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Yerzeichniss der Mitglieder
des naturhistorischen Vereins der preussischen 

Rheinlande und Westfalens.

Am 1. Januar 1880.

Beamte des Vereins.
Dr. H. von D echen, wirkl. Geh. Rath, Excellenz, Präsident.
N. F ab ric iu s , Geheimer Bergrath, Vice-Präsident.
Dr. C. J. A ndrä, Secretär.
C. Henry, Rendant.

Sections - Direetoren.
Für Zoologie: Prof. Dr. F ö rs te r , Lehrer an der Realschule in 

Aachen.
Prof. Dr. L andois in Münster.

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

Für Mineralogie: G ustav Seligm ann in Coblenz.

Bezirks -V orsteher.
A. Rheinprovinz.

Für Cöln: unbesetzt.
Für Coblenz : Geh. Postrath u. Ober-Postdirector H and tm ann  in 

Coblenz.
Für Düsseldorf: Oberlehrer a. D. C ornelius in Elberfeld.
Für Aachen: Prof. Dr. F ö rs te r  in Aachen.
Für T rier: unbesetzt.

B. Westfalen,
Für Arnsberg: Dr. v. d. M arek in Hamm.
Für Münster: Medicinalassessor Dr. W ilms in Münster. 
Für Minden : Dr. med. Cram er in Minden.



Ehren-Vice - Präsident des Vereins
Dr. L. C. M arq u art in Bonn.

Ehrenmitglieder,
D öll, Geh. Hofrath in Carlsruhe.
G öppert, Dr., Geh. Med.-Rath, Prof, in Breslau.
H eer, 0., Prof, in Zürich.
H in te rh u b e r, R., Apotheker in Mondsee.
K ilian , Prof, in Mannheim.
K ölliker, Prof, in Würzburg, 
de K öninck, Dr., Prof, in Lüttich, 
v. M assenbach , Reg.-Präsident a. D. in Düsseldorf, 
v. S iebold , Dr., Prof, in München.
V alen tin , Dr., Prof, in Bern, 
van B eneden, Dr., Prof, in Löwen.

Ordentliche Mitglieder.

A. Regierungsbezirk Cöln.

Königl. O b er-B erg am t in Bonn.
A bels, Aug., Bergassessor in Cöln (Berlich Nr. 14). 
A ldenhoven, Ed., Rentner in Bonn (Kaiserstr. 25). 
A lsb erg , Salomon, Kaufmann in Bonn.
A ndrä, Dr., Prof, in Bonn.
A ngelbis, Gustav, Dr., in Bonn.
v. A sten, Hugo, in Bonn.
von Auer, Oberst-Lieutenant z. D. in Bonn.
B aedeker, Ad., Rentner in Bonn (Arndtstrasse).
B au d u in , M., Wundarzt und Geburtshelfer in Cöln.
vom Baur, Gustav, Rentner in Bonn.
B ecker, G., Rentner in Bonn.
Becker, 0., Apotheker in Beuel, 
v. B ern u th , Regierungs-Präsident in Cöln.
B e rtk a u , Philipp, Dr., Privatdocent in Bonn. 
B e tte n d o rf , Anton, Dr., Chemiker in Bonn. 
B ib lio th e k  des Königl. Cadettenhauses in Bensberg.



Bi 11 au, Hotelbesitzer in Rolandseck.
B inz, C., Dr. med., Prof, in Bonn.
B le ib treu , Hüttenbesitzer in Ober-Cassel bei Bonn.
Bleibtreu , H., Di\, in Bonn.
Böker, Herrn., Rentner in Bonn.
Böker, H., jun., Rentner in Bonn.
B öcking, Ed., Hüttenbesitzer in Mülheim a. Rh.
B od en h eim , Dr., Rentner in Bonn.
B ra s s e r t ,  H., Dr., Berghauptmann in Bonn.
B räuker, Lehrer in Derschlag.
B red t, August, Geh. Regierungsrath in Honnef.
B ro ck h o ff, Ober-Bergrath und Universitätsrichter in Bonn. 
B ü lle , Eduard, Fabrikbesitzer in Cöln.
B ü rg e rs , Ignaz, Geh. Justiz-Rath in Cöln.
B u ff, Bergrath in Deutz.
B usch , J., Dr., Fabrikbesitzer in Bonn (Hundsgasse).
B usch, W., Geh. Medicinal-Rath und Professor in Bonn.
Cahen, Michel, Bergwerksbesitzer und Ingenieur in CÖln (Hum- 

boldstrasse 23).
Ca mp hausen, wirkl. Geh. Rath, Staatsminister a. D., Excell., in Cöln. 
C aron, Albert, Bergreferendar in Bonn (Belderberg 18).
C lausius, Geh. Regierungsrath und Professor in Bonn.
Cohen, Fr., Buchhändler in Bonn.
Crone, Alfr., Maschinen-Inspector a. D. in Bonn (Hofgartenstrasse). 
Da hm, G., Dr., Apotheker in Bonn, 
v. D echen, H., Dr., wirkl. Geh. Rath, Excell. in Bonn. 
D eichm ann, Frau Geh. Commerzienräthin in Cöln.
D ernen, C., Goldarbeiter in Bonn.
D ickm ann, Privatgeistlicher in Bonn.
D ick ert, Th., Conservator a. D., in Kessenich, 
v. D ie rg a rd t, F. H., Freiherr, in Bonn.
D oerr, Wilhelm, Rentner in Bonn (Kaiserstrasse 16). 
D o u tre lep o n t, Dr., Arzt, Professor in Bonn.
D ünkelberg , Geh. Regierungsrath und Director der landwirthsch. 

