbe des Sodalith 
doch im Allgemeinen mehr graublau und nur in beschränkteren 
Partien so intensiv blau, dass die Schönheit des Gesteins dem an
sehnlichen Herstellungswerth der Blöcke zu entsprechen schien. 
Auch in Taszok ist der Ditroit mit Hornblendegesteinen, welche 
bald schiefrig, bald massig erscheinen, enge verbunden. Nahe dem 
Ausgang der Schlucht fanden wir Blöcke eines kleinkörnigen granit- 
ähnlichen Gesteins mit zahlreichen bis 1 Ctm. grossen braunen Gra- 
natkrystallen. Auch grosse Blöcke eines zuweilen manJelsteinartig 
ausgebildeten, diabasähnlichen Gesteins liegen umher. Es stammt 
nach H e r b i c h ’s Beobachtung von Gängen, welche den Syenit 
durchsetzen und »aus dem zu Grus zerfallenden Gestein in scharfen 
Vorsprüngen herausragen, am deutlichsten im oberen Theile des 
Taszok-Patak, wo jene Gänge an beiden Thalseiten einander ent
sprechend hervortreten.« — Ausser den durch das Vorkommen von 
Nephelin und Sodalith ausgezeichneten Syenitvarietäten findet sich 
im Piritschke-Gebirge auch ein normaler Syenit von rother Farbe, be
stehend aus vorherrschendem röthlichem Orthoklas, schwarzem Biotit

0 S. Jahrb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XVI. S. 505. 1866.
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und Hornblende, wozu bald reichlicher, bald spärlicher gelber Ti- 
tanit tritt. Nach Herbich,  welcher auch Zirkon und Pistazit — 
letzteres Mineral in Nestern und auf Klüften — beobachtete, bildet 
dieser rothe Syenit einen etwa 8 Klm. langen, 2 Klm. breiten Saum, 
welcher gegen Nordost den Miascit begrenzt. Nach den Mittheilungen 
desselben verdienstvollen Beobachters nimmt dieser rothe Syenit, 
wie es auch bei dem Miascit an vielen Punkten stattfindet, ein 
schiefriges Gefüge an und geht in gneissähnliche Yarietäten über.

Die Syenitmasse von Ditro wird fast in ihrem ganzen Umkreise, 
wo die Grenze nicht durch die von der Hargittakette herüber
reichenden Trachyttuffe oder durch die alluvialen Massen der Gyergyo 
bedeckt wird, von Glimmerschiefer umgeben, welcher von Szt. Tamas 
in der obern Csik als ein bis zu 5 d. M. breiter Zug zunächst gegen 
Nord, dann gegen Nordwest nach der Märmarosch sich erstreckt. 
Diesem Glimmerschiefer sind an verschiedenen Orten und so auch 
bei Szarhegy am südwestlichen Fuss des Ditroer Gebirges Massen 
von körnigem Kalk eingelagert. Derselbe ist sehr rein, grosskörnig 
und könnte zu Bildhauer-Arbeiten benutzt werden. Leider erfüllte 
sich unsere Hoffnung nicht, irgendwo den Kalk in Berührung mit 
Syenit und die Grenze durch Contaktgebilde bezeichnet zu sehen. — 
Als Bedeckung eines Theils der westlichen Abhänge des Ditroer 
Gebirges erscheinen trachytische Tuffe und Conglomerate, deren Ur
sprung im Hargitta-Gebirge liegt und welche nicht nur fast ringsum 
die sanften Gehänge dieser mächtigen Wölbung bilden, sondern auch 
gegen Osten in den Thalbecken Csik und Gyergyo bis zu ansehn
licher Höhe (2—300 m.) an den gegenüberliegenden Abhäugen empor
steigen. Im Ditroer Gebirge erstreckt sich eine breite Zunge dieser 
deutlich geschichteten Trümmermassen auf den schildförmigen Höhen 
zwischen dem Ditro-Patak und dem Orotva-Thal (dessen obere Hälfte 
Szalotka-Thal heisst) bis zum Ujhavas, dem nördlichen Gipfel des 
Gebirges.

Noch mögen einige Punkte der nördlichen und südöstlichen 
Umgebungen des Syenitgebirges theils aus eigener Anschauung, theils 
nach den Mittheilungen des Dr. Herb ich hier Erwähnung finden. 
Hat man auf dem Wege von Ditro nach Borszek (882 m. h.) das 
steil einschneidende Orotvathal (Vereinigung des Taszok- mit dem 
Orotvabach 778 m.) überschritten, so erblickt man zunächst noch 
syenitische Gesteine in mannichfachen Yarietäten entblösst. Bevor 
man indess die Passhöhe erreicht, befindet man sich wieder in einem 
wenig charakteristischen Glimmerschiefer. Genau auf dem Passe 
wird der Schiefer von einem theils als massige Felsen, theils als 
Conglomérat entwickelten Dolerit durchsetzt. In diesem bisher irr- 
thümlicher Weise zum Andesit gerechneten Gestein sind deutliche 
Augitkrystalle und gerundete Olivinkörner ausgeschieden, während 
die Grundmasse vorherrschend aus einem Gemenge von Plagioklas



zu bestehen scheint. Nach Herb  ich finden sich in diesem Gestein 
Einschlüsse von Glimmerschiefer und Quarzit. Eine Meile nördlich 
des Köszresz sprudeln die berühmten Borszeker Heilquellen, welche 
nicht nur für das ganze östliche Siebenbürgen das vortrefflichste Ge
tränk liefern, sondern auch wegen ihren grossartigen Kalktufibildungen 
von geologischer Bedeutung sind. Die Quellen, neun an der Zahl, 
zwischen 8,4 und 10,8° C., entspringen nahe der Grenze des Glim
merschiefers und einer demselben eingelagerten Masse körnigen Kalks. 
Die an Kohlensäure reichen Quellen enthalten von festen Bestand
te ilen  vorzugsweise kohlensauren Kalk, sowie kohlensaure Magnesia 
und Natron; nur in geringer Menge Chlorkalium und Chlornatrium. 
Erstaunlich ist die Ausdehnung und Mächtigkeit der von diesen 
Quellen abgesetzten Kalktuffbildungen. Bei einer Erstreckung von 
mehreren Km. erreichen sie eine Gesammtmächtigkeit von wenigstens 
60 bis 70 m. Man findet ihre mächtigen, durch die Erosion jetzt 
getrennten Massen auf beiden Seiten des Borszek-Pataks. Ein Theil 
dieser Tufibildung weist, durch tiefe und enge Spalten zerrissen, 
eine prachtvolle Felsgestaltung auf; man könnte sich zwischen diesen 
bis 17 m. hohen Felsmauern und -Thürmen nach den Felslabyrinthen 
von Weckelsdorf und Adersbach versetzt glauben. Betrachtet man 
aus einiger Entfernung die Kalkfelsen von Borszek, so überredet 
man sich nur schwer, dass sie durch die recente Thätigkeit von 
Quellen gebildet sind. Die Massen entsprechen einem ganzen Kalk
gebirge, welches in der Tiefe allmälig gelöst und an der Oberfläche 
wieder aufgebaut wurde. Der Tuff umschliesst nicht nur Blätter 
und Holztheile, sondern in den oberflächlichen Schichten auch einige 
Erzeugnisse menschlicher Thätigkeit. Kurz vor unserer Anwesenheit 
hatte man man beim Bau eines neuen Quellenhauses in 1 m. Tiefe, 
von festem Tuff umschlossen, seltsam gestaltete, offenbar sehr alte 
Holzgeräthe gefunden und erst zum Theil entblösst, deren Gebrauch 
und Bedeutung noch völlig räthselhaft erschien. — Der östliche Theil 
Siebenbürgens, besonders die Umgebungen der Hargitta gehören zu 
den an Mineralquellen reichsten Gegenden der Erde.

Von noch höherem Interesse als Borszek ist die Umgebung 
von Balanbanya im oberen Alt-Thale und das Nagy-Hagymas-Gebirge 
(1798 M. h.); der erstere Punkt wegen einer Kupferlagerstätte, deren 
Ausbeutung Dr. Herb ich  während einer langen Reihe von Jahren 
leitete; die letztere Örtlichkeit mit Rücksicht auf das Erscheinen der 
Trias und Juraformation. Bei Szt. Domokos, dem obersten Dorfe 
der Csik, verlässt die nach der Gyergyo führende Strasse den Alt
fluss, welcher mit nordsüdlichem Laufe von einem hohen Kalkgebirge 
herkommt, dessen prachtvolle, fast alpine Formen, ganz unähnlich 
der in diesem Lande herrschenden Felsgestaltung, auf ein inselför
miges Auftreten mesozoischer Formationen deutet. Am schroffen west
lichen Absturz dieses Kalkgebirges sammelt der Alt seine Quellbäche,



während am östlichen und nördlichen Gehänge die Bekas-Thäler 
ihren Ursprung nehmen, die ihre Gewässer mit der moldauischen 
Bistritz vereinigen. Das obere Alt-Thal ist in dem herrschenden 
Glimmerschiefer eingeschnitten, in welchem auf der rechten (west
lichen) Thalseite bei Balan (838 m.) Chloritschiefer eine Einlagerung 
bildet. Dies letztere Gestein führt ausser mehreren unbauwürdigen 
Imprägnationszonen vier parallele Erzlager, welche, aus einem Ge
menge von vorherrschendem Eisen- und untergeordnetem Kupferkies 
bestehen. Die Gesammtmächtigkeit des von Nord nach Süd streichen
den Lagerzugs gibt Herb ich auf 20 bis 40 m. an. Die Kupfer
lagerstätte von Balan scheint demnach die grösste Aehnlichkeit mit 
derjenigen am Rattenberge in Prettau (oberes Ahrenthal, Tyrol) zu 
besitzen. Der Balaner Erzzug ist auf einer Strecke von etwa 10 Kilom. 
nachgewiesen, doch als bauwürdig aufgeschlossen nur in seiner mitt
leren Erstreckung auf etwa 1,5 Km. Diese Kupferlagerstätte wurde 
im J. 1803 erschürft und lieferte in den J. 1838—57 einen zwischen 
957 und 1581 Centner Kupfer wechselnden Jahresertrag. Vom J. 
1857—67 hob sich die Ausbeute bis auf 3171 Centner; doch kam 
leider im letztgenannten Jahre in Folge von zu grosser Ausdehnung 
der Arbeiten die Grube von Balan zum Erliegen und zugleich ver
siegte eine der wenig zahlreichen Quellen industriellen Wohlstandes 
in diesen entlegenen Gegenden.

Das Nagy-(Gross-)Hagymaser Gebirge, welches durch H e r 
b i c h ’s Untersuchungen der Wissenschaft erschlossen wurde, besteht 
aus einer etwa 22 Km. von Nord-Süd langen, Km. breiten, min
destens 400 m. mächtigen Kalkmasse, welche dem Glimmerschiefer 
aufruhend, in der Tiefe als Unterlage einige schollenartige Partien 
von Hallstadter Schichten mit Ammonites Metternichi aufweist. Wie 
die Kalkzone der Alpen gegen die centrale Schieferzone die schroff 
abgerissenen Schichtenprofile wendet, so kehrt auch die auf weite 
Entfernungen hin (Gegend von Kronstadt; die einzeln aufragenden 
Klippenkalke der Nordkarpathen) isolirte Kalkmasse von Hagymas 
ihren Absturz gegen das westlich vorliegende Schiefergebirge. Den 
Triasschichten mit Ammonites Metternichi, „welche am Fusse senk
rechter Felswände erscheinen und durch Schutthalden fast verdeckt 
sind,“ folgen rauchwackenähnliche Dolomite und feste, zuweilen 
glimmerführende Kalksteine, welche, nicht ganz sicher bestimmbar, 
zum Lias gestellt werden. Der braune Jura, ein schwarzgrauer, 
oolithischer Kalkstein, zeigt zwar keine grosse Verbreitung, ist aber 
durch charakteristische Versteinerungen bezeichnet. Der obere oder 
weisse Jura bildet die Hauptmasse des aus hellfarbigen, dichten 
Kalksteinen bestehenden Gebirges, und gibt durch seine „prachtvolle 
Felsgestaltung demselben sein malerisches Ansehen.“ Durch mehr
jährige, angestrengte Nachforschungen sammelte Herb ich aus den 
diese zerrissenen Felsmassen bildenden Schichten zahlreiche Ver



steinerungen, welche das Vorhandensein mehrerer Hauptabteilungen 
des oberen Jura beweisen, doch zum Theil noch der genaueren Be
stimmung und Vergleichung harren. So bietet die Gyergyo in den 
benachbarten Gebirgen von Ditro und Nagy-Hagymas zwei Oertlich- 
keiten ersten Banges einerseits für ,den Petrographen andererseits 
für den Geognosten dar. Die H a r g i t t a  bildet bei einer Länge 
von 20, einer mittleren Breite von 3 bis 4 d. Ml. das umfangreichste 
Trachytgebirge Europa’s. Sehr unähnlich den vielgipfligen Trachyt- 
gebirgen des centralen Europa, in denen sich die höchste Mannich- 
faltigkeit des Bodenreliefs mit dem Reichthum an Gesteinsvarietäten 
verbindet, stellt Hargitta ein ungeheures Wallgebirge mit plateau- 
ähnlicher Scheitelfläche dar, über welcher einzelne Gipfel und zer
trümmerte Felsthürme nur zu geringer relativer Höhe aufsteigen. 
Wer nur die trachytischen Gebirge des centralen Europa und Italiens 
gesehen, wird bei dem Anblick der Hargitta sich schwer überreden, 
dass diese gewaltige Masse aus demselben Gesteine besteht, wie die 
schöngeformten Hügel, Wolkenburg, Stenzeiberg etc. des Siebenge
birges oder die Rocca di Monselice und einige andere der Euga- 
näischen Berge. Gleich dem Trachyt-(Dacit-)Gebirge Vlegyasza (9 d. 
M. westlich Klausenburg) ähnelt die Gestaltung der Hargitta-Masse 
in hohem Grade der Physiognomik alteruptiver, granitischer Gebirge. 
— Ursprünglich wurde als Hargitta nur das 8 d. M. lange südliche 
Drittel des Gebirges bezeichnet, welches an den Quellen des grossen 
Kockel, nahe der Grenze von Gyergyo und Csik beginnend,' bis zur 
Gebirgssenkung von Bükszad und Agostonfalva (zwischen welchen 
Orten der Altfluss den grossen, südwärts gewandten Bogen beschreibt) 
streicht; während der mittlere Theil, welcher von den Quellen des 
Kockel bis zum Durchbruch der Marosch sich erstreckt (7 Ml.) und 
im Mezö-Havas seine bedeutendste Höhe erreicht, mit dem Namen 
Kükülöfö bezeichnet wurde. Jenseits der Marosch breitet sich das 
Gebirge plateauähnlich aus, einen Querdurchmesser von 5 bis 6 Ml. 
erreichend. Dies ist die grossartige Gebirgsmasse Kelemen-Havas 
unfern des »Triplex confinium« (Ungarn, Moldau, Bukowina), welche 
sich gegen Norden mit den Rodnaer Alpen und der Magura ver
bindet. Diese drei Gebirgstheile bilden indess ein gemeinsames 
Ganzes, welches jetzt, namentlich in geologischer Hinsicht, als Har
gitta bezeichnet wird. Die bedeutendsten Höhen finden sich nörd
lich der Marosch, wo mehrere Gipfel über 2000 m. aufragen: 
Kelemen Cserbuck 2016 m., Kelemen Izvor 2035 m., Pietrozul 
2107 m. Ausgedehnte Urwälder bedecken mit Ausnahme der höchsten 
kahlen Scheitelflächen die flach gewölbten Höhen dieses wenig be
kannten, fast ganz unbewohnten Gebirges, welches nur während 
weniger Wochen des Jahres von Schnee frei wird. Südlich des 
Marosch-Durchbruchs erniedrigt sich das Gebirge; es erreicht seine 
bedeutendste Höhe im Mezö-Havas 1769 m.; Buzin Tete 1272; weiter