Akademie in Poppelsdorf.
E h re n b e rg , Alex., Bergwerksbesitzer in Cöln (Domhof 12). 
E ndem ann, Wilh., Rentner in Bonn.
E ssingh , H. J., Kaufmann in Cöln.
Ew ich, Dr., Herz, sächs. Hofrath, Arzt in Cöln.
Fach, Ernst, Dr., Hüttendirector a. D. in Bonn (Bachstrasse 28). 
F ab ric iu s , Nie., Geheimer Bergrath in Bonn.
Feldm ann, W. A., Bergmeister a. D., in Bonn.
F lo r s c h ü tz ,  Regierungsrath in Cöln.
F lü g g e , E., Rentner in Bonn (Maarflachweg).
F o llen ius, Ober-Bergrath in Bonn.



F rey tag , Dr., Professor in Bonn.
v. F ü rstenberg -S tam m heim , Gisb., Graf auf Stammheim, 
von F ü rth , Freiherr, Landgerichtsrath in Bonn, 
von F ü rth , Freiherr, Major a. D. in Bonn.
G eorgi, W., Universitäts - Buchdruckereibesitzer in Bonn.
G ilb ert, Director der Gesellschaft »Colonia« in Cöln.
G bring, M. H., in Honnef am Rhein.
G o ldschm id t, Joseph, Banquier in Bonn.
G oldschm id t, Robert, Banquier in Bonn.
G raeff, Georg, Bergreferendar in Bonn (Belderberg 31).
Gray, Samuel, Grubendirector in Cöln (Paulstrasse 33).
G regor, Georg, Civil-Ingenieur in Bonn, 
von G riesheim , Adolph, Rentner in Bonn.
G rube, H., Garten director in Godesberg.
G rü n eb erg , Dr., Fabrikbesitzer in Cöln (Holzmarkt 25a).
G u rlt, Ad., Dr., in Bonn.
H aas, Landgerichtsrath in Bonn (Quantiusstrasse).
H an ie l, John, Bergreferendar in Bonn (Franziskanerstrasse). 
Hühner, Geh. Reg .-Rath und Eisenbahndirector in Cöln. 
v. H an ste in , J., Dr., Geh. Reg.-Rath und Professor in Bonn. 
H aug, E., Apotheker in Roisdorf.
H augh, Senats-Präsident in Cöln.
H av en ste in , G., Dr., Generalsecretär des landwirthschaftl.Vereins, 

in Poppelsdorf.
H eidem ann, J. N., General-Director in Cöln.
H eiden re ich , Emil, Chemiker in Eitorf.
H enry, Carl, Buchhändler in Bonn.
H erder, August, Fabrikbesitzer in Euskirchen.
H erm anns, Aug., Fabrikant in Mehlem.
H ertz , Dr., Sanitätsrath und Arzt in Bonn.
H erw arth  v. B itten fe ld , General-Feldmarschall, Excell. in Bonn. 
H eu sle r, Ober-Bergrath in Bonn.
H oechst, Joh., Bergmeister in Euskirchen, 
v. H oin ingen  gen. Huene, Freiherr, Bergrath in Bonn.
H öller, Markscheider in Königswinter, 
von H o lzb rin k , Landrath a. D., in Bonn.
H üser, H., in Ober-Cassel bei Bonn.
Jo e s t, Carl, in Cöln.
Katz, L. A., Kaufmann in Bonn.
K ekule, A., Dr., Geh. Reg.-Rath und Professor in Bonn.
Keller, G., Fabrikbesitzer in Bonn.
Kempf, Premier-Lieutenant im Ingenieur-Corps in Mülheim a. R.

Fort IX. Stammheim.
K esterm ann, Bergrath in Bonn.
K ettel er, Ed., Dr., Professor in Bonn.



K inne, Leopold, Bergrath in Siegburg.
K le in , Eduard, Director auf Heinrichshütte (Postst. Au, Deutz- 

Giessener Bahn).
Kley, Civil-Ingenieur in Bonn.
K losterm ann , Rud., Dr., Geh. Bergrath und Professor in Bonn. 
König, Dr., Arzt, Sanitätsrath in Cöln.
König, Fritz, Rentner in Bonn.
Königs, F. W., Commerzienrath in Cöln.
K örnicke, Dr., Professor an der landwirtschaftlichen Academie, 

in Bonn.
K ötting , Rieh., Geschäftsführer in Sürth bei Cöln.
K rantz’s Rheinisches Mineralien-Comptoir in Bonn.
Kraus, Wilh., General-Director in Bensberg.
K reuser, Carl, jun., Bergwerksbesitzer in Bonn.
K reuser, Carl, Bergwerksbesitzer in Bonn.
Kreuser, Emil, Bergreferendar in Bonn.
Kreutz. Rob., Stud. math. (aus Neunkirchen Reg.-Bez. Arnsberg) 

in Bonn.
K ubale, Dr., Rentner in Bonn.
Kyll, Theodor, Chemiker in Cöln.
La V alette  St. G eorge, Baron, Dr. phil. u. med., Prof, in Bonn. 
Lehm ann, Joh., Dr. phil., Privatdocent und Assistent am Mineral.

Museum der Universität, in Poppelsdorf.
L eisen , W., Apotheker in Deutz.
L e ist, königl. Bergrath a. D. in Cöln.
L en t, Dr. med., Sanitätsrath in Cöln.
Leo, Dr. med., Sanitätsrath in Bonn.
L eopold , Betriebsdirector in Deutz.
L ex is, Ernst, Dr., Arzt in Bonn (Kaiserstrasse 22).
v. Leydig , Franz, Dr., Geh. Medicinal-Rath u. Professor in Bonn.
L ich t, Notar in Kerpen.
L ischke, K. E., Geh. Regierungsrath in Bonn.
L öhr, M., Dr., Rentner in Cöln.
Loew e, Postrath in Cöln.
L oew enthal, Ad., Fabrikant in Cöln.
L orsbach , Geh. Bergrath in Bonn.
L ü lin g , Ernst, Königl. Oberbergamts-Markscheider in Bonn. 
L ü rg es , Hubert, Kaufmann in Bonn (Meckenheimerstrasse 54). 
M allin ck ro d t, Felix, Grubendirector in Cöln (Filzengraben 16). 
M arcus, G., Buchhändler in Bonn.
M arder, Apotheker in Gummersbach.
M arq u art, L. C., Dr., Rentner in Bonn.
M arx, A. Ingenieur in Bonn.
Mayer, Eduard, Justizrath in Cöln.
Meder, Aloys, Cand. math. in Godesberg.



M erkens, Fr., Kaufmann in Cöln.
M etz, Elias, Banquier in Cöln.
M eurer, Otto, Kaufmann in Cöln.
M evissen, Geh. Commerzienrath in Cöln.
Meyer, Dr., Sanitätsrath in Eitorf.
Meyer, Jürgen Bona, Dr. und Professor in Bonn.
M ohnike, 0. G. J., Dr. med. u. K. Niederländ. General-Arzt a. D., 

in Bonn.
M üller, Albert, Rechtsanwalt in Cöln (Richmondstrasse).
Munk, Oberst z. D. in Bonn.
N acken, A., Dr., Rechtsanwalt in Cöln. 
v. N eu fv ille , W., Gutsbesitzer in Bonn, 
von Noël, Stadtbaumeister in Bonn.
Ob er ni er, Dr. med. und Professor in Bonn.
O pdenhoff, Oscar, Apotheker in Cöln.
O ppenheim , Dagob., Geh. Regierungsrath und Präsident in Cöln. 
O verm ann, Alfred, Zahnarzt in Cöln (Richartzstrasse 14). 
O verzier, Ludwig, Dr. philos, in Cöln (Sionsthal 25).
P eill, Carl Hugo, Rentner in Bonn.
Penners, Leop., Bergwerksbesitzer in Cöln.
P fe iffe r, Rentner in Mehlem.
P itsch k e , Rud., Dr. in Bonn.
P o ertin g , C., Grubendirector in Immekeppel bei Bensberg. 
Pohlig , Hans, Dr. philos, und Privatdocent in Bonn.
Pr i eg er, Oscar, Dr. in Bonn.
v. P ro ff-Irn ic h , Dr. med., Landgerichtsrath in Bonn, 
v. R ap p a rd , Carl, Rittmeister a. D. in Bonn, 
vom R ath , Emil, Commerzienrath in Cöln.
vom R ath , Gerhard, Dr., Geh. Bergrath und Professor in Bonn. 
R ennen, Königl. Eisenbahn-Directions-Präsident in Cöln. 
R icharz , D., Dr., Geh. Sanitätsrath in Endenich.
R ich ter, Dr., Apotheker in Cöln.
R iem ann, Carl, Stud. rer. natur. in Bonn, 
v. R ig a l-G rü n la n d , Freiherr, Rentner in Bonn.
Ru ml er, A., Rentner in Bonn, 
v. S andt, Landrath in Bonn.
S chaaffhausen , H., Dr., Geh. Med.-Rath und Professor in Bonn. 
Schenck, Adolph, Stud. rer. natur. in Bonn.
S ch illin g s , Carl, Bürgermeister a. D. in Bonn.
Schm eidler, Ernst, Apotheker in Cöln.
S chm ithals , Rentner in Bonn.
Schm itz, Fr., Dr., Professor in Bonn.
Schm itz, Franz, Lehrer in Eitorf.
S ch lü te r, Dr. Professor in Bonn.
Schneider, Königl. Ober-Bergamts-Markscheider in Bonn.



S chubert, Dr., Baurath und Lehrer an .der landwirthschaftlichen 
Academie, in Bonn.

Schulte, Ebh., Dr., Fabrikbesitzer in Bonn.
Schulz, Eugen, Bergwerksbeflissener in Lindenthal bei CÖln. 
Schulz, J., Apotheker in Eitorf (Siegkreis).
S e lig m an n , Moritz, in Cöln (Casinostrasse 12).
Soehren, H., Gasdirector in Bonn (Colmantstrasse).
S onnenburg , Gymnasiallehrer in Bonn, 
von Spankeren , Beg.-Präsident a. D. in Bonn.
S tah lk n ech t, Hermann, Rentner in Bonn.
S te in , Siegfried, Rentner in Bonn.
Spies, F. A., Rentner in Bonn.
Stephinsky, Rentner in Münstereifel.
S trau ss , Emil, Buchhändler in Bonn.
S tü rtz , Bernhard, Inhaber des Mineralien - Comptoirs in Bonn 

(Coblenzerstrasse).
S tü r tz , Ingenieur-Hauptmann in Deutz.
T erberger, Vorsteher des internationalen Instituts in Godesberg 

bei Bonn.
Thilm any, Landrath a. D. in Bonn.
Thome, Otto Wilhelm, Dr., Rector d. höheren Bürgerschule in Cöln. 
T roschel, Dr., Geh. Regierungsrath und Professor in Bonn. 
V erhoeff, Rentner in Poppelsdorf bei Bonn.
W achendorff, Th., Rentner in Bonn.
Weber, Robert, Dr., Chemiker in Bonn.
W eiland, H., Lehrer an der Gewerbeschule in Cöln.
W elcker, W., Grubendirector in Honnef.
W en d els tad t, Commerzienrath und Director in Cöln. 
W eyerm ann, Franz, Gutsbesitzer auf Hagerhof bei Honnef a. Rh. 
W ieler, W., Apotheker in Cöln (Christophstrasse 8).
W ienecke, Baumeister in Cöln.
W ild en h ag en , W., Ingenieur in Bonn (Thomastrasse 7).
W irtz , Th., Fabrikant chemischer Producte in Cöln.
W olfers, Jos., Landwirth in Bonn.
W olff, Julius Theodor, Astronom in Bonn.
W olffberg, Dr. med., Privatdocent in Bonn.
W rede, J. J., Apotheker in Cöln.
Z artm an n , Dr., Sanitätsrath, Arzt in Bonn, 
v. Zastrow , königl. Bergrath in Euskirchen.
Z ervas, Joseph, Steinbruchbesitzer in Cöln.
Z in tg ra ff , Markscheider a D. in Bonn.