südlich finden wir den Gipfel Hargitta 1741 m. und den Kukukhegy 
1540 m. Der äusserste südöstliche Theil der grossen Trachytmasse 
Hargitta — das Büdösch-Gebirge — wird durch den Lauf des Alt ab
geschnitten, welcher aus der Ebene der Csik durch die Flussengen 
von Tusnad und Bükszad in die Ebenen von Haromszek tritt. Das 
Büdösch-Gebirge mit dem Csomal stellt die orographische Verbindung 
zwischen der Hargitta und dem eigentlichen Karpathenzuge her; es 
erhebt sich über der Ebene der untern Csik als eine von ihrer Um
gebung getrennte, von steilen Abstürzen umgebene, imponirende 
Trachytmasse, deren namhafte Gipfel: der Kegel Balvanyos mit der 
alten Burg 1023 m., der Begyenko Köve (auf der südlichen Seite 
des Balvanyos-Thales) 1053 m., der Budöschhegy 1140, der Csomab 
der höchste Gipfel des ganzen Stocks, welcher sich nördlich über 
dem Wallrande des Szt. Anna-Sees erhebt 1300 m. Die Büdöschgruppe 
umschliesst zwei hochberühmte und geologisch interessante Punkte, 
die Schwefelhöhle und den genannten, in einem scheinbaren Krater
schlunde liegenden See (Wasserspiegel 951 M.).

Als eine südliche und südwestliche Fortsetzung der Hargitta 
stellt sich das Persanyer Gebirge dar, welches die Ebene des Burzen
landes von der Fog arascher Ebene scheidet und in seinem nördlichen 
Theile durch die Alt-Schlucht durchschnitten wird. Dies Persanyer 
Gebirge, wenngleich den Hargittazug orographisch fortsetzend, zeigt 
eine weit grössere Mannichfaltigkeit in geologischer Hinsicht als 
Hargitta. Wie im Nagy-Hagymaser, so treten auch im Persanyer 
Gebirge mesozoische Kalksteine auf; von Eruptivgesteinen: Porphyrit, 
Melaphyr, Serpentin und Gabbro. Ausserdem ist dieser Höhenzug 
auch dadurch bemerkenswerth, dass an seinem westlichen Abhange bei 
Hidegkut und Heviz wahrscheinlich die jüngste vulkanische Thätig- 
keit mit Schlackenbildung und Lavaerguss auf siebenbürgischem 
Boden stattfand. — Der weitaus grösste Theil der Hargitta besteht 
aus A nde s i t ,  neben welchem Rhyol i th  nur in sehr untergeordneter 
Weise und nur in dem jenseits der Marosch liegenden Gebirgstheil 
auftritt. Bemerkenswerth ist die ungeheure Entwicklung der Con- 
glomerate und ihr Vorherrschen über den massigen Gesteinsvarie- 
täten. Die andesitischen Conglomerate bilden eine weit über 300, 
vielleicht über 600 m. mächtige, geschichtete Bildung, welche, bis 
zum Scheitel des Gebirges emporsteigend, in einzelnen Querprofilen 
den festen anstehenden Andesit fast ganz zu verdrängen scheint. 
Neben dem herrschenden Hornblende-Andesit sind auch augitführende 
Varietäten sehr verbreitet, sowohl anstehend als auch in den Conglo- 
meraten. Der schönste Hornblende-Andesit ist im südlichen und 
namentlich im südöstlichen Theil der Hargitta, in der Büdöschgruppe 
verbreitet. Wohl kein Andesit des mittleren Europa zeigt so deut
lich die constituirenden Mineralien ausgeschieden wie die Gesteine, 
welche den Büdöschhegy, die Höhen um den Sanct’ Annen-See und



um Tusnad bilden. Was G. Rose (nach Auffindung der Plagioklase 
in granitischen und dioritischen Gesteinen) mit angestrengtem Scharf
sinn suchte, die Streifung auf den Spaltungsflächen trachytischer 
Feldspathe und zuerst in den Trachyten von Aegina, Schemnitz, 
Nagyag etc. erkannte, — das bieten die Andesite des Büdösch und 
der das Bad Homorod (Südwestabhang der Hargitta) umgebenden 
Berge in deutlichster Weise dar.

Der Hornblende-Andesit des Walls um den Annen-See besitzt 
eine lichtröthliche, rauhe, etwas poröse Grundmasse, in welcher 
schneeweise Plagioklase bis 5 mm. gross, schwärzlich-braune Horn
blende und Biotit in nahe gleicher Menge, Magneteisen und, als 
seltener accessorischer Gemengtheil, rundliche Quarzkörner ausge
schieden sind. Rein ausgesuchte Körner des P la g io k la s  aus 
Andesit vom Anna-See ergaben:

Spec. Gew. 2,655.
Kieselsäure 63,05 ox. =  33,62
Thonerde 28,61 11,02
Kalkerde 5,28 1,51)
Natron (Verlust) 7,82 2,02 J *
Glühverlust 0,24

100,00
Sauerstoffproportion 0,99 : 8 : 9,15.

Dieser Plagioklas ist demnach ein Oligoklas und kann als eine 
Mischung von 2 Mol. Albit mit 1 Mol. Anorthit betrachtet werden. 
Das Gestein des Büdösch ist also ein Ölig. Hornbl.-Andesit. Den 
Kieselsäure-Gehalt des ganzen Gesteins bestimmte ich =  68,40 in 
erneuter Bestätigung der Erfahrung, dass die Gesammtmischung 
eines Trachyts mehr Kieselsäure aufweist als die ausgeschiedenen 
Plagioklaskrystalle. Hier möge auch die mir gütigst mitgetheilte, 
von Herrn Stud. Franz  Koch  ausgeführte Analyse eines frischen 
A n d e s i t  vom Büdösch-Hegy eine Stelle finden:

Kieselsäure 63,49 Ox. = 33,86
Thonerde 20,54 9,57
Eisenoxyd 5,53 1,66
Manganoxydul 0,31 0,07
Kalk 3,39 0,96
Magnesia 0,23 0,09
Kali 1,61 0,27
Natron 3,52 0,90
Glühverlust 0,86

99,84
Sauerstoffquotiens 0,399.

In den Andesiten des Büdösch und des Annen-Sees habe ich, 
früheren Angaben entgegen, neben dem Oligoklas keinen Sanidin



erkennen können, glaube vielmehr, dass in diesen sowie in allen 
herrschenden Hargitta-Gesteinen nur Plagioklas vorhanden ist. Was 
das Vorkommen des Quarzes betrifft, so bewahrt derselbe stets den 
Charakter eines accessorischen Gemengtheils, so dass ein Uebergehen 
dieses Andesit in Dacit wenigstens im Hargitta-Gebirge nicht zu 
konstatiren ist. Wesentlich dieselbe Gesteinsvarietät wie diejenige 
um den Annen-See setzt den ganzen Büdösch-Bergstock zusammen. 
Aus derselben bestehen die Blockmeere, welche man auf dem Wege 
vom Csomal-Gipfel (Nordrand des Sees) zum Bad Tusnad in der 
Enge der Altschlucht durchwandert. — In der eigentlichen Hargitta- 
kette sind vorzugsweise kleinporphyrische oder fast dichte dunkle 
Andésite verbreitet, welche theils Augit neben herrschender Horn
blende führen, theils wahre Augit-Andesite sind.

Einen dunklen Andesit »mitten in dem lichtgefärbten Trachyt 
des Büdöschstock8<r fand Herb ich  (Verbreitung der Eruptivgesteine 
Siebenbürgens, SS. 24. Klausenburg, 1873) beim Bade Tusnad; »das 
Gestein erscheint hier in der Thalsohle des Altflusses in geringer Mäch
tigkeit und streicht durch denselben von den Wellen bespült*. Nach 
einer gütigen Mittheilung des Prof. Koch  besteht dies fast dichte 
dunkle Gestein aus Plagioklas, Augit und reichlichem Magnetit. 
»Der Feldspath erweist sich nach der S z a b ö ’schen Flammen
reaktion1) als Andesin«.

Dunkle, dichte Andésite, ähnlich der eben erwähnten Varietät 
bilden einen Theil des hohen Kammes am Kukukhegy. Fast schlackige 
Andésite vom Bad Homorod, Südwestabhang der Hargitta, zeigte 
mir Hr. H e r b ic h  in der Klausenburger Sammlung. Auf eine Fuma- 
rolenthätigkeit lässt ein anderes Vorkommen schliessen, welches ich 
durch denselben verdienstvollen Geologen kennen lernte: dunkler 
Andesit, dessen Kluftflächen mit vulkanischem Eisenglanz bedeckt 
sind, von Füle (1 Ml. nördlich von Baroth) in dem sog. Pap-Homloka 
(Pfaffenstein)-Gebirge, dem südwestlichen Abhange des Kukukhegy. 
Ueber das Gestein des Hargitta-Gipfels liegt eine Angabe von W. 
Hau smann (s. v. H aue ru nd  Stäche,  Geol. Siebenbürgens S. 323) 
vor. Derselbe beobachtete bei dem Dorfe Olahfalu (zwischen Csik 
Szereda und Szekely Udvarhely) Trachyt-Conglomerat, welches rings
um die breiten Abhänge bildet. »Die Felsen im Osten des genannten 
Dorfes bestehen indess aus einem harten, dichten sehr gleichförmigen 
Trachyt mit deutlich schiefriger Textur. Die Hargitta selbst ist 
ein Tafelberg, zu oberst wieder aus vollkommen schiefrigem Trachyt 
bestehend«. Eine in nördlicher Richtung benachbarte Kuppe erwies 
sich aus Conglomérat gebildet, darin auch Stücke mit blasiger 
Struktur. Dies sind die wenigen Angaben über die Gesteine des

J) Jos. Szabö, Ueber eine neue Methode die Feldspathe auch 
in Gesteinen zu bestimmen. Budapest 1876.



BÜdlichen Gebirgstheils. — Ueber die Varietäten, welche die Gipfel 
der mittleren Kette bilden, verdanken wir Hrn. H e rb ic h  einige 
Beobachtungen. Derselbe besuchte die von Süd nach Nord gereihten 
Gipfel: Ostoros westlich Szt. Domokos, Delhegy, Büzin Tetej, Mezö- 
Havas, Bakta, Kereszthegy, Batrina. Fast bei all diesen Gesteinen 
wird eine dunkle Grundmasse, ausgeschiedene Plagioklase und neben 
ihnen theils Hornblende, theils Augit erwähnt*). — In dem 5 d. M. 
langen Gebirgsprofil, welches die Marosch durch ihr Erosionsthal 
zwischen Olah Toplicza (Walachisch Warmbrunn) und Fülehaza ent- 
blösst, beobachteten Prof. A. K o c h und ich nur an wenigen Punkten 
und nur auf kurze Strecken anstehenden festen Andesit, namentlich 
unfern Mesterhaza, etwa in der Mitte des Gebirgsprofils. Aus den 
ungeheuren Massen des trachytischen (andesitischen) Conglomérats 
hebt sich hier eine kaum 100 m. längs dem Flusse und der Strasse 
ausgedehnte Partie von plattenförmig abgesondertem Andesit her
vor. Auch bei Vugan, 1 d. M. westlich von Olah Toplicza, sahen wir 
anstehenden Andesit, dunkel, fast dicht erscheinend ; es ist zum Theil 
ein ausgezeichneter Augit-Andesit. U. d. M. zeigt das Gestein in 
einer nur spärlichen Grundmasse sehr zahlreiche Plagioklase mit 
deutlicher, zuweilen doppelter, sich nahe rechtwinklig begegnender 
Streifung; neben häufigem Augite seltenere Hornblende; Magnet
eisen. Augit- und Hornblende-Andesit scheinen nahe verbunden zu 
sein. — Auch im nördlichen Gebirgsabschnitte, im Kelemenhavas, 
herrscht Andesit. In der Klausenburger Sammlung zeigte Hr. H er - 
bich mir einen Andesit aus der Umgebung von Beibor, dem höchst
bewohnten Orte Siebenbürgens (etwa 920 m.), 2 d. M. nordnord
westlich von Borszek, ein dichtes dunkles Gestein mit kleinen Kry- 
8tallen von Augit und Hornblende. Auch aus dem Kelemenpatak, 
einer unfern Vugan aus dem Maroschthal gegen das Hochgebirge 
hinaufführenden Schlucht, führt H er bich einen schwarzen Andesit 
mit dichter Grundmasse an, in welcher Plagioklas, Augit, Horn
blende, Magneteisen ausgeschieden sind. Im Topliczapatak scheint 
ein doleritisches Gestein aufzutreten, ähnlich jener oben beim Ueber- 
gang über den Köszresz erwähnten Varietät. — In dem nördlichsten 
Abschnitte der Hargitta kommen — wie Hr. v. R ic h t h o f e n  (Stu
dien aus den ung.-siebenb. Trachytgebirgen, Jahrb. d. k. k. geol. 
Eeichsanst. 1860, S. 214) erwähnt — an einzelnen Punkten auch

*) Prof. J. Andrä,  welcher im Sept. 1851 die Hargitta nahe 
den Quellen des kleinen Kockel überschritt, berichtet: „Während 
12 Stunden, die ich zu Wagen auf dem mit kolossalen Trachytblöcken 
bedeckten Wege zubrachte, traf ich zwischen Gyergyo Alfalu und 
Parajd weiter keine menschlichen Wohnungen als ein paar erbärm
liche Wirthshäuser.“ (Ber. üb. e. geogn. Reise dnrch die südl. Punkte 
d. Banats, d. Ban. Militärgrenze u. Siebenb. Abh. Naturf. Ges. 
Halle, 1853.)