B. Regierungsbezirk Coblenz.

A rk , Grubenverwalter in Arenberg bei Ehrenbreitstein.
Bachem , Franz, Steinbruchbesitzer in Nieder-Breisig.
B a lia s , Oberlehrer in Linz a. Rh.
von B ardeleben , wirkl. Geh.-Rath, Excell., Ober-Präsident der 

Rheinprovinz in Coblenz.
B a rte ls , Pfarrer in Alterkülz bei Castellaun.
Baum , Friedrich, Apotheker in Bendorf.
B e llin g er, Bergwerksdirector in Braunfels.
B ender, Dr., Apotheker in Coblenz.
B erger, L., Fabrikbesitzer in Horchheim a. Rhein.
B ianchi, Flor., in Neuwied.
Boecker, Maschinenmeister in Betzdorf.
Booking, K. E., Hüttenbesitzer in Gräfenbacher Hütte b. Kreuznach. 
Boer, Peter, Geschäftsführer in Unkelbach bei Oberwinter. 
B o e rs tin g h au s , Jul., Rentner in Breisig.
B rah l, Ober-Bergrath a. D. in Boppard. 
v. B raum ühl, Concordiahütte bei Sayn.
B ü rg e rm e is te ra m t in Neuwied.
Comblés, L., Berg Verwalter in Wetzlar.
D aub, Steuerempfänger in Andernach.
D iesterw eg , Dr., Bergrath in Neuwied.
D ittm er, Geh. Regierungsrath in Coblenz.
D ittm er, Adolph, Dr., in Hamm a. d. Sieg.
D uhr, Dr., Arzt in Coblenz.
Dunk er, Bergrath in Coblenz.
von E ckensteen , Oberst in Neuwied.
E n g e ls , Fr., Bergrath a. D. in Coblenz.
E rlenm eyer, Dr., Arzt in Bendorf.
F in ze lb e rg , Herrn., Apotheker und Fabrikbesitzer in Andernach. 
F ischbach , Kaufmann in Herdorf.
G eisenheyner, Gymnasiallehrer in Kreuznach.
Gemmel, Lothar, königl. Geriehtsschreiber in Boppard.
G erhard , Grubenbesitzer in Tönnisstein.
G iesel er, G. A., Apotheker in Kirchen (Kr. Altenkirchen). 
G laser, Adalb., Dr., Gymnasiallehrer in Wetzlar.
G rebel, Apotheker in Coblenz.
H ackenbruch , Heinr., jun., Hotelbesitzer in Andernach.
H a er che, Rudolph, Grubendirector in Kreuznach.
H and tm ann , Ober-Postdirector und Geh. Postrath in Coblenz.
H e rp e il, Gustav, Rentner in St. Goar.
H err, Ad., Dr., Kreisphysikus in Wetzlar.
H eusner, Dr., Kreisphysikus in Boppard.



Hiepe,W ., Apotheker in Wetzlar.
H illeb ran d , Bergmeister in Wissen.
Host erm ann, Dr. med., Arzt in Andernach.
Hoevel, Clemens, Abtheilungs-Baumeister in Neuwied.
Ho mm er, Notar in Kirn.
Jung , Friedr. Wilh., Hüttenverwaiter in Heinrichshütte bei Hamm 

a. d. Sieg.
Jung , Ernst, Bergwerksbesitzer in Kirchen.
K irchm air, C., Apotheker in Stromberg bei Bingerbrück.
Kr ober, Oscar, Ingenieur auf Saynerhütte bei Neuwied.
K ru f t ,  Bürgermeister in Andernach.
K rum fuss-R em y, Hüttenbesitzer in Basselstein bei Neuwied. 
L andau , Heinr., Commerzienrath in Coblenz.
Lang, Wilhelm, Verwalter in Hamm a. d. Sieg, 
von L assau lx , Bürgermeister in Kemagen.
L ieb erin g , Bergrath in Coblenz.
L u d o v ic i, Herrn., Fabrikbesitzer in Aubach bei Neuwied. 
L ü n en b o rg , Kreisschulinspector in Bemagen.
M aruhn, K., Bergwerksdirector in Linz a. Bh. 
yon Me es, Begierungsrath in Ehrenbreitstein.
M ehlis, E., Apotheker in Linz a. Bh.
M eisheim er, J. L , Kaufmann und Eisfabrikbesitzer in Coblenz. 
Meis heim  er, M., Oberförster in Linz.
M ilner, Ernst, Dr., Gymnasiallehrer in Kreuznach.
M ischke, Carl, Hütteninspector a. D. in Basselstein bei Neuwied. 
M üller, C., in Coblenz (Löhr-Chaussee, Villa Bhenania).
M üller, E , Bepräsentant in Wetzlar.
N öh,W ., Grubenverwalter in Wetzlar.
Pols to r  f, Apotheker in Kreuznach.
Pr i eg er, H., Dr., in Kreuznach.
P robst, Joseph, Apotheker in Wetzlar.
B au ff, Hermann, Dr. philos., auf Concordia - Hütte bei Sayn (Kr. 

Neuwied).
Bemy, Alb., in Basselstein bei Neuwied.
Berny, Herrn., zu Alfer Eisenwerk bei Alf a. d. Mosel.
B hodius, G., in Burgbrohl.
B ib b e n tro p , Alfr., Königl. Bergmeister in Betzdorf (Kr. Alten

kirchen).
B iem ann, A. W., Bergrath in Wetzlar.
Boeder, Johannes, Knappschafts-Director in Wetzlar.
B ü ttg e r , Gymnasiallehrer in Wetzlar.
Sack, Ober-Begierungsrath in Coblenz.
Schaefer, Phil., Grubenrepräsentant in Braunfels.
Scheepers, Königl. Kreisbaumeister in Wetzlar.
S cheuten , F., Bentner in Boppard.



S chm id t, Julius, Dr., in Horchheim bei Coblenz.
Schröder, Gymnasiallehrer in Coblenz.
Schw arze, G., Bergwerksrepräsentant in Remagen.
S e ib e rt, W., Optiker in Wetzlar.
Selb, Franz, General-Director in Sinzig.
Seligm ann, Gust., Kaufmann in Coblenz (Schlossrondel 18).
S iebel, Walther, Bergwerksbesitzer in Kirchen.
S tein , Th., Hüttenbesitzer in Kirchen.
S tem p er, Hermann, Bergwerksverwalter auf Saynerhüite. 
Susew ind, Ferd., Hüttenbesitzer in Linz.
T erlinden , Seminarlehrer in Neuwied.
Verein für Naturkunde, Garten- und Ostbau in Neuwied.
W agner, 0., Ingenieur in Cochem a. d. Mosel.
W aldschm id t, J. A., Grubenbesitzer in Wetzlar.
W andesleben, Fr., Apotheker in Sobernheim.
W andesleben, Fr., in Stromberger-Hütte bei Bingerbrück. 
W erkhäuser, Lehrer in Coblenz.
W irtg en , Herrn., Dr. med. u. Arzt in Daaden (Kr. Altenkirchen). 
W urm bach, F., Betriebsdirector der Werlauer Gewerkschaft in 

St. Goar.
W ynne, W yndham , H., Bergwerksbesitzer in N. Fischbach bei 

Kirchen a. d. Sieg.

C. Regierungsbezirk Düsseldoi’f.

K önigliche R eg ie rung  in Düsseldorf.
A chepohl, Ludwig, Markscheider a. D. in Essen (Ottilienstrasse 4). 
van A ckeren, Dr. med. in Cleve.
A rnold i, Fr., Dr., Arzt in Remscheid.
A rntz,W ., Dr., Arzt in Cleve.
B aedeker, Jul., Buchhändler in Essen a. d. Ruhr.
B ärm en, Stadt (Vertreter Ober-Bürgermeister Wegen er). 
B eckers, G., Seminarlehrer in Rheydt.
B e llin g ra th , Alfred, Apotheker in Barmen.
B e llin g ro d t, Apotheker in Oberhausen.
B itz er, F., in München-Gladbach.
Blecher, Jul., Architekt in Barmen.
B ölling , Aug., Kaufmann in Barmen.
B o lten d ah l, Heinr., Kaufmann in Crefeld. 
von B orn , Th., in Essen.
B rabaender, Wilhelm, Apotheker in Elberfeld.
B rand , Friedr., Bergassessor a. D. in Ruhrort.
B randhoff, Geh. Regierungsrath in Elberfeld.



Br ans, Carl, Director in Oberhausen.
B ren n sch e id t, Aug., Kaufmann in Barmen, 
vom B ruck , Emil, Commerzienrath in Crefeld.
B üren, Eduard, Kaufmann in Barmen, 
v. C arnap, P., in Elberfeld.
Chrzesinski, Pfarrer in Cleve.
C losset, Dr., pract. Arzt in Langenberg.
Colsm ann, Andreas, Kaufmann in Langenberg.
Colsmann, Eduard, jun., Kaufmann in Langenberg.
Colsm ann, Otto, in Barmen.
C ornelius, Heinr., Dr. med. in Elberfeld.
C ornelius, Ober-Lehrer a. D. in Elberfeld.
C urtius, Fr., in Duisburg.
Czech, Carl, Dr., Ober-Lehrer in Düsseldorf.
Dahl, G. A., Kaufmann in Düsseldorf.
Dahl, Wern, jun., Kaufmann in Barmen.
Danko, Geh. Regierungsrath und Präsident bef der berg.-märk. 

Eisenbahn in Elberfeld.
Deicke, H., Dr., Professor in Mülheim a. d. Ruhr.
D ieckerhoff, Emil, Kaufmann in Rauenthal bei Barmen-Ritters

hausen.
D oerr, Carl, Apotheker in Elberfeld.
E ichhoff, Richard, Ober-Ingenieur in Essen.
E isen lohr, H., Kaufmann in Barmen.
E lle n b e rg e r , Hermann, Kaufmann in Elberfeld, 
v. E ynern , Friedr., Geh. Comm.-Rath in Barmen, 
v. Eynern , W., Kaufmann in Barmen.
Fab er, J., Ingenieur in Barmen.
F arw ick , Bernard, Lehrer a. d. Bürgerschule in Dülken.
Fels, Wilhelm, Fabrikant in Barmen.
F ischer, F. W., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Kempen. 
G eilenkeuser, Wilh., Hauptlehrer in Elberfeld, 
van Gelder, Herrn, Apotheker in Emmerich.
G oldenberg , Friedr., in Dahleraue bei Lennep.
G reef, Carl, in Barmen.
Greef, Carl Rudolf, in Barmen.
G reef, Edward, Kaufmann in Barmen.
G revel, Apotheker in Steele.
G rillo , Wilh., Fabrikbesitzer in Oberhausen, 
de G ruyter, Albert, in Ruhrort.
G unter m ann, J. H., Mechaniker in Düsseldorf.
H ache, Ober-Bürgermeister in Essen.
von H ägens, Landgerichtsrath a. D. in Düsseldorf.
H an ie l, H., Geh. Commerzienrath, Grubenbesitzer in Ruhrort. 
H asse, Apotheker in Barmen.