Rhyolithe vor. Der hochverdiente Forscher fand sie östlich vom 
Bade Szt. György, 3 d. M. nordöstlich der Stadt Bistritz, sowie als 
einen mächtigen Eruptivstock zwischen Szent Josef und Mogura im 
Illovathal. Dies letztere Gestein ist ein » hornblendereicher quarz
führender Rhyolith, welcher früher für Granit gehalten wurde<r. 
Auch am Pietrosul (2107 m., 2V2 Ml. gegen Nord von Mesterhaza, 
am nördlichsten Punkte der grossen Marosch-Krümmung) kommt 
nach zuverlässiger Angabe Rhyolith (Quarztrachyt) neben Andesit 
vor. Eine mit Schwefel reichlich imprägnirte Probe des ersteren 
Gesteins zeigte mir nämlich Hr. Obereinfahrer v. K r e m n i t z k y  
zu Vöröspatak. Er fand dies Vorkommen etwas östlich jenes hohen 
Gipfels am Ursprung des Niagrabachs, welcher in die Goldene Bistritz 
fällt. Hierauf beschränkt sich unsere ungemein spärliche Kenntniss 
des grossen Kelemen-Gebirges, dessen fast gänzlich unbewohnte 
Theile gegen 30 Q.-M. umfassen und über dessen kahle Scheitel
flächen der gefürchtete Nemere-Wind auf die Hochebenen des Szekler- 
landes stürzt.

Eine besondere Hervorhebung verdient hier der schiefrige 
Andesit vom Gerécses-Hügel, nahe dem Berge Csik - Magos, am 
Uebergang von der Csik in die Gyergyo, wegen seines ausserordent
lichen Reichthums an Tridymit. Die Auffindung dieses merkwürdigen 
Gesteins ist ein Verdienst Dr. H e r b i c h ’s, die Erkennung des 
Tridymit’s geschah durch Prof. Koch. Das Gestein ist von grauer 
Farbe, ausgezeichnet durch ein schiefriges, an Phonolith erinnerndes 
Gefüge. Phonolith-ähnlich dem äussern Ansehen nach ist auch die 
dichte, etwas schimmernde Grundmasse, in welcher nur ganz selten 
einzelne, 1—2 mm. grosse, weisse Plagioklase ausgeschieden sind. 
U. d. M. erscheint das Gestein der weit überwiegenden Masse nach 
als ein unauflösliches Glasmagma, welches durch zahllose Magnet
eisenpunkte getrübt ist. Krystallinische Ausscheidungen sind nur 
äusserst spärlich, bestimmbar nur Plagioklas. Dies Gestein enthält 
nun zahllose, äusserst flache, scheibenförmige Hohlräume, bis 10 mm. 
gross, 1 bis 2 mm. dick, welche parallel der Schieferungsebene des 
Gesteins liegen und die zierlichsten, höchstens 1 mm. grossen Tridy- 
mite in ihren charakteristischen Zwillings- und Drillingskrystalli- 
sationen bergen. Ich bestimmte das spec. Gew. des Gesteins =  2,572; 
Prof. Koch erhielt 2,559. Trotz der äusseren Aehnlichkeit verräth 
doch das Verhalten des Gesteins gegen Chlorwasserstoffsäure, dass kein 
Phonolith vorliegt; der Andesit von Gerecses bildet keine Gallerte. 
Glühverlust =  1,37. Kieselsäure 64,84; nahe übereinstimmend mit 
einer Bestimmung des Dr. Herb  ich =  64 pC. Dem Phonolith 
kommt ausnahmslos ein geringerer Kieselsäuregehalt zu. Prof. Koch 
bestimmte auch das spec. Gewicht einer kleinen Partie herausgelöster 
Tridymitkryställchen (2,166). Die flachen Drusen sind gewöhnlich 
von einer lichtem Gesteinsfärbung umgeben und können auf den



ersten Blick, und namentlich wenn nicht geöffnet, lediglich für lichte 
Flecken gehalten werden. U. d. M. erkennt man, dass die lichten 
Wandungen der Poren wesentlich aus Tridymit bestehen, welcher 
die von Prof. Z i rke l  zuerst hervorgehobene dachziegelförmige Grup- 
pirung zeigt. Einen gleichen Tridymit-Reichthum wie in diesem 
Gesteine habe ich bisher an keinem anstehenden Gesteine beob
achtet, vielmehr nur an einem Einschlüsse von schlackigem Trachyt 
im Andesit des Stenzeibergs. Nach H e r b i c h ’s gütiger Mittheilung 
(Prof. Koch und ich konnten das Tridymitgestein nicht in seinem 
Anstehen beobachten, da uns auf jener Höhe die Nacht überraschte) 
liegt der Fundort des merkwürdigen Tridymit-Andesits grade am 
Sattel zwischen der Gyergyo und der Csik, etwa 10 Min. nordwest
lich von der Strasse entfernt. In einer sehr flachen, mit Humus 
bedeckten Kuppe waren 1868 und 69 einige kleine Steinbrüche ge
öffnet, welche Material zum Bau der Strasse lieferten. »Man konnte 
daselbst sehr gut die dünntafelige, beinahe schiefrige Absonderung 
des Trachyts beobachten, wobei die Tafeln ohne Ausnahme senkrecht 
standen«. Die nächste Andesitkuppe ist der Csik-Magos. Das Ge
stein vom Gipfel dieses Berges ist »ein ganz dichter, röthlichgrauer 
Andesit mit einzelnen feinen Hornblende-Nadeln und mit winzigen 
glänzenden Plagioklasen, gleichfalls tafelförmig abgesondert, rauh
porös, spec. Gew. 2,453. U. d. M. ähnlich dem Gestein von Gerecses. 
Ein Gestein vom Fusse des Csik - Magos-Berges enthält in einer 
bläulichgrauen dichten Grundmasse viele weisse glasglänzende Plagio
klaskörner (nach S zabo’s Methode geprüft: Andesin) und schwarze 
glänzende Hornblende-Prismen, bis 3 mm. lang, ausgeschieden. Spec. 
Gew. dieser Varietät =  2,546; u. d. M. erkennt man sowohl Horn
blende als Augit«. (Brief!. Mitth. von Hrn. Prof. A. Koch.)

Der Trachyt der Hargitta ist fast ringsum von einem erstaun
lich mächtigen Mantel von trachytischen Conglomeraten und Tuffen 
umlagert und bedeckt. Auch unsere deutschen Trachyte und vul
kanischen Gebilde sind von Trümmermassen begleitet; aber etwas 
den Conglomeraten der Hargitta Vergleichbares bietet sich im cen
tralen Europa nicht dar, wenn man nicht die bis 1000 m. mächtigen 
»Eruptivtuflea des Augitporphyrs im südöstlichen Tyrol zum Ver
gleich heranziehen will. Der Marosch-Durchbruch unterhalb Olah- 
Toplicza gewährt die beste Gelegenheit, die conglomeratischen Massen 
der Hargitta zu beobachten, welche in diesem grossartigen Gebirgs- 
profil vom Spiegel des Flusses bis hinauf zu den plateauähnlichen 
Höhen reichen. Unterhalb Olah Toplicza tritt die Marosch, das alte 
Seebecken der Gyergyo verlassend, in das Gebirge ein. Wie zu 
einem Thore rücken die Conglomerat-Felsen zusammen, in mächtige 
Bänke gegliedert, welche anfangs schwach gegen Nordost fallen, 
weiter gegen West fast horizontal ruhen. Zunächst sind die Felsen 
niedrig, fast ohne Baumvegetation; weiterhin steigen sie höher empor,



bis 300 m. und darüber und bedecken sich mit schönem Wald. 
Ueberaus steil ziehen die Schluchten bis zur Gebirgshochebene 
empor. Bei II va, in des Weges Mitte, gewinnen die Gebirgsformen 
eine seltene Grossartigkeit, indem einzelne Massen der gewaltigen 
Conglomeratbildung, durch Erosion isolirt, gleich Bergen emporragen. 
Seltsame Felsformen erblickt man etwas weiter abwärts bei Palota: 
mauer- und thurmförmige Felsen, Säulen von 10 bis 12 m. Höhe, 
welche in grosser Zahl an den steilen Gehängen aufragen. Im ganzen 
Hargitta-Gebirge und ebenso — nach Mittheilung des Hrn. Prof. 
Koch — im Grauer Trachytgebirge gehören die schönen, ins Auge 
fallenden Felsformen fast ausschliesslich den Conglomeraten an, 
welche an dieser Felsgestaltung schon aus der Ferne zu erkennen 
sind. Der feste Trachyt und Andesit verwittert gleichartig und be
wahrt demnach seine sanften gerundeten Formen auch in Folge der 
fortschreitenden Zerstörung. Viele Millionen von Andesitblöcken 
(theils Hornblende-, theils Augit-Andesit), bald kugelig, bald nur an 
den Kanten gerundet, in ihrer Grösse von wenigen cm. bis 2 m. und 
darüber schwankend, sind in einer — im Vergleiche zur Menge der 
Einschlüsse ziemlich zurücktretenden — andesitischen Grundmasse ein
gebacken. Die Farbe der Blöcke ist theils licht, theils dunkel; eine 
eigenthüraliche, lebhaft grün gefärbte Andesit-Varietät bildet bei 
Ratosnya, nahe dem westlichen Ausgang der grossen Gebirgsschlucht, 
zahlreiche grosse und kleine Blöcke. Was bei diesem Conglomérat, 
wie es im Marosch-Durchbruch der Betrachtung vorliegt, namentlich 
ins Auge fällt, ist die Schichtung, welche indess keineswegs mit 
einer Anordnung der Blöcke nach ihrer Grösse verbunden ist. Wäh
rend wir bei sedimentären Tuffen und Trümmermassen die Bestand
te i le  nach ihrem Umfang gesondert sehen, ist hier Alles regellos; 
klaftergrosse Massen liegen mit köpf-, faust- und nussgrossen Ge
rollen untermengt. Eine Schichtung und Sonderung durch das Wasser, 
welche wir zur Bildung der trackytischen Trümmermassen z. B. in 
unserem Siebengebirge annehmen müssen, kann also bei den gewal
tigen centralen Conglomeratmassen der Hargitta nicht stattgefunden 
haben. Man darf wohl annehmen, wie es von v. Ri ch th o fen  auch 
für den Tuff des Tyroler Augitporphyrs geschieht, dass wenigstens 
die centrale Masse des Hargitta-Conglomerats eine eruptive Bildung 
ist, der zuerst hervorgetretene Theil des Andesits, welchem alsbald 
die festen Massen folgten. Von diesem eruptiven Gebilde sind die 
an der Peripherie des Gebirges auftretenden sedimentären Tuffe zu 
unterscheiden, welche der neogenen Formation angehören und in 
ununterbrochenem Zuge vom Marosch- bis zum Alt-Durchbruch und 
darüber hinaus den westlichen Abhang des Gebirges begleiten und 
die tertiären Thon- und Mergelschichten des centralen Landestheils 
überlagern. Dies merkwürdige, durch seinen unermesslichen Salz
reichthum (der Neogenformation angehörig)x ausgezeichnete Land



steht in einem auffallenden Gegensätze gegen die peripherischen 
Landestheile; es ist ein Hügelland mit meist kahlen Höhen ohne 
prägnante Gestalt, nur schmalen Thalsohlen, über welchen sich 
steile Abhänge erheben, ein gegen 500 Quadr.-Ml. grosses Gebiet 
ohne feste Felsmassen. Das wirre Relief, das Fehlen grösserer 
Ebenen, die Kahlheit weiter Flächen, der in Tertiärschichten lagernde 
Salzreichthum giebt diesem siebenbürgischen Binnenlande eine gewisse 
Analogie mit einzelnen Strichen des centralen Sicilien. Welcher 
Theil Europas könnte eich in Bezug auf allgemeine Verbreitung des 
Steinsalzes mit dem centralen Siebenbürgen messen, in welchem an 
40 Punkten anstehendes Steinsalz, 192 Salzbrunnen und 593 Salz
quellen aufgezählt werden (v. Hauer  und Stäche,  Geol. Siebenb. 
S. 109, und Po sepny ,  Studien aus dem Salinengebiet Siebenb. 
Jahrb. d. k. k geolog. Reichsanst. XVII, S. 475—516. 1867)! Auch 
aus den die westlichen Gehänge der Hargitta bedeckenden Trachyt- 
tuff-Schichten heben sich an mehreren Punkten Steinsalzstöcke bis zu 
Tage empor. So ist der Salzberg von Parajd, welcher sich über 
einer nahe kreisrunden, 2200 m. im Durchmesser haltenden Basis 
ca. 90 m. h. über die Thalsohle erhebt, ringsum von Trachytcon- 
glomeraten umgeben. In gleicher Lage finden wir den Salzberg von 
Szovata (beide in den Ursprungsthälern des kleinen Kokel), welcher 
2000 m. in der Länge, 600 m. in der Breite bei 70 m. Höhe misst. 
Die 75 Klm. lange Linie längs des südwestlichen Fusses der Hargitta, 
von Szekely-Udvarhety an der grossen Kokel bis Vecs oberhalb 
Sächsisch Regen, bezeichnet eine fast ununterbrochene Reihe von 
Salinen, Salzquellen, Salzausblühungen. Wie Hr. Posepny nachge
wiesen, ist jene Linie der Salzvorkommnisse zugleich »eine Linie von 
Dislocationen, welche dem anstossenden Tertiärterrain fehlen«. Als 
wir nach langer Fahrt in der engen Erosionsschlucht der Marosch 
das grosse Gebirge zwischen Fülehaza und Ratosnya, 30 Klm. ober
halb Sächs. Regen, verHessen, erblickten wir in dem sich plötzlich 
weitenden, von sanften tertiären Hügeln eingeschlossenen Thal alle 
Zeichen der Salzzone; Salzeffloresccnzen, Salzpflanzen, Sterilität des 
Bodens. An dem Schlosshügel von Vecs (10 Km. oberh. S. Regen), 
den die Strasse berührt, beoachteten wir vortrefflich das Hindurch
setzen jener Dislokationslinie, mit südost-nordwestlicher Richtung 
das Thal überschreitend. Während bis dahin alle Straten nahe hori
zontale Lagerung zeigten, stellt sich bei Vecs plötzlich ein steiles 
östliches oder nordöstliches Fallen ein, gegen das in dunklen Massen 
ansteigende Andesitgebirge hin. Nach den Untersuchungen P o s e p n y ’s 
sind es die auf dieser Linie gereihten Salzmassen selbst und ihre 
fortschreitende Fortführung durch die auflösenden Wasser, welche 
die in Rede stehenden Dislokationen erzeugt haben.