H asskarl, C., Dr., in Cleve.
H ausm ann, Ernst, Bergrath in Essen.
H e in e rsd o rff , C., Pastor in Elberfeld (Stuttbergstrasse 4). 
H ein tz , E., Apotheker in Duisburg.
H ein tzm ann , Eduard, Gerichtsrath in Essen.
H ein tzm ann , Dr. jur.,. Bergwerksbesitzer in Düsseldorf.
H euse, Baurath in Elberfeld.
von der H eyden , Carl, Dr. med. in Essen.
von der H eyden, Heinr., Dr., Real-Oberlehrer in Essen.
Hiby, W., in Düsseldorf (Königsplatz 17).
H ic k e th ie r , G. A., Lehrer an der Realschule in Barmen.
H ink, Wasserbauaufseher in Duisburg.
Höf er, Philipp, Seminarlehrer in Kempen.
H oelken, Richard, Fabrikant in Barmen.
H ohendah l, Grubendirector der Zeche Neuessen in Altenessen.
Hu eck, Herrn., Kaufmann in Düsseldorf (Blumenstrasse 17). 
H uyssen, Louis, in Essen.
Ja  eg er, 0., Kaufmann in Barmen.
Ibach , Richard, Pianoforte- und Orgelfabrikant in Barmen. 
Jonghaus, Kaufmann in Langenberg.
I tte n b a c h , Carl, Markscheider in Sterkrade.
K aifer, Victor, Bürgermeister in München-Gladbach.
K alker, Apotheker in Willich bei Crefeld.
Kamp er s, Bernhard, Markscheider in Essen.
Kamp er s, Joseph, Markscheider in Essen.
K arthaus, C., Commerzienrath in Bärmen.
K auert, A., Apotheker in Elberfeld.
K locke, Julius, Dr., Oberlehrer in Oberhausen.
K lü p p e lb e rg , Apotheker in Höscheid, Kreis Solingen.
Kobbe, Friedr., in Crefeld.
K öttgen, Gustav, Fabrikant in Barmen.
K öttgen , Jul., in Quellenthal bei Langenberg.
Kr ab le r, Bergassessor in Altenessen (Director des Cölner Bergwerk- 

Vereins).
K raus, Obersteiger in Borbeck.
L auer, Hermann, Königl. Justizrath in Barmen.
L eonhard , Dr., Sanitätsrath in Mülheim a. d. Ruhr.
Leysner, Landrath in Crefeld.
L iek fe ld , H., Apotheker in Mülheim a. d. Ruhr.
L im burg , Telegraphen-Inspector in Oberhausen.
L öbbecke, Rentner in Düsseldorf (Schadowstrasse 53).
L üdecke, Apotheker in Elberfeld.
M a tth ia s , Friedr., Rechtsanwalt in Crefeld.
May, A., Kaufmann in München-Gladbach 
M eigen, Dr., Professor in Wesel.



M erschheim , Ch. J., Apotheker in Düsseldorf (Hofapotheke). 
M olineus, Friedr., in Barmen.
M orian, Dr., Gutsbesitzer in Neumühl bei Oberhausen, 
von der M ühlen, H. A., Kaufmann in Düsseldorf (Kreuzstrasse 46). 
M ühlinghaus, Gustav, Kaufmann in Barmen-Rittershausen. 
M üller, Friedr., Kaufmann in Hückeswagen.
Mulvany, William, Grubenrepräsentant im Pempelfort-Düsseldorf, 
M uthm ann, Wilh., Fabrikant u. Kaufmann in Elberfeld.
N atorp , Gust., Dr., in Essen.
N a tu rw issen sch a ftlich e r Verein in Elberfeld (Dr. Simons). 
N edelm ann, E., Kaufmann in Mülheim a. d. Ruhr.
Neum ann, Carl, Dr., Professor in Barmen.
N iesen, Bergwerksbesitzer in Essen.
N olten, H., Bergreferendar in Oberhausen.
Nonne, Alfred, Ingenieur in Essen.
O e rte l, Paul, Rentner in Düsseldorf (Feldstrasse 32).
O le a r iu s , Alfred, Agent in Elberfeld.
Pahlke, E., Bürgermeister und Hauptmann a. D. ijL Rheydt. 
Paltzow, Apotheker in Solingen.
Peill, Gust., Kaufmann in Elberfeld.
P la g g e , CI., Kreisschulinspector in Essen.
P la tz h o ff , Gust., in Elberfeld.
Poensgen, Albert, Commerzienrath in Düsseldorf.
P r in z e n , W., Commerzienrath und Fabrikbesitzer in München- 

Gladbach.
von R a p p a rd , Lieutenant in Kettwig.
v. R a th ,  H., Präsident des landwirtschaftlichenVereins, in Lauers

fort bei Crefeld.
R ea lschu le  H. Ordn. (Director Dr. B urm ester) in Barmen- 

Wupperfeld.
Reum , Dr., Oberlehrer a. d. Realschule II. Ordn. in Barmen. 
R hode, Maschinenmeister in Elberfeld.
R ive, Generaldirector zu Wolfsbank bei Berge - Borbeck, in Mül

heim a. d. Ruhr.
von R o eh l, Major in Düsseldorf.
R offhack,W ., Dr., Apotheker in Crefeld. 
de R ossi, Gustav, in Neviges.
R o te rin g , Ferdinand, Dr., Apotheker in Kempen.
Schaeffer, Ch., Apotheker in Duisburg.
S ch arp en b erg , Fabrikbesitzer in Nierenhof bei Längenberg. 
Schlüter, Reinhold, Justizrath in Essen.
Schm ekebier, Dr., Oberlehrer an der Realschule in Elberfeld. 
Schm idt, Alb., (Firma Jacob Bünger) in Unter-Barmen (Alleestr. 75). 
Schm idt, Carl, Kaufmann (Firma C. u. R. Schmidt, Papierwaaren- 

fabrik) in Elberfeld.



Schm idt, Emanuel, Kaufmann in Elberfeld.
S chm idt, Emil, Dr. med. und pract. Arzt in Essen.
S chm id t, Fritz (Firma Jacob Bünger) in Unter - Barmen (Allee

strasse 75).
Schm idt, Joh., Kaufmann in Barmen.
S chm id t, Joh. Dan., Kaufmann in Barmen.
S chm id t, Julius, Agent in Essen.
S chm id t, P. L., Kaufmann in Elberfeld.
Schm idt, Reinhard, in Elberfeld.
S chneider, J., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Düsseldorf.
Schoeler, F. W., Privatmann in Düsseldorf.
S ch räd er, H., Bergrath in Mülheim a. d. Ruhr.
S ch räder, W., Bergmeister in Essen.
S ch ü lle r, Wilh., Kaufmann in Barmen.
Schulz, C., Hüttenbesitzer in Essen.
Schulz, Friedr., Kaufmann in Essen.
Schü lke , Stadtbaumeister in Duisburg.
S chürm ann , Dr., Gymnasialdirector in Kempen.
S elbach , Bergmeister in Oberhausen.
S iebei, C., Kaufmann in Barmen.
Siebei, J., Kaufmann in Barmen.
Sim ons, Louis, Kaufmann in Elberfeld.
S im ons, Michael, Bergwerksbesitzer in Düsseldorf.
S im ons, Moritz, Commerzienrath in Elberfeld.
S im ons, Robert, Dr. med. in Elberfeld.
Sim ons, Walther, Kaufmann in Elberfeld.
S tam bke, Eisenbahndirector in Elberfeld.
S te in , Walther, Kaufmann in Langenberg.
S te in g rö v e r, A., Grubendirector in Essen.
S to llw erk , Lehrer in Uerdingen.
S to rc k , Rud., Apotheker in Altendorf bei Essen.
S töcker, Ed., Schloss Broich bei Mülheim a. d. Ruhr. 
S tra tm a n n , Dr. med. und pract. Arzt in Duisburg.
Suberg, Kaufmann in Düsseldorf.
T h ie le , Dr., Director der Realschule in Barmen.
T illm an n s , Heinr., Dr. in Crefeld.
T in th o ff , Dr. med. in Schermbeck.
T o lle , L. E., Kaufmann in Barmen.
Tross er, C., Bankvorsteher in Barmen.
U h len h au t, C., Ober-Ingenieur in Essen.
W aldschm id t, Lehrer der Gewerbeschule in Elberfeld. 
W ald thausen , F. W., in Essen.
W egener, Ober-Bürgermeister in Barmen.
W eism üller, Hüttendirector in Düsseldorf.
W erth , Joh. Wilh., Kaufmann in Barmen.



Wesen er, Alexander, Königl. Berginspector a. D. in Düsseldorf. 
W esenfeld, C. L., Commerzienrath in Barmen.
W etter, Apotheker in Düsseldorf.
Weymer, Gustav, Hauptkassen-Assistent in Elberfeld. 
W issenschaftlicher Verein in München-Gladbach. 
W isth o ff, F., Glasfabrikant in Steele.
Zehme, Director der Gewerbeschule in Barmen.

D. Regierungsbezirk Aachen.

d ’A lquen, Carl, in Mechernich.
B ecker, Fr. Math., Rentner in Eschweiler.
Reis sei, Iguaz, in Burtscheid bei Aachen.
B eling , Bernh., Fabrikbesitzer in Hellenthal, Kr. Schleiden. 
B ilh a rz , 0., Ingenieur, Director in Preuss. Moresnet.
B ölling , Justizrath in Aachen.
B rau n , M., Bergrath in Aachen.
C aspari, Dr., in Düren.
Cohnen, C., Grubendirector in Bardenberg bei Aachen.
Debey, Dr., Arzt in Aachen.
D ieckhoff, Aug., Königl. Baurath in Aachen.
D irec tio n  der polytechnischen Schule in Aachen.
D ittm ar, Ewald, Ingenieur in Eschweiler.
D reck er, Lehrer an der Realschule in Aachen.
F e tis , Alph., General-Director der rhein.-nassauisch. Bergwerks- u.

Hütten-Aktien-Gesellschaft in Stolberg bei Aachen.
F ö r s te r ,  A., Dr., Professor in Aachen.
Fr oh w ein, E., Grubendirector in Stolberg.
G eorgi. C. H., Buchdruckereibesitzer in Aachen, 
van  G ülpen, Ernst, jun., Kaufmann in Aachen.
H ahn, Dr., Arzt in Aachen.
H ahn, Wilh., Dr., in Alsdorf bei Aachen, 
von H a lfe rn , F., in Burtscheid.
H asenclever, Robert, General-Director in Aachen.
H asslacher, Landrath und Polizei-Director a. D. in Aachen. 
H eim bach, Laur., Apotheker in Eschweiler.
H euser, Alfred, Kaufmann in Aachen (Pontstrasse 147).
H euser, Emil, Kaufmann in Aachen (Ludwigsallee 33).
H ilt, Bergassessor und Director in Kohlscheid bei Aachen. 
H o lzap fe l, E., Dr., Realschullehrer in Düren.
H onigm ann, Ed., Bergmeister a. D. in Grevenberg bei Aachen. 
H onigm ann, Fritz, Bergingenieur in Aachen.
H onigm ann, L., Bergrath in Höngen bei Aachen.
H u p e rtz , Friedr. Wilh., Bergmeister a. D. in Mechernich.



Jo Lag, Johann, Oeconom in Röhe bei Eschweiler.
K esselkaul, Rob., Kaufmann in Aachen.
Kor tum , W. Th., Dr., Arzt in Stolberg.
L am berts , Abrah., Director der Aachen-Maestrichter Eisenbahn- 

Gesellschaft in Burtscheid.
L am b erts , Herrn., Maschinenfabrikant in Burtscheid bei Aachen. 
L am b erts , Otto, in Burtscheid bei Aachen.
L a n d sb e rg , E., Generaldirector in Aachen.
L aspey res, H., Dr., Professor am Polytechnikum in Aachen. 
L ieck , Dr., Lehrer a. d. Realschule in Aachen (Mathiashofstrasse 19). 
L ochner, Joh. Friedr., Tuchfabrikant in Aachen.
L o rsch e id , J., Dr., Prof. u. Rector an der höheren Bürgerschule 

in Eupen.
M artin s , Rud., Landgerichts-Director in Aachen.
Mayer, Ad., Kaufmann in Eupen.
M ayer, Georg, Dr. med., Sanitätsrath in Aachen.
M olly, Dr. med., Arzt in Moresnet.
M onheim , V., Apotheker in Aachen.
O th b e rg , Eduard, Director des Eschweiler Bergwerks Vereins in 