Nachdem wir einen flüchtigen Ueberblick über das Hargitta- 
Gebirge gewonnen, erübrigen noch einige Andeutungen über den



Büdösch  und seine Solfatara, sowie über das Auftreten neuvul
kanischer Gesteine bei Heviz, 1V2 d. Ml. südöstlich Reps. Ueber 
der Hochebene der Csik (Länge ßl/2 d. Ml., Breite reichlich 1 Ml.; 
mittlere Höhe 645 m.) erhebt sich, dieselbe gegen Süden abschliessend, 
mit schöngezeichneten ProfUlinien das Büdösch-Gebirge, in seinem 
Culminationspunkte, dem Csomal, die Ebene etwa 650 m. über
ragend. Das Bad Tusnad, von wo aus wir den Büdösch besuchten, 
liegt in der engen, waldigen Schlucht des Alt, welcher hier durch 
die aus Andesit und den zugehörigen Conglomeraten bestehende Ge- 
birgsmasse sich einen Weg aus der Csik in die Haromszek gebahnt 
hat. Hohe Kastell-ähnliche Felsen von röthlichem Andesit ragen 
über den Tannenwäldern empor. Zwischen Tusnad und dem 1 d. M. 
südlich liegenden Bükszad wölbt sich über dem Spiegel des Alt’s der 
weitberufene »hängendeFels« (od. Hohler Stein, Lukaskö), eine gewaltige 
Masse von schwarzem Andesit-Conglomerat, welche durch die Erosion 
ausgebrochen, eine natürliche Wölbung bildet, unter der das Wasser des 
Alt hindurchiiiesst. Derartige abenteuerliche Felsgestalten gehören 
hier stets nur den grossblockigen Conglomeraten, niemals den festen 
Trachyten an. Auf diesem festverbundenen Conglomérat ruhen, 
weiter gegen Bükszad hin lockere Straten von weissem trachytischem 
Tuff, dessen Elemente durch Verwitterung zuweilen fast ganz bim
steinähnlich werden. Dennoch scheint kein wahrer Bimstein hier 
vorzuliegen, ebensowenig wie in der Umgebung der Schwefelhöhlen 
(s. v. H a u e r  u. S tä che ,  Geol. Siebenb. S. 317). In Bükszad 
(635 m. h.) verliessen wir das Thal des Alt und wanderten meist 
durch prachtvollen Laubwald zu dem wasserscheidenden Gebirgs
rücken 1052 m. h. empor. Unser Weg, der durch sanft ansteigende 
Thäler führte, bleibt nahe der Gesteinsgrenze zwischen Andesit. 
welcher gegen Nord das Büdösch-Gebirge, vom Csomal bis zum 
Balvanyosberge, bildet und dem eocänen Sandstein, dem Flysch, 
dessen Berge ringsum die Ebene der Haromszek (der Dreistühle) 
umgeben. Diese Grenze, meist durch Verwitterungsprodukte und 
eine mächtige Humusschicht bedeckt, scheint eine vielfach gewundene 
Linie zu beschreiben. Wahrscheinlich ruhen auch' viele isolirte 
Sandsteinschollen dem Andesit auf. Eine Veränderung des sedi
mentären in der Nähe des vulkanischen Gesteins ist nirgend wahr
zunehmen. Am westlichen Gehänge des Büdösch und auf jener flach
gewölbten Passhöhe, über welcher gegen Norden in jähem Anstieg 
noch 100 m. die Andesitwand des Büdöschhegy emporsteigt, drängen 
sich, mehr als in irgend einem anderen Theile des an Mineralquellen 
reichen Szeklerlandes, die Quellen zusammen. Die Gesteinsgrenze 
und die durch dieselbe bedingten Dislocationen haben hier offenbar 
den unterirdischen Wasserläufen die Wege erschlossen. In einer 
flachen, etwas sumpfigen Thalmulde noch weit unterhalb vom Wasser- 
theiler, sahen wir in ansehnlicher Ausdehnung kohlensäurereiche,



Eisenocker absetzende- Quellen hervorbrechen und wurden an die 
gleiche Erscheinung in unserem Wehrer Anger erinnert. An ver
schiedenen Punkten waren die Quellenmündungen zu Badebassains 
umgestaltet (Fürdö) und Holzhütten darüber gebaut. Hier wogte das 
Wasser von grossen Gasblasen auf und über dem Wasserspiegel ruhte 
eine schwere Schicht von Kohlensäure, welche beim Baden zur Vor
sicht mahnte. Eine ungewöhnliche Mannichfaltigkeit der chemischen 
Zusammensetzung zeigen die zahlreichen Quellen, welche nahe der 
Passhöhe in der obersten Thalmulde des Balvanyos-Patak hervor
treten und hier gleich dem Gase der Schwefelhöhle zu Heilzwecken 
benutzt werden. Es sind theils Kohlensäuerlinge, welche Kalktuff 
und Eisenocker absetzen, theils stark salzig schmeckende, theils solche 
von untrinkbar saurem Geschmack. Eine der Quellen ist so reich an 
freier Schwefelsäure, dass Pflanzenasche, auf welche man das Wasser 
giesst, stark aufbraust. Diese Quellen, welche bei der stärkend 
hohen Lage des Orts, der erfrischenden Waldluft, wahrscheinlich in 
Zukunft zur Anlage eines Bades auflördern, werden jetzt von Prof. 
F l e i s c h e r  in Klausenburg einer genauen Analyse unterworfen. 
Eine erhöhte Temperatur zeigt sich weder bei irgend einer dieser 
Quellen, noch auch — wie es irrthümlicher Weise mehrfach be
hauptet wurde — in der Schwefelhöhle. Diese berühmte und wun
derbare Höhle öffnet sich am südlichen Gehänge der Andesitwand 
des Büdöschhegy, etwa 50 m. über der Passebene, von welcher aus 
sie wie eine klaffende Spalte erscheint. Der Weg dorthin (J/4 St.) 
führt zunächst über Massen von Kalktuff, dann betritt man zersetzten 
Andesit. An verschiedenen Punkten dringt schon hier — wie der 
Geruch verräth — aus dem verwitterten, fast vegetationslosen Ge
hänge Schwefelwasserstoffgas hervor. Die Höhle ist ein ausge
brochener Theil einer Spalte oder Zerklüftung, deren Spur man auf 
einer ansehnlichen Strecke an der steilen Andesitwand verfolgen 
kann. Die Höhlenmündung misst etwa 2 m. in der Breite, 2 in der 
Höhe; die Tiefe der Höhle beträgt 8 bis 10 m. Der Boden der 
Grotte senkt sich vom Eingang etwa 2 m. abwärts gegen den Hinter
grund. Bei unserem Besuche schien die Mittagssonne in den vor
deren Theil der Höhle und erleuchtete einen gelben Schwefelüber
zug, welcher die Höhlenwandung genau bis zur Höhe der Schwelle 
bekleidet. In demselben Niveau schwebte eine Schicht höchst feinen 
Schwefelstaubes, welcher sich offenbar aus dem Schwefelgase dort 
abschied, wo dasselbe mit der Atmosphäre sich berührte. Durch 
diesen, aufs Feinste zertheilten Schwefel wurde auch der schwere 
Gasstrom sichtbar, welcher über die Schwelle der Grotte heraus
floss. Im hinteren Theile derselben träufelt Hydrosulfid(H2 S)-hal
tiges Wasser herab, welchem bei Augenleiden eine heilsame Wirkung 
zugeschrieben wird. Das Höhlengas, welches aus unsichtbar kleinen 
Oeffnungen des Bodens hervordringt, ist nach einer neueren Unter-



suchung des Prof. F l e i s c h e r  vorzugsweise Kohlensäure, welchem 
einige Procente Hydrosulfid beigemengt sind. Man kann in die 
Höhle hineingehen, so lange der Kopf sich über dem, durch die 
Höhe des gelben Schwefelüberzugs bezeichneten Niveau des tödt- 
lichen Gasgemenges befindet. Ein Untertauchen oder Niederwerfen 
hat augenblicklichen Tod zur Folge. — In unmittelbarer Nähe dieser 
Büdösch-Höhle oder Solfatare befinden sich, offenbar auf derselben 
Spalte noch zwei andere, kleinere: die Tcinsos oder Alaunhöhle und 
die Gyilkos oder Mörderhöhle, welche vorzugsweise mit Kohlensäure 
erfüllt sind. Aus dem Fehlen des gelben Ueberzugs in diesen beiden 
letzteren Höhlen kann man auf Abwesenheit von Hydrosulfid im 
Gasgemenge schliessen. Die Gasexhalationen, welche mit Quellen 
am Fusse der Felswand in der hohen Thalmulde zu Tage treten, 
haben offenbar denselben Ursprung, wie die Höhlengase. Jenetreffen 
in der Tiefe Wasseradern, während diese bei ihrer hohen Aus
strömungsöffnung keiner Quelle begegnen, mit der sie sich verbin
den könnten. Rings um die Höhlen ist das Gestein in mannich- 
fachster Weise zersetzt; theils haben sich kaolinartige Massen ge
bildet, theils sind schwefelsaure Verbindungen erzeugt. Gediegener 
Schwefel wurde früher an mehreren Punkten des Büdöschhegy ge
wonnen. Das frische Gestein des Büdöschgebirges, wie es die Fels
wand und den 4 Klm. gegen Ost liegenden Kegel Balvanyos (1053 m.) 
zusammensetzt, ist wesentlich dasselbe Gestern, wie es bereits oben 
vom Annensee geschildert wurde, ein Oligoklas-Andesit. Es erhellt 
dies auch aus der von Hrn. Stud. Fr. Koch ausgeführten, mir gütigst 
mitgetheilten Analyse einer sehr frischen Gesteinsvarietät.

n d e s i t  aus  d em Büdö s ch-Sto i
Kieselsäure 63,49 Ox. =  33,86
Thonerde 20,54 9,57
Eisenoxyd 5,53 . 1,66
Manganoxydul 0,31 0,07
Kalk 3,39 0,96
Magnesia 0,23 0,09
Kali 1,61 0,27
Natron 3,52 0,90
Glühverlust 0,86

99,48
Sauerstoffquotient 0,399.

Im westlichen Theile des Büdöschgebirges, ca. 300 m. über 
der tiefen Erosionsschlucht des Alt ruht in einsamster Berg- und 
Waldumgebung der berühmte San cf Annen-See oder Szt. Anna-To, 
eine in ganz Ungarn einzigartige Erscheinung. Durch das Altthal 
von der Hargitta getrennt, zieht der Trachytrücken noch etwa 10 Klm. 
mit westöstlicher Richtung und abnehmender Breite bis zu dem



durch das Stammschloss der Familie Apor gekrönten Balvanyos-Kegel, 
um alsdann unter den Sandsteinmassen der Flyschhöhen zu verschwin
den. Die westliche Hälfte jenes Rückens erreicht eine mittlere 
Höhe von 1100 bis 1200 m. und breitet sich zu einem Plateau aus, 
über dessen nördlichem Rande der Csomal bis 1300 m. sich erhebt 
und zugleich den Culminationspunkt des Büdöschstocks bezeichnet. 
In jenes Plateau, am südlichen und südöstlichen Fusse des Csomal, 
sind zwei runde Becken eingesenkt; der Mohosch-Tö oder Moor-See 
(gegen Ost) und der Anna-To (gegen West).

Der erstere ist eine etwa 1 Elm. im Durchmesser haltende 
kreisrunde Sumpfebene, aus welcher 8 bis 10 kleine Wasserstellen, 
die sog. Meeraugen hervorschauen. Während der Mohosch-tö nur 
wenig in die breite Wölbung des Andesitrückens eingesenkt ist, 
liegt der durch höchsten landschaftlichen Reiz gezierte Anna-to in 
einem trichterförmigen Kessel. Von dem Sumpf und See scheiden
den Querwall steigt man 125 m. steil hinab in die waldige Tiefe, 
welche die dunkle Wasserfläche birgt. Die Dimensionen des Sees 
(951 m. h.) sind nach gefälliger Mittheilung des Pfarrers Car l  
H o r v a t h  zu Gyergyo Alfalu, welcher im Winter den See und seine 
Tiefe auf dem Eise mass, die folgenden: grösster Durchmesser 
(SW—NO) 618 m. — 326 Klafter —; kleinster 417,2 m. — 220 Kl. —; 
Tiefe 113 m — 6 Kl. Der ek0ne Uferrand ist nur schmal j über 
demselben erhebt sich der Wall am höchsten gegen Nord, im 
Csomal, 1300 m; gegen West bis 1200, gegen Süd und Ost bis 
1100 m. In 20 Min. umwanderten wir den See, welcher in hohem 
Grade an das Gillenfelder Maar oder auch an den See von Nemi 
erinnert. Anstehendes Gestein bietet sich dem Auge am Ufer des 
rings umwaldeten Sees nicht dar; die Gerolle, welche den schmalen 
Strand bedecken, bestehen aus ein und derselben Varietät des Oli- 
goklas-Andesit’s, welche oben geschildert wurde. Der rings ge
schlossene Wald (um den See ein Kranz von Tannen, in der Höhe 
Laubholz) wird nur an einem Punkte des westlichen Gehänges durch 
eine Steinhalde unterbrochen. Trotz der Aehnlichkeit mit einem 
Maar oder Kratersee kann der Anna-to dennoch nicht gleich diesen 
irgend einer eruptiven Tbätigkeit seine Entstehung verdanken. Kein 
Krater oder Maar ohne Auswurfsmassen; diese aber fehlen durchaus 
in der Umgebung des Annensees, welcher demnach wohl nur durch 
einen Einsturz erzeugt sein kann. Die Aehnlichkeit mit einem er
loschenen Krater tritt überraschend hervor, wenn man vom Gipfel 
des Csomal auf die von steilen waldigen Gehängen umschlossene 
dunkle Wasserfläche herabblickt. Der Weg hinab nach Bad Tusnad 
führt durch felsige Thäler, welche zum Theil mit ungeheuren Massen 
riesiger Andesitblöcke erfüllt sind. Diese Felsenmeere gleichen voll
kommen denen der Granitgebirge.

In dem weiten Gebirgskreise, welcher sich vom Csomal dem



Auge darbietet, zieht namentlich ein Punkt, der Alt-Durchbruch 
durch das Persanyer-Gebirge und der Berg von Also-Rakos, 5 d. M. 
fern, den Blick auf sich. In dieser, 1 d. Ml. langen, das Gebirge 
quer durchschneidenden Schlucht, wiesen Dr. Herb ich 1866 (Verb, 
des siebenb. Vereins für Naturw. Bd. XVII, 171) und Prof. T s c h e r 
in ak 1869 (die Porphyrgesteine Oesterreichs, S. 220 — 229) das Auf
treten mehrerer ausgezeichneter und zum Theil seltener Gesteine 
nach, deren Bestimmung und genaue Untersuchung wir dem letzte
ren verdanken. Es sind: Porphyrit (in hellgrauer oder blassrother 
Grundmasse kleine Plagioklaskrystalle), Melaphyr (dunkel rothgrau, 
zuweilen mandelsteinartig: Plagioklas, Augit, Chlorophäit, Magnetit, 
Calcit, Delessit,Chalcedon),01ivingabbro (bestehend aus einem schwarz
grünen, feinkörnigen Olivin, aus deutlich spaltbarem, olivengrünem 
bis tombakbraunem Diallag und Bronzit, sowie aus rundlichen weissen 
Körnern von Anorthit und Magnetit), Serpentin (innig verbunden 
mit dem Olivingabbro, häufig Schillerspath oder Bastit enthaltend). 
Ein Theil dieser Gesteine tritt nach T s c h e r m a k  aus Schichten 
von Jurakalk hervor, andere schienen ihm ältere Schichten, 
vielleicht Schiefer der Triasbildungen, zu durchbrechen. Etwas ober
halb Also-Rakos hören die Durchbrüche dieser älteren Eruptiv
gesteine auf und es beginnen die vulkanischen Massen, welche sich 
gegen Heviz ausbreiten. Wir bestiegen einen nördlich Also-Rakos 
aufsteigenden, von Ost nach West langgestreckten Hügel, dessen 
unteres und mittleres Gehänge aus einem sehr festen und homoge
nen, lichtgrauen, schiefrigen Trachyttuff (die sog. Palla) gebildet, 
während die Firste aus Basalt, in schönen Säulen abgesondert, be
steht. Durch Schichten von vulkanischen Tuffen, aus denen an meh
reren Stellen Massen von Basalt hervorragen, setzt der Altfluss in 
starken Krümmungen seinen Lauf nach Heviz (i. e. Heisswasser) 
fort. Von diesem szeklerischen Dorfe an erweitert sich das Fluss
thal zu einer breiten Ebene, welche sich über Fogarasch bis in die 
Hermannstädter Gegend erstreckt und das tertiäre Binnenland zu
nächst vom Persanyer Gebirge, alsdann von den hohen transsyl- 
vanischen Alpen (Königstein 2247 m., Orlalui 2477 m., Butyan 2515 m., 
Negoi 2543 m.) scheidet. Gar prachtvoll thürrnt sich diese Kette 
auf, wenn man von der Sachsenstadt Reps (amFusse der Rupes, der 
Basaltkuppe) kommend, die Thalebene bei Heviz erreicht. Von hier 
begaben wir uns nach dem südlich, nur 3 Klm. fernen Hidegkut 
(Kaltbrunn) und erstiegen nun die Vorhöhe des Persanyer Gebirges. 
Zunächst steht mit steilen Klippen älterer Kalkstein an, dann folgt 
ein sanft ansteigendes Gehänge, welches durch vulkanische Tuffe ge
bildet wird. Sie ruhen auf Congerienschichten (jüngstes Neogen), 
wie Herb  ich wohl zuerst wahrnahm. Diese Tuffe zeigen den un
verkennbaren Charakter von Rapillistraten, welche durch atmo
sphärischen Auswurf gebildet wurden. Bald fanden wir auch in



grösster Menge die Olivinkugeln, welche, zum Theil noch von einer 
Schlackenhülle umgeben, den Kugeln von Dreis und Dockweiler voll
kommen analog sind. Auf dem frischen Bruch stellen diese Bomben 
von Hidegkut zuweilen ein gar prächtiges Mineralgemenge dar. 
Neben grünlichgelbem Olivin bestimmte Prof. Koch schwarzen Augit 
und grasgrünen Omphacit. Ein durch Dr. He rb ic h  gesammelter 
faustgrosser Einschluss der basaltischen Lava ist nach Hrn. Koch 
ein grobkörniges Gemenge von Olivin, Augit, Omphacit und Pyrop. 
— Je höher wir an dem sanften, mit Rapillimassen überstreuten 
Abhange emporstiegen, um so mehr gemahnten die umherliegenden 
Wurfschlacken an die Nähe eines Kraters. Als wir die Höhe er
reicht hatten, erblickten wir wohl aus Schlackenconglomeraten auf
gebaute Rücken, durchaus erinnernd an kurze wenig gekrümmte 
Wallränder, wie sie z. B. in der Vulkangruppe zwischen Plaidt und 
Ochtendung als Reste zerstörter Krater erscheinen: indess wollte 
uns die sichere Lokalisirung des Ausbruchs und der bestimmte 
Nachweis des Kraters bei unserem nur flüchtigen Besuche nicht 
gelingen. Es würde dieser d Vulkan von Heviz <r ein dankbarer Gegen
stand genauer Untersuchung und kartographischer Darstellung sein, 
welche wir wohl von Hrn. Prof. Koch erwarten dürfen. Am flach
geneigten Gehänge gegen Heviz hinabsteigend, erblickten wir un
mittelbar vor dem Dorfe einen Punkt, welcher beweist, dass nicht 
nur Schlacken und Olivinbomben aus dem erloschenen Krater aus
geschleudert wurden, sondern dass ihm auch ein Lavastrom ent
strömte. Ein tiefer Hohlweg entblösste nämlich eine in vertikale 
Säulen gegliederte, basaltische Lavamasse, welche auf einer plattig 
abgesonderten, scheinbar gleichen Masse ruhte. Eine genauere Unter
suchung war nicht möglich; denn ein schon lange drohendes Un
wetter brach unter wolkenbruchartigem Regen und nächtigem Dunkel 
los. Wir mussten eilen, Heviz zu erreichen.

Herr Dr. Ph. Ber tka u  sprach ü b e r  einige  se l tenere  oder  
m e r k w ü r d i g e  Spinnen  de r  Bonner  Fauna.  Atypus Sülzeri, 
ein Vertreter der tropischen Vogelspinnen, findet sich recht häufig 
an sonnigen Bergabhängen, wo diese Spinne eine Röhre gräbt und 
dieselbe mit Gespinnst austapeziert. Die J  sind weit seltener zu 
finden und scheinen überhaupt keine Röhre zu verfertigen, da man 
sie nur zur Paarungszeit mit Ç in einer Röhre zusammen findet. 
Pyrophorus formicarius ist ausgezeichnet durch den deutlich abge- 
setzten vorderen Theil des Céphalothorax, der ausser den Fresswerk- 
zeugen auch das erste Beinpaar umfasst. Pholcus opilionoides, eine 
im Süden einheimische Art, findet sich neben Episinus truncatus 
ziemlich häufig auf der Wolkenburg im Siebengebirge; der ersteren 
Art fehlt das Tracheensystem gänzlich. Bei der ebenfalls wohl nur 
eingewanderten Scytodes thoracica ist das Tracheensystem auf die



beiden äusseren Röhren reducirt. Die Uebertragungsorgane an den 
Tastern der £  sind hornig und bilden mit dem letzten Tasterglied 
eine Art Scheere. Der das Sperma aufnehmende Canal macht l 1/̂  
Windungen und wird vom Blut umspült. Die Spermatozoen sind 
auch hier (wie bei den beiden folgenden Gattungen) zu Spermato
phoren vereinigt. Die Gattungen Dysdera und Segestria besitzen 
ein hochausgebildetes Tracheensystem, hornige Uebertragungsorgane, 
die bei Segestria in eine feine Spitze auslaufen. Die vasa efferentia 
scheinen, bei Segestria wenigstens, an dem Hüftgliede des ersten 
Beinpaares auszumünden. Indem die Spitzen der Uebertragungsor
gane in diese Mündungsstelle eingesenkt werden, werden die Sper
matophoren in den Samencanal hineingepresst. Schliesslich zeigte 
der Vortragende noch vier Schlupfwespengattungen vor, die derselbe 
aus Spinneneiern erzogen hatte.

Professor A n d r ä  beschränkte sich in Rücksicht der zum 
Schluss drängenden Zeit auf nachstehende Mittheilungen. Er zeigte 
zunächst der Versammlung an, dass die a u sg e z e i c h n e t e  Samm- 
lu n g  von  S te i n k o h l e n p f l a n z e n  des Esch wei ler  B e r g w e r k s 
vere ins ,  welche sich bisher zu Eschweiler-Pumpe befand, nach Bonn 
übersiedeln und hier als eine besondere Abtheilung in dem Museum 
des Naturhistorischen Vereins Aufstellung finden werde. Die Samm
lung ist desshalb von grosser Bedeutung, weil viele zum Theil sel
tene Arten in zahlreichen Bruchstücken vertreten sind, und daher der 
Formenkreis dieser Pflanzen oft mit Sicherheit zu ermitteln und ab- 
zugränzen ist. Sie hat bereits mehreren Fachgenossen und dem Red
ner selbst das Material zu wissenschaftlichen Publicationen geliefert 
und ist von diesem vor Jahren auf Anregung des damaligen Direc- 
tors der Eschweiler Gesellschaft, Bergmeister Baur,  zum allergrössten 
Theil sorgfältig bestimmt worden. Da die Sammlung an ihrem bis
herigen Aufbewahrungsorte wegen leichter Zersetzbarkeit vieler Ge
steinsbruchstücke schon gelitten hatte so wie auch fernerhin gefährdet 
war und es sehr wünschenswerth erschien, sie der wissenschaftlichen 
Benutzung zugänglicher zu machen, so entschloss sich der Vorstand 
des Eschweiler Bergwerksvereins, in richtiger Würdigung jener Um
stände, sie der Obhut des Naturhistorischen Vereins anzuvertrauen, 
wofür dieser sich sehr dankbar verpflichtet fühlt. Ein Theil der 
schönen Sammlung war in diesem Jahre auf der Internationalen 
Gartenbau-Ausstellung in Köln ausgelegt worden und wurde durch 
Verleihung der Goldenen Medaille ausgezeichnet. — Der Vortragende 
zeigte hierauf nooh zwei F r ü c h t e  e ine r  b a u m a r t i g e n  E u p h o r -  
biacee, Hura crepitans vor, mit welchen ihrer explodirenden Eigen
schaft wegen vorsichtig umzugehen ist. Sie wurden in grösserer An
zahl auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung in Köln feilgeboten 
und zogen durch ihr eigenthümliches zierliches Aussehen öfters



Käufer an. Sie gleichen in der Gestalt etwa einem kleinen zusam- 
mengedrückten, unter dem Namen Türkenbund bekannten Kürbis, 
und haben fast 8 Centimeter Durchmesser, wobei die sie bildenden 
12 Karpellen randlich mit verrundeten Wülsten hervortreten, zwischen 
denen entsprechende Einkerbungen liegen. Die schwärzlichen Früchte 
waren ganz verholzt und sehr hart. Von den vorliegenden war eine 
kurze Zeit nach dem Ankauf bei Nacht unter so lebhafter Detonation 
zertrümmert worden, dass Redner in seinem an den Aufbewahrungs
ort anstossenden Schlafzimmer davon erwachte, über die Ursache 
aber erst am folgenden Morgen klar wurde, als er die nach allen 
Richtungen zerrissenen Bruchstücke der Frucht und ihre Samen wie 
die Theile einer explodirten Granate strahlenartig bis in die äusser- 
sten Winkel eines ziemlich grossen Zimmers zerstreut fand. Das 
zweite nach diesem Vorfall erworbene Exemplar konnte noch intact 
der Versammlung vorgelegt werden. Das Explodiren dieser Früchte 
ist übrigens bekannt, worauf schon der Name crepitans hinweist. 
Bemerken wollen wir noch, dass sie 60 bis 80 Fuss hohen Bäumen 
entstammen, deren Heimath namentlich Westindien, Mexico und 
Guyana ist.

Herr Professor S c h a a f fh a u s e n  l e g t e  z a h l r e i c h e  Stein-  
g e r ä t h e  u n d  a n d e r e  F u n d e  aus der  K l u s e n s t e i n e r  Höhle  
so wie aus d e r  bei  L e t h m a t h e  g e le genen  M ar t ins höh le  
vor, über die er ausführlich bei der Anthropologen-Versammlung 
in München berichtet hat, da die Ausgrabungen auf Kosten der deut
schen Anthropologischen Gesellschaft gemacht worden sind. Er be
merkt, dass nur mit grösster Vorsicht aus dem Zusammenliegen der 
Fossilien im Höhlenboden auf ein gleiches Alter derselben geschlos
sen werden dürfe, indem das Wasser, welchem die Höhlen ihre Bil
dung verdanken, wiederholt die älteren Einschwemmungen wieder 
umgewühlt habe. Während die zuletzt untersuchte neue Wilhelms
höhle bei Heggen eine Menge vorweltlicher Thierreste geliefert, aber 
keine Spuren des Menschen, habe die Martinshöhle an Feuerstein- 
geräthen eine reiche Ausbeute ergeben. Da diese gerade im Ein
gänge der Höhle sich finden, so liegt der Schluss nahe, dass sie hier 
gefertigt, dass sie nicht durch das Wasser von oben eingeflösst wor
den sind. Nur einzelne der meist kleinen, aber zierlich von den 
Kernen abgeschlagenen Splitter oder Spähne lassen sich als Pfeil
spitzen deuten; es ist schwer zu sagen, wozu die anderen gedient 
haben mögen. Wiewohl sie zahlreich zwischen den Mahlzeitresten 
liegen, so lassen die wegen des Markes aufgeschlagenen Röhren
knochen, die bis jetzt nur lebenden Thiergeschlechtern angehören, 
doch nicht erkennen, dass sie mit diesen Steinmessern geschabt oder 
geritzt sind. Vielleicht wurden diese in Holz eingefügt als Zähne 
einer Säge oder eines Ackergeräthes, eine Verwendung, die noch



bei rohen Völkern in Gebrauch ist. Der Redner schliesst mit einigen 
Bemerkungen über das stets tiefere Sinken der Wasserläufe im Kalk
gebirge, so dass die Höhlen an den Wänden eines Thaies als Zeit
messer für die Auswaschung desselben dienen und die höchstgele
genen die ältesten sind, was mit einer gewissen Einschränkung auch 
für die in ihnen enthaltenen organischen Einschlüsse gilt.

Herr Landesgeologe Dr. C. Koch l e g t e  ein S t ück  Q u a rz  
vor, welches der Sammlung des Naturhistorischen Vereins angehört 
und von der Aussenfläche eines Felsens herrührt, welcher das aus 
dem Boden hervorragende Ausgehende eines mächtigen Quarzganges 
im Sericitschiefer bildet und unter dem Namen des Grauen Steins 
bei Naurod in der Gegend von Wiesbaden bekannt ist. Dieser Gang 
streicht in H. IO3/* bis 11 und bricht mit dem bezeichneten Felsen 
gegen Nord ab. An dessen Oberfläche, welche am Boden eine Breite 
von 3,5 M. besitzt, zeigt sich eine eigenthümliche Glättung, die sich 
auch auf der Ostseite des Felsens fortsetzt und in südlicher Rich
tung nach und nach aufhört. Die Glättung ist durchaus verschieden 
von den Gletscherschliffen (Rundhöckern), von dem Aussehen der 
Phorphyrfelsen bei Wurzen, welches der Einwirkung von Sand triften 
unter Mitwirkung der Meeresbrandung zugeschrieben wird, oder den 
Glättungen in der africanischen Wüste, wie sie durch den Flugsand 
herbeigeführt werden. Wenn irgend ein Vergleich dieser Glättung 
gestattet ist, so kann sich derselbe nur auf solche beziehen, die in 
Höhlen an sehr engen Stellen beobachtet sind, wo sich die Höhlen- 
thiere vielfach vorbeigedrängt haben. Einige solcher Glättungen 
sind aus Höhlen in England beschrieben. Wir besitzen ein ausge
zeichnetes Beispiel davon in der Klusensteiner Höhle an der Hönne. 
Es mag daher die Annahme, dass die Glättung von Quarzfelsen de» 
Grauen Steins von dem Reiben der grossen Pachydermen herrührt, 
deren Knochen in den nahen Diluvial-Ablagerungen häufig gefunden 
werden, einer weiteren Prüfung unterzogen werden.

Eine hierauf noch in Aussicht gestellte botanische Mittheilung 
des Herrn G. Becker  musste wegen bereits abgelaufener Zeit un
terbleiben, und es erfolgte der Schluss der Sitzung gegen 3 Uhr. 
Ein grosser Theil der Anwesenden vereinigte sich noch zu einem 
gemeinsamen Mittagsessen in der Lese- und Erholungsgesellschaft 
und verweilte daselbst in anregendster Unterhaltung bis zur späten 
Abendstunde.



Verzeichniss der Schriften, welche der Verein 
während des Jahres 1875 erhielt.

a. Im Tausch:
Yon dem Gewerbeverein in Bamberg: Wochenschrift, 23. Jahrgang 

No. 31—34; 35. 36. Register und Titelbogen 1874. 24. Jahrg.
1875. No. 1—6; 7 -1 4 ; 15—20; 21-26. Beilage, 14. Jahrg. 
No. 12. 15. Jahrg. 1875. 1—4; 5 -7 ;  8. 9. 11.

Yon der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften in 
Berlin: Monatsbericht, 1874. September, October, November, De- 
cember. Register vom Jahre 1859—1873. 1875. Januar, Februar,
März, April, Mai, Juni, Juli, August.

Yon der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Berlin: Zeitschrift, 
XXYI. Bd. 4. Heft. 1874. XXVII. Bd. 1. und 2. Heft 1875.

Yon dem Preussischen Gartenbau verein in Berlin: Monatsschrift,
Januar-December 1874. »

Yon dem Botanischen Verein für die Provinz Brandenburg zu Berlin: 
Verhandlungen, 16. Jahrg. 1874.

Yon dem Entomologischen Verein in Berlin: Zeitschrift, 19. Jahrg.
1875. 1. Heft. Tafel IY zu Jahrg. 1872.

Yon der Gesellschaft Natur forschender Freunde in Berlin: Sitzungs
berichte aus dem Jahre 1874; Festschrift zur Feier des lOOjäh- 
rigen Bestehens der Gesellschaft. 1873.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Bremen: Abhandlungen, 
IY. Bd. 2. u. 3. Heft. 1874 u. 1875. Beilage No. 4 zu den Ab
handlungen. 1874.

Von der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur in Bres
lau: 50. Jahresbericht 1873. Abhandlungen, Abth. für Naturw. 
u. Medicin, Philosoph.-histor. Abth. 1872/73. 51. Jahresbericht,
1873. Abhandlungen, Philosoph.-histor. Abth. 1873/74. 52. Jah
resbericht. 1874. Festgruss der Schles. Gesellsch. an die 47. Ver
sammlung deutscher Naturforscher u. Aerzte. Breslau. 18. Sept.
1874.

Yon dem Naturforschenden Verein in Brünn: Verhandlungen, XII. 
Bd. 1. ii. 2. Heft. 1874.

Von der Mährisch-schlesischen Gesellschaft für Ackerbau, Natur-und 
Landeskunde in Brünn: Mittheilungen, 54. Jahrg. 1874.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig: Schriften, Neue 
Folge. 31. Bd. 3. Heft.

Von dem Verein für Erdkunde in Darmstadt: Notizblatt, III. Folge, 
XIII. Heft. No. 145—156. 1874.

Vop der Leopoldinisch-Caroliniscken Akademie der Naturforscher 
in Dresden: Leopoldina, Heft X. No. 9—10; 11—12; 13—15. (Bd.



XXXVI). 1874. Heft V I-IX  (Bd. XXXVI). Heft XI. No. 1—2; 
3—4; 5 u. 6; 7 -8 ;  9—10; 11-12; 13. 14—16. Heft XI. 17—18.
1875.

Von dem Naturhistorischen Verein Isis in Dresden: Sitzungsberichte, 
Jahrg. 1874. April bis September. 1872. October bis December.
1873. Januar bis März.

Von Herrn Liesegang in Düsseldorf: Photographisches Archiv, XV. 
Jahrg. No. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 
318—320. XVI. Jahrg. 321. 322.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Emden: Kleine Schriften, 
XVII. — Ergebnisse der Witterungsbeobachtungen von 1864—1873. 

Von der Senkenbergischen naturforschenden Gesellschaft zu Frank
furt a. M.: Bericht 1873—1874. Abhandlungen, Bd. IX. III. u. IV. 
Heft.

Von dem Verein für Naturkunde in Fulda: II. Bericht. 1869—1874.
(1875). III. Bericht. 1874—1875. (1875).

Von der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften in Gör
litz: Neues Lausitzisches Magazin, 51. Bd. 1874.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Görlitz: Abhandlungen,
15. Bd. 1875.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein für Steiermark in Graz: 
Mittheilungen, Jahrg. 1874.

Von dem Verein der Aerzte in Steiermark in Graz: Sitzungsberichte, 
XI. Vereinsjahr. 1873—1874.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein für Sachsen und Thüringen 
in Halle: Zeitschrift, Neue Folge. 1874. Bd. X. (XLIV. Bd.). Bd. 
XI. (XLV. Bd.). Januar bis Juni 1875.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg: Abhand
lungen, VI. Bd. 1. Abth. 1873.

Von der Naturhistorischen Gesellschaft in Hannover: 23. Jahres
bericht, 1872—73. (1874). 24. Jahresbericht, 1873-74. (1874).

Von der Redaction des Neuen Jahrbuchs für Mineralogie, Geologie 
und Paläontologie in Heidelberg: Jahrgang 1874. 8. u. 9. Heft. 
1875. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Heft.

Von dem Naturhistorisch-medicinischen Verein in Heidelberg: Ver
handlungen, Neue Folge. Bd. I. Heft 2.

Von dem Siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften in Her
mannstadt: Verhandlungen u. Mittheilungen. Jahrg. XXV.

Von der Medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Jena: 
Zeitschrift, 8. Bd. Neue Folge. 1. Bd. Heft 4. — 9. Bd. Neue Folge.
2. Bd. 1. 2. 3. 4. Heft. 1875.

Von dem Ferdinandeum für Tirol undVoralberg in Innsbruck: Zeit
schrift, 3. Folge. 19. Heft. 1875.

Von der Bibliothek der Leipziger Universität: Beitrag zur Kenntniss 
einiger Insectenlarven v. W. H. Rolph. Ueber Kaumuskeln und



Kaumechanismus bei den Wirbelthieren v. Ernst von Teutleben. 
Untersuchungen über die Zähne niederer Wirbelthiere v. Fr. 
Heincke. Beiträge zur Embryologie der Monocotylen und Dicoty- 
len v. H. Emil Fleischer. Ueber die Entwickelungsgeschichte und 
den Bau einiger Samenschalen v. Georg Lode. Ueber Keimung, 
Bestockung und Bewurzelung der Getreidearten v. Josef Ekkert. 
Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Trichome v. Oscar Uhl- 
worm. Untersuchungen über das Längenwachsthum der Wurzel 
und des hypokotylen Gliedes v. Richard Strehl. Ueber die Be
deutung des Wassers in den Pflanzen v. Arthur Schleh. Mikrosko
pische Untersuchungen von Felsiten und Pechsteinen Sachsens 
v Ernst Kalkowsky. Die mineralogische und chemische Zusam
mensetzung der Granitprophyre v. Joseph Julius Baranowsky. 
Die Elasticität von Kalkspathstäbchen v. Gustav Baumgarten. 
Ueber Cyankohlensäure, ihre Aether und Derivate (Habilitations
schrift) v. Dr. A. Weddige. Die chemische Constitution des Bleich
kalkes v. Wilh. Wolters. Ueber Cymolmercaptan und Versuche 
zur Aufklärung der Constitution des Thymols v. Martin Bechler. 
Ueber Phenylaether geschwefelter Phosphorsäure v. Felix Schwarze. 
Ueber Nitrocarbol v. Reinhard Preibisch. Ueber die Einwirkung 
von Benzoylchlorid auf Rhodankalium in Alkoholischer Lösung 
v. Linné Lössner. Mikroskopische Untersuchungen über Diabase 
v. Joh. Friedr. Ernst Dathe. Ueber Cinchonin und verwandte 
Verbindungen v. W. Zorn. Die organischen Bedingungen der 
Entstehung des Willens v. Peter Chmielowsky. Bedingungen des 
Bewusstwerdens v. Julian Ochorowicz. Die Principien der mensch
lichen Erkenntniss nach Descartes v. P. Joh. Schmid. Die Haupt- 
puncte der Rousseau’schen Pädagogik v. Wojslaw Bakitsch. Die 
Gemeinde und ihr Finanzwesen in Frankreich v. Victor von Brasch. 
Das Salz v. Affred Schmidt., Ueber Einigungsämter und gewerb
liche Schiedsgerichte v. Eduard Lotichius. Einige Erörterungen 
über das Schweizerische Eisenbahnwesen v. Alfred Geigy. Die 
Rübenzucker-Industrie Russlands v. Arthur von Bönicke. Die 
Battas in ihrem Verhältniss zu den Malaien von Sumatra v. A. 
Schreiber. 42 Dissertationen philologischen Inhalts.

Von der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften in 
München : Sitzungsberichte der math.-phys. Classe. 1874. Heft III. 
1875. Heft I. IL Dr. E. Erlenmeyer: Ueber den Einfluss Justus 
v. Liebig’s auf die Entwickelung der reinen Chemie. L. Radl- 
kofer: Monographie der Sapindaceengattung Serjania.

Von dem Verein der Freunde der Naturgeschichte in Neubranden
burg: Archiv, 28. Jahrg. 1874.

Von der Pollichia, naturwissenschaftlicher Verein in Dürkheim a. 
d. H. : XXX—XXXII. Jahresbericht. 1874. Nebst Nachtrag zum 
XXVIII. u. XXIX. Jahresbericht.



Von dem Landwirthschaftlichen Verein in Neutitschein: Mittheilun
gen, XIII. Jahrg. 1875. No. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10.

Von dem Naturhistorischen Verein Lotos in Prag: Lotos, 24. Jahr
gang. 1874.

Von der K. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag: 
Sitzungsberichte, 1874. No. 6. 7. 8. 1875. 1. 2. Abhandlungen
der math.-naturw. Classe. VI. Folge. VII. Bd. No. 1—5.

Von dem Zoologisch - mineralogischen Verein in Regensburg: Cor- 
respondenablatt, 28. Jahrg. Abhandlungen, Zehntes Heft. München 
1875.

Von der Botanischen Gesellschaft in Regensburg: Flora, Neue Reihe, 
32. Jahrg. 1874.

Von dem Entomologischen Verein in Stettin: Entomologische Zei
tung, 35. Jahrg. 1874.

Von der Gesellschaft für rationelle Naturkunde in Württemberg in 
Stuttgart: Württembergische naturw. Jahreshefte. 31. Jahrg. Heft 
I—III.

Von der Gesellschaft für nützliche Forschungen in Trier: Jahres
bericht 1872 u. 73. (1874).

Von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien: Sitzungs
berichte, Jahrg. 1873. 1. Abth. LXVIII. 3.—5.H. 2. Abth. LXVIIL
3. - 5 .  H. 3. Abth. LXVIII. 1.—5. H. — Jahrg. 1874. 1. Abth. 
LXIX. 1 .-3 . H., 4 .-5 . H. LXX. 1. 2. H. 2. Abth. LXIX. 1 .-3 . H.,
4. - 5 .  H. LXX. 1. 2. H. 3. Abth. LXIX. 1 .-5 . H.: LXX. 1. u.
2. Heft.

Von der Kaiserlichen Geologischen Reichsanstalt in Wien: Jahrbuch, 
Jahrg. 1874. Bd. XXIV. No. 3, nebst Tschermak’s Mineralogische 
Mittheilungen, IV. Bd. III. Heft. Verhandlungen, 1874. Bd. XXIV. 
No. 4. Jahrbuch, Jahrg. 1875. Bd. XXV. Nr. 1. 2. nebst Tscher- 
mak’s Miner. Mitth. V. Bd. I. II. Heft. Verhandlungen, 1875. Nr. 
1—5, 6—10.

Von dem Zoologisch-botanischen Verein in Wien: Verhandlungen, 
Jahrg. 1874. XXIV. Bd.

Von dem Kais. Hofmineralienkabinet in Wien: Mineralogische Mit
theilungen, Jahrg. 1874. Heft I. II. III. IV.

Von der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien: Mittheilungen, 
XVII. Bd. (der neuen Folge VII. Bd.) 1874.

Von dem Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
in Wien: Schriften, 14. Bd. Jahrg. 1873/74.

Von dem Verein für Naturkunde in Nassau in Wiesbaden: Jahr
buch, Jahrg. XXVII u. XXVIII.

Von der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg: Fest
schrift zur Feier des 25jährigen Bestehens etc.: Die Pennatulide 
Umbellula und 2 neue Typen der Alcyonarien von Alb. Kölliker.



1875. Sitzungsberichte für das Gesellschaftsjahr 1873/74. Verhand
lungen, Neue Folge VIII. Bd. 3. u. 4. Heft.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Magdeburg: Vierter 
und fünfter Jahresbericht nebst den Sitzungsberichten aus den 
Jahren 1873 u. 1874. Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen 
Vereins. Heft 5. 6. 1874.

Von dem Naturwissenschaftlich-medicinischen Verein in Innsbruck: 
Berichte, V. Jahrg. 1874. (1875).

Von der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden: Jahres
bericht, October 1874. — Mai 1875. (1875).

Von der Physikalisch-medicinischen Societät in Erlangen: Sitzungs
berichte. 6. Heft (Nov. 1873 — Aug. 1874). 1874.

Von dem Niederrheinischen Verein für öffentliche Gesundheitspflege 
in Köln: Correspondenzblatt, Bd. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1875.

Von dem Verein für Naturkunde in Zwickau: Jahresbericht 1874. 
(1875).

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein für Schleswig - Holstein in 
Kiel: Schriften. I  3. Heft. 1875.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Basel: Verhandlungen,
G. Theil, 2. Heft. 1875.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Bern : Mittheilungen, 1874. 
No. 828—873.‘

Von der Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Natur
wissenschaften in Bern: Neue Denkschriften. Bd. XXVI. 1874. 
(Zürich).

Von der Naturforschenden Gesellschaft Graubündtens in Chur: Natur
geschichtliche Beiträge zur Kenntniss der Umgebung von Chur.
1874. Jahresbericht, Neue Folge. XVIII. Jahrg. 1873/74. Verhand
lungen. 57. Jahresversammlung. Jahresbericht 1873/74,

Von der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft in St. 
Gallen: Bericht 1873-74. (1875).

Von der Société de physique et d’histoire naturelle à Genève: Mé
moires, Tome XXIII. Seconde partie. 1873—1874; Tome XXIV.
I. partie. 1874—75.

Von der Société Vaudoise à Lausanne: Bulletin, Vol. XIII. No. 73. 
1874; 74. 1875.

Von der Société des sciences naturelles à Neufchâtel: Bulletin, 
Tome X. Heft I. 1874; II. 1875.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich: Vierteljahrsschrift, 
18. Jahrg. 1.—4. Heft 1873.

Von der Académie royale des sciences in Amsterdam: Verslagen en 
Mededeelingen, Afd. Letterkunde, Tweede Reeks, vierde Deel. 1874. 
Afd. Natuurkunde, Tweede Reeks, achtete Deel. 1874. Jaarboek,
1873. — Processen-Verbaal, Afd. Natuurkunde 1873/74. — Cata-



logus van de Boekerij, eerst. D. eerst. Stuk. Nieuwe uitgaaf. 1874. 
— Musa. 1874. Verhandelingen. veertiende Deel. 1874.

Yon dem L’Institut royal grand-ducal de Luxembourg: Publications, 
Tome XIV. 1874. XY. 1875. Observations météorologiques faites 
à Luxembourg par F. Reuter. Deuxieme Yol. 1874.

Yon dem Nederlandsch Arcbief voor Genees- en Naturkunde von 
Donders en Koster in Utrecht: Onderzoekingen, Derde Reeks, III. 
Afl. I. 1874.

Yon der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijver- 
heid in Harlem: Tijdschrift, 1874. Derde Reeks, Deel XY. 5. u. 
6. St.; Deel XYI. 1. 2. St. — 1875. Derde Reeks, Deel XYI. 8. 4. St. 
Handelingen der 98. Alg. Yerg. te Breda. Juli 1875. Handelingen 
en Mededeelingen, 1875. Afl. 1. 2. Kolonial Museum op het Pa- 
viljoen bij Haarlem.

Yon der Société Hollandaise des Sciences in Harlem: Archiv, Tome 
IX. 4. 5. Livr. 1874. Tome X. 1. 2. 3. Livr. Naturk. Yerhand.
3. Yerz. Deel II. No. 3. 4. 1874.

Yon der Nederlandsche botanische Vereeniging, (Nederlandsch Kruit- 
kunding Archief) in Niimegen: Yerslagen en Mededeelingen, Tw. 
Ser. 1. Deel. 4 St. 1874.

Yon der Académie royale de médicine de Belgique à Bruxelles: 
Bulletin, Ann. 1874. III. Série. Tome VIII. No. 10—12. 13. Mé
moires couronnés, Tome III. Fase. I. Bulletin, Ann. 1875. 3. Sér. 
Tome IX. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mémoires couronnés, Collect. 
8°. Tome III. 2. 3.

Yon der Société royale des sciences à Liège: Mémoires, II. Série. 
Tome IY.

Yon der Fédération des sociétés d’horticulture à Liège: Bulletin,
1874. (1875).

Von der Société Entomologique de Belgique à Bruxelles: Compte
rendu, Série II. No. 6—8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
No. 1 (nachgelief.). — Annales, Tome dix-septième. 1874.

Yon der Société Géologique de Belgique à Liège: Annales, Tome 
premier. 1874. (1874—75).

Yon der Société des Sciences physiques et naturelles à Bordeaux: 
Mémoires, Tome XI. (ohne Titel und Jahrzahl). Extrait des pro
cès-verbaux des séances. Tome X. 2. Cahier. (1875). Titel und 
Register zu Tome X.

Yon der Société d’histoire naturelle à Colmar: Bulletin, 14. e. 15. 
Années. 1873. u. 74. (1874).

Yon der Académie des sciences, belles-lettres et arts à Lyon: Mé
moires, Classe des sciences, Tome XX. 1873—1874; Classe des 
lettres, Tome XY. 1870—1874.

Yon der Société d’Agriculture à Lyon: Annales, 4. Série. Tome IV. 
Y. YI.



Von der Société Linéenne in Lyon : Annales, Tome XXL 1874. (1875). 
Von der Académie des sciences et lettrés in Montpellier: Mémoires, 

Sect. de sciences, Tome VIII. 2. 1872; Sect. de médecine, Tome 
IV. 6. 1870-71.

Von der Société géologique de France in Paris: Bulletin, 3. série, 
Tome III. No. 1. 2; Tome II. 6. 7; Tome III. 1875. No. 3. 4. 5. 
6. 7.

Von den Annales des Sciences naturelles, Zoologie, in Paris: Sixième 
Ser. Tome I. No. 1. 2—4. 1874; 5—6; Tome II. No. 1—2. 1875. 

Von der Société botanique de France in Paris: Bulletin, Tome XXL
1874. Revue bibliogr. D. E. Comptes rend. 3. Tome XXII. 1875. 
Revue bibliographique A. B. Comptes rend. 1. Zu Tome XVIII: 
Table alphabétique des matières.

Von der Societa dei Naturalisti in Modena: Annuario, Ser. II. Anno 
VIII. Fase. III. IV. Anno IX. Fase. I. II.

Von dem R. Istituto Lombardo in Mailand: Memorie, Vol. XII—III. 
délia Serie. III. Fase. VI. Vol. X III-IV . délia Serie. III. Fase. I. 
Rendiconti, Vol. V. Fase. XIX u. XX. Serie II. Vol. VI. Fasc. 
I-X X . Vol. VII. Fase. I-X V I.

Von dem Fondazione scientifica Cagnola Istituto Lombardo in Mai
land: Atti, Volume VI. Parte I. 1872.

Von dem R. Istituto Veneto di Science, Lettere ed Arti in Venedig: 
Atti, Tome III. Serie IV. Disp. 7—9. 10. Tome V. Serie V. Disp. 
1—7.

Von dem R. Comitato geoïogico d’Italia in Rom: Bolletino, 1874. 
No. 3 u. 4; 11 u. 12; 1875. No. 1 u. 2; 3 u. 4; 5 u. 6; 7. 8. 
9. 10.

Von der Societa Toscana di scienze naturali in Pisa: Atti, Vol. I. 
Fase. I. II.

Von der Société Adriatica die scienze naturali in Triest: Bolletino, 
I. Decbr. 1874.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Dorpat: Sitzungsberichte, 
3. Bd. Heft 5 u. 6. Archiv für die Naturkunde Liv-, Est- und 
Kurlands, VII. Bd. No. 2. 3. 4.

Von der Universitätsbibliothek zu Dorpat: Personal der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat. 1874. Sem. II. 1875. (Sem. L). Verzeichniss 
der Vorlesungen an der Kaiserl. Univ. zu Dorpat. 1874. Sem. II.
1875. I. Festrede zur Jahresfeier nebst Einladung dazu. 1874. 
Ein Beitrag zur Kenntniss der Milch v. Alexander Schmidt. Un
tersuchungen über das Casein v. Renatus Kapeller. Untersuchun
gen über die pharmakologischen Wirkungen des Digitoxin, Digi
talin und Digitalem v. Robert Koppe. Beiträge zur Kenntniss der 
Aloë v. Eugen Kondracki. Ueber die Bestimmung des Morphin
gehaltes in den Opiumpräparaten v. Eugen Fricker. Vergleichende 
Untersuchungen über die physiologische Wirkung der Salze der



Alkalien und alkalischen Erden v. Louis Mickwitz. Beitrag zur 
Kenntniss des Delphinins v. Julius Serck. Vergleichende Unter
suchungen über das Saponin v. Johann Christophsohn. Beiträge 
zur Kenntniss der Bildung des Harnstoffs v. Woldemar von Knie
riem. Der Kali-, Natron- und Chlorgehalt der Milch v. Gustav 
Bunge. Ueber die Anwendung der Analyse auf die Frage von 
der Rcvaccination v. P. Enko. Experimentelle Studien über Pa
thogenese und Therapie der Cystitis v. Oscar Petersen. Ueber 
den Einfluss der putriden Intoxication auf den Blutdruck v. C.
G. Riemschneider. Experimenteller Beitrag zur Kenntniss der 
septischen Pneumonie v. Georg Hohenhausen. Zur Casuistik des 
Epignathus v. J. Wasserthal. Ueber die Faserstofifbildung im Am
phibien- und Vogelblut v. Georg Semmer. Untersuchungen über 
die Entwicklung des Knochengewebes v. Julius Wolff. Beiträge 
zur Kenntniss des feineren Baus der Wirbelthierleber v. Josef 
Peszke.

Von der Finnländischen medicinischen Gesellschaft in Helsingfors: 
Finska Läkaresällskapets Handlingar, Fjortonde Band No. 4. 1872. 
— Femtonde Band 1—4. 1878. — Sextonde Band 1. 2. 1874.

Von der Société des sciences de Finlande in Helsingfors : Notiser ur 
Sällskapets, Tretonde Häftet. Ny serie Tionde Häftet. Öfversigt 
af Förhandlingar XIV. XV. XVI. 1871 — 1874. Bidrag tili Kännedom 
af Finlands Natur och Folk. Haft. Adertonde (1871), Nittonde 
(1872), Tjugondeandra, Tjugondetredge (1873), Tjugondeförsta 
(1874). Observations faites à l’Observ. magn. et mét. de Helsingf. 
Vol. V. 1873.

Von der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft in Moskau: 
Bulletin, Année 1874. No. 2. 3. 4. Année 1875. No. 1. Nouveaux 
Mémoires, Tome XIII. Livr. IV. (1874).

Von der Académie impériale des sciences in St. Petersburg: Bulletin, 
Tome XIX. No. 4—5. Tome XX. No. 1—2.

Von dem Naturforscher-Verein in Riga: Correspondenzblatt, 21. 
Jahrgang.

Von dem Kaiserlichen botanischen Garten in Petersburg: Tome III.
H. I. 1874. II. 1875.

Von der Linnean Society in London: Transactions, Vol. XXIX. Part. 
III. 1875. Vol. XXX. Part. II. III.; II. sériés. Zoology. Vol. I. 
Part. I. Botany Vol. I. Part. I. Proceedings Session. 1873/74. 
(1874). Journal, Vol. XII. Zoology, No. 58. 59. Botany, Vol. XIV. 
No. 77 — 80. Additions to the Library of the Linnean society.

Von der Nature. A weekly illustrated Journal of Science in London :
1875. Vol. XII. 276—310; 312. 313. Vol. XIII. 314-320; 322. 

Von der American Academy of Arts and Sciences in Boston, Mass.: 
Memoirs, New Sériés. Vol. IX. P. IL 1873. Proceedings, Vol. VIII. 
Bog. 52—63. New Sériés. Vol. I., Whole Sériés. Vol. IX. (1873



bis 1874). 1874. Commemorative Notice of Louis Agassiz; By Th. 
Lymann.

Yon der Boston Society of Natural History in Boston Mass.: Me
moirs, Yol. II. Part. III. No. 3. 4. 5. Part. IY. No. 1. Proceedings, 
Yol. XVI. Part. III. u. IY. Yol. XYII. Part. I. u. II. 1874. Jeffries 
Wyman. Memorial meeting, Octob. 1874.

Yon dem Museum of Comparative Zoology in Cambridge: Annual 
report for 1872. (1873). for 1873. (1874). Bulletin, Yol. III. No. 
9. 10. Illustrated Catalogue No. 8. (1874). The organization and 
progress of the Anderson School; report for 1873 (1874).

Yon der American Association for the advancement of Science in 
Cambridge: Proceedings, Twenty-second Meeting. Aug. 1873. (1874). 
Twenty-third Meeting. Aug. 1874. (1875).

Yon der Ohio State Board of Agriculture in Culumbus, Ohio: 28. 
Jahresbericht fiir das Jahr 1873. (1874).

Yon dem ximerican Journal of Science and Arts in New Haven: 
Yol. YIII. No. 46. 47. 48. Yol. IX. No. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 
Yol. X. No. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Yon der American Philosophical Society in Philadelphia: Procee
dings, Yol. XIV. No. 92. 93. 1874.

Yon der Akademy of Natural Sciences in Philadelphia: Proceedings, 
1874. Part. I. II. III. (1874).

Yon der Peabody Academy of Science in Salem, Mass.: Chronolo
gical observations on animals and plants. By Ch. Pickering, part. I.

Yon dem Essex Institute in Salem, Mass.: Bulletin. Yol. YI. No. 1 
bis 12. 1874. (1875).

Von der Californian Academy of Natural Sciences in San Francisco, 
Cal.: Proceedings, Yol. III. 1867. (1868).

Von der Academy of Sciences in St. Louis, Mo.: Transactions, Yol. 
III. No. 2. (1875).

Von der Smithsonian Institution in Washington: Smithsonian Mis
cellaneous Collections, Yol. XI. XII. 1874. Contributions to Know
ledge, Yol. XIX. 1874. Annual report. Year 1873. (1875).

Von dem Departement of Agriculture of the United States of Ame
rica in Washington: Report of the Commissioner of Agriculture 
for the year 1873. (1874). Report of the Comm, of Agr. for the 
year 1872. (1873). Monthly reports of the Departement of agri
culture for the year 1874. (1875).

Yon der Orleans County Society of Natural Sciences in Newport: 
Archives of science. Yol. I. No. YI.

Yon der Office U. S. Geological Survey of the Territories in Washing
ton: Report of the U. S. Geologicae Survey of the territories, 
Yol. YI. Part. I. The Cretaceous Flora. Miscellaneous Publications, 
No. I. Ill, Catologue of the Publications of the U. S. Geol. Surv.



of the territories. Essay concerning important physical Features 
etc., by G. K. Warren. (1874).

Yon der Wisconsin Academy of sciences, arts and letters in Madi
son, Wis.: Transactions, 1870—72. (1872).

Yon der Redaction der Èntomologischen Nachrichten in Putbus: 
Entomologische Nachrichten. 1. Jahrg. 1875.

Yon dem Yerein für Naturwissenschaftliche Unterhaltung in Ham
burg: Verhandlungen, 1871—1874.

b. An Geschenken erhie lt  die Bibliothek
von den H erren :

v. Dechen:  Die Expedition zur physikalisch-chemischen und biolo
gischen Untersuchung der Ostsee im Sommer 1871. Jahresbericht 
für das Jahr 1871. 1. Jahrgang.

Demselben: Mittheilungen aus Justus Perthes Geographischer Anstalt 
von Dr. A. Petermann. 20 Bd. 1874. 1.—12. Heft. — Ergänzungs
hefte 35-38. Bd. VIII. (1873/74).

Demselben: Beobachtungen der Sonnenflecken zu Anclam von Prof. 
Dr. Spörer. Publication der astronomischen Gesellschaft. XIII. 1874.

0. Böt tg er :  Ueber die Gliederung der Cyrenenmergelgruppe im 
Mainzer Becken. Von Dr. phil. 0. Böttger in Frankf. a. M. 1875.

Wilms:  Jahresbericht der botanischen Section des Westfälischen 
Provincial-Vereins für Wissenschaft und Kunst pro 1874. Von 
Wilms.

v. Dechen:  Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. 
Herausgeg. von Schönfeld und Winnecke. IX. Jahrgang. 3. u. 4. 
Heft. 1874.

Dewalque:  Rapport de M. G. Dewalque sur un mémoire envoyé 
au concours (1874), en réponse à la question suivante: Faire con- 
naitre, notamment au point de vue de leur composition, les ro
ches plutoniennes, ou considérées comme telles, de la Belgique et 
de l’Ardenne française.

Demselben: Sur la corrélation des formations cambriennes de la 
Belgique et des Pays de Galles; par Dewalque.

Demselben: Sur l’allure des couches du terrain cambrien de l’Ar
denne, par Dewalque.

Sc hl ü te r :  Neue Fisehe und Krebse aus der Kreide Westfalens, 
von Dr. v. d. Marek und Dr. Schlüter. 1868.

Kawa 11: 'Die neuen russischen Naturforscher-Gesellschaften. Zweite 
Mittheilung. Von J. H. Kawall. 1874.



Geyler :  Ueber die Tertiärflora von Stadecken-Elsheim in Rhein
hessen. Vorläufige Mittheilung von Dr. H. Th. Geyler. 1875.

Lehmann:  Ueber die Riesentöpfe des Chemnitzthaies. Von Dr. J. 
Lehmann. 1874.

v. Dechen:  Jahresbericht der*Commission zur Wissenschaft! Unter
suchung der deutschen Meere in Kiel für die Jahre 1872. 1873.
II. u. III. Jahrg. 1875.

S t ruc km ann :  Ueber die Schichtenfolge des obern Jura bei Ahlem 
unweit Hannover, u. s. w. Separatabdruck. 1875.

W. Schm i t h a ïs  in Bonn: Tabernaemontani New vollkommen Kräu
terbuch. Herausgeg. von Hieron. Bauhin. Basel 1664.

Lan dois:  Thierstimmen von Dr. H. Landois. 1874.
Demselben: Jahresbericht 1874 des Westfälischen Vereins für Vogel

schutz, Geflügel- und Singvögelzucht. Herausgegeben von Prof. 
Landois.

Demselben: Jahresbericht der zoologischen Section des Westfälischen 
Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst pro 1874. Von 
Prof. Landois.

0. B ö t t g e r :  Calamaria iris. n. sp., neue Schlange von Sumatra. 
Von Dr. 0. Böttcher. 1873.

Demselben: Notiz über Versteinerungen in der Umgebung von Offen
bach, von Böttcher.

Demselben: Die Eozänformation von Borneo und ihre Versteine
rungen. I. Theil. Von Verbeek und 0. Böttger. 1876.

À. Mül le r :  Ein Fund vorgeschichtlicher Steingeräthe bei Basel, von 
Albert Müller. 1875.

Krönig :  Das Dasein Gottes und das Glück der Menschen, von 
Prof. Krönig. 1874.

J. Nög ge ra th :  Der Torf. Von Dr. Jacob Nöggerath. 1875.
F i sc he r :  Ueber mineralogische Untersuchungen von Steinwaffen, 

Stein-Idolen u. s. w., von Fischer.
Ed. Morren:  Charles de PEscluse, sa vie et ses oeuvres. 1526 bis 

1609. Par M. E. Morren. 1875.
Demselben: Correspondance botanique. Liste des Jardins, des Chai

res et des Musées botaniques du Monde. Troisième édition. Oc- 
tober 1875. Par Ed. Morren.

v. Kl ips te in :  Beiträge zur Geologischen und Topographischen 
Kenntniss der östlichen Alpen von Dr. A. v. Klipstein. 1875. 2 Bd.
2. Abth.

H. Kawall:  Zur Abstammungslehre. 1874. (Separatabdruck.)
P re u d h o m m e  de Borre :  Notes sur des Empreintes d’insectes 

fossiles. Par Preud. de Borre.
H. Göpper t :  Ueber den sogenannten goldenen Stölln bei Reinerz.
H. Rosbach:  Saxifraga multifida, nov. sp. Von H. Rosbach. 1875.



v. Dechen:  Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft. 
Herausgeg. von Schönfeld und Winnecke. X. Jahrg. 1. 2. 3. Heft 
1875.

Demselben: Bahnbestimmung der Mnemosyne und Ableitung der 
Jupitermasse aus den Mnemosyne-Beobachtungen seit 1859. Von 
Carl Adolph. 1. Theil. 1874.

Demselben: Die physikalischen Beobachtungen an den Stationen der 
deutschen Ostsee- und Nordsee-Küsten. 1871. Bearbeitet von Dr. 
G. Karsten. 1874. (Separatabdruck). — Dazu Jahresbericht für 
die Jahre 1872 u. 1873, von G. Karsten. (Separatabd.).

Von dem Königl. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche 
Arbeiten in Berlin: Erläuterungen zur geologischen Specialkarte 
von Preussen. No. 237. 23S. 239. 255. 256. 257. 329. 343. 359. 330. 
344. 360. 274. 275. 276. 295. 296. 297. 341. 328. 342. 358. 245. 
263. 246. — Einleitende Bemerkungen. 1870. Abhandlnngen zur 
geolog. Specialkarte. Bd. I. H. 1. 2.

Von der Direction der Königl. geologischen Landesanstalt und Berg
akademie in Berlin: Geologische Karte von Preussen und den 
thüringischen Staaten, 6. Lief, enthaltend Section Ittersdorf (44), 
Bouss (45, 2 Blätter), Saarbrücken (46, 2 Blätter), Dudweiler (47, 
2 Blätter), Lauterbach (51), Emmersweiler (52), Hanweiler (53), 
nebst 7 Heften entsprechenden Erläuterungen. — Abhandlungen 
zur geologischen Specialkarte. Bd. I. H. 3. 1875, nebst 3 geogn. 
Karten und Profilen der Gegend nördlich von Halle a. S.

Von der Commission für die geologische Landesuntersuchung von 
Elsass-Lothringen in Strassburg: Abhandlungen zur geologischen 
Specialkarte von Elsass-Lothringen. Bd. I. Heft I.

Von dem Königl. Oberbergamt in Bonn: Dritter Nachtrag zum Ka
talog der Bibliothek des Königl. Oberbergamts zu Bonn.

Von dem Königl. Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Me- 
dicinal-Angelegenheiten in Berlin: Anleitung zu wissenschaftlichen 
Beobachtungen auf Reisen. Von Dr. G. Neumayer ,  Hydrographen 
der Kais. Admiralität. 1875.

c. Durch  Ankauf  wurden  e r w o rb e n :

Gaudin:  Flora Helvetica. Vol. I—VII. (antiquarisch). — F. Pfaff,  
Allgemeine Geologie. Leipz. 1873. — R. Blum, Lehrbuch der 
Mineralogie. Stuttgart 1874. — A. Garcke,  Flora von Nord- und 
Mittel-Deutschland. 1875.



Das Museum des Vereins er hielt folgen de Geschenke
von den Her ren :

Bergmeister U l r ic h  in Diez: 3 Dachschieferstücke mit Abdrücken 
von Spirifer macropterus von Grube Schöneaussicht bei Gutenacker.

Bergmeister Hoechs t  in Olpe: 3 Zinnoberstufen von Grube Neue 
Rhonart bei Olpe.

Professor F u h l r o t t  in Elberfeld: Eine Kiste mit Höhlenknochen 
aus dem Neanderthal.

Baurath P i e t s c h  in Minden: Einen Schädel von Ursus arctos aus 
der Mindener Haide.

von S t r a u s s  und Torney:  3 antike Zierathen aus Thon vom Stein- 
huder Meer. Ein Steinbeil, angeblich aus der Balver Höhle.

Ingenieur E h r e n b e r g  in Bonn: 5 Gesteins-Stufen vom Maubacher 
Bleiberg bei Düren.

Landesgeologe Dr. Koch in Wiesbaden: Ein geglättetes Quarzfels
stück vom Grauen Stein bei Naurod.

Markschneider Z in tg r a f f :  1 Prachtstufe von Pyromorphit von
Friedrichsseegen bei Ems.

Apotheker Kremer  in Balve: Ein Korb mit Knochen aus der Balver 
Höhle.

Dr. M a r q u a r t  sen.: Ein Herbarium in 28 Mappen.
Rentner H. Sch mi tha ls  in Godesberg: Fruchtstand einer Palme 

(in Norderney gekauft).
C. R o e m e r  in Eupen: Eine Sammlung getrockneter Laubmoose aus 

der Umgegend von Eupen.
Bergmeister Ul r ich  in Diez: 2 Stufen Beudantit und 1 St. Skoro- 

dit von Grube Schöneaussicht bei Dernbach.
Grubendirector Z a c h a r i a e  in Bleialf: 1 Kiste mit Mineralien.

A n g e k a u f t  wurden:

7 ausgestopfte Yögel: Picus canus, major, medius, minor, Motacilla 
sulphurea, Turdus pilaris, Parus caudatus, aus Nassau u. Hessen; 
ein Schädel der Hauskatze. — 7 Stück exotische Früchte (von 
der Gartenbau-Ausstellung in Cöln).

Für die in dieser Vereinsschrift veröffentlichten Mit
theilungen sind die betreffenden Autoren allein verantwortlich.