Pumpe bei Eschweiler.
P au ls , Emil, Apotheker in Cornelimünster bei Aachen.
P e te r s e n ,  Carl, Hüttendirector auf Pümpchen bei Eschweiler. 
P ie le r ,  Bergmeister a. D. auf Grube Gouley bei Aachen. 
P r a e to r iu s ,  Apotheker in Aachen, 
v. P ra n g e , Rob., Bürgermeister in Aachen.
P ü n g e le r ,  P. J., Tuchfabrikant in Burtscheid.
P ü tz e r , Jos., Director der Provinzial-Gewerbeschule in Aachen. 
R enker, Gustav, Bergwerksrepräsentant in Düren.
R e n v e rs , Dr., Prof, und Gymnasial-Director in Münstereifel. 
R eum ont, Dr. med., Geh. Sanitätsrath in Aachen.
R im bach , Fr., Apotheker in Jülich.
S c h e rv ie r , Dr., Arzt in Aachen.
S c h ü tz , A., Apotheker in St. Yith.
S ch ö lle r , Cäsar, in Düren.
S ch ü lle r, Dr., Gymnasiallehrer in Aachen.
S ieb erg er, Dr., Oberlehrer an der Realschule in Aachen.
S ta r tz , August, Kaufmann in Aachen.
S trib eck , Specialdirector in Aachen.
S u erm o n d t, Emil in Aachen.
The len, W. Jos., Hüttenmeister in Altenberg bei Herbesthal. 
T hyw issen , Hermann, in Aachen (Büchel 14).
T ru p e l, Aug., Advokat-Anwalt in Aachen.
V e n a to r, E., Ingenieur in Aachen.
Voss,  Bergrath in Düren.
Wa g n e r ,  Bergrath in Aachen.



W ings, Dr., Apotheker in Aachen.
W ü lln e r, Dr., Prof, am Politechnikum in Aachen. 
Z ander, Peter, Dr., Arzt in Eschweiler.

E. Regierungsbezirk Trier.

K önigl. B e rg w e rk sd ire c tio n  in Saarbrücken.
A delheim , Siegm., Dr. med., Arzt in Trier.
von Ammon, Bergrath in Saarbrücken (Grube v. d. Heydt).
B a rt hold , Wilh., Bergrath in St. Johann a. d. Saar.
B ecker, Rechnungsrath in Duttweiler bei Saarbrücken. 
B esselich , Nicol., Literat in Trier.
B e rre s , Joseph, Lohgerbereibesitzer in Trier, 
v. B eu lw itz , Carl, Eisenhüttenbesitzer in Trier.
B ischof, Albrecht, Dr., Director des Landarmenhauses in Trier. 
B onnet. A., in St. Johann a. d. Saar.
B öck ing , Rudolph, Hüttenbesitzer auf Haiberger-Werk bei Saar

brücken.
B reuer, Ferd., Bergrath in Friedrichsthal.
Buss, Oberbürgermeister a. D., Geh. Reg.-Rath in Trier.
C etto , sen., Gutsbesitzer in St. Wendel.
C laise, A., Apothekenbesitzer in Prüm.
C lo tten , Steuerrath in Trier.
C o rn e liu s , Dr. med., Knappschaftsarzt in St. Wendel.
D ahlem , J. P., Rentner in Trier.
D au, H. B., Prov. Wege-Bauinspector in Trier.
D ronke, Ad., Dr., Director der Realschule in Trier.
D um re ich  er, Alfr., Königl. Bau- und Maschineninspector in 

Saarbrücken.
E b e rh a rd t ,  Kreissecretär in Trier.
E b e rsc h w e ile r, Obersteiger in Urexweiler bei St. Wendel. 
E ic h h o rn , Fr., Landgerichts-Präsident in Trier.
E i l e r t ,  Friedr., Ober-Bergrath in St. Johann-Saarbrücken.
F uchs, Heinr. Jos., Departements-Thierarzt in Trier.
G e lle r , Robert, Stadtverordneter u. Handelsrichter in Trier. 
G o ld en b erg , F., Dr., Gymnasial-Oberlehrer in Malstädt bei Saar

brücken.
G rebe, Königl. Landesgeologe in Trier.
Groppe, Bergrath in Trier.
H aldy , E., Kaufmann in Saarbrücken.
H ass lach e r, Bergrath in Saarbrücken.
H einz, A., Berginspector in Griesborn bei Bous.
Jo rd a n , Hermann, Dr., Arzt in St. Johann a. d. Saar.
J o rd a n , Bergrath in Saarbrücken.



von  der K all, J., Grubendirector in Trier.
K a re lie r , Ed., Commerzienrath in Saarbrücken.
K ie fe r , A., Apotheker in Saarbrücken.
K le in , Abtheilungs-Baumeister in Trier.
K liv e r , Ober-Bergamts-Markscheider in Saarbrücken.
K lö v e k o rn , Carl, Oberförster in Treis a. d. Mosel.
K o s te r , A., Apotheker in Bittburg.
K ro e ffg e s , Carl, Lehrer in Prüm.
K uhn, Christ., Kaufmann in Löwenbrücken bei Trier.
L a u tz , Ludw., Banquier in Trier.
L ic h te n b e rg e r , C., Dr., Rentner in Trier.
L in tz , Jacob, Buchhändler in Trier.
M allm ann , Oberförster in St. Wendel.
M encke, Bergrath auf Grube Reden bei Saarbrücken.
M ohr, Emil, Banquier. in Trier.
N asse , R., Bergrath in Louisenthal bei Saarbrücken.
N eu fan g , Baurath in St. Johann a. d. Saar, 
de Nys, Ober-Bürgermeister in Trier.
P a b s t, Fr., Gutsbesitzer in St. Johann a. d. Saar.
P fa e h le r ,  Geh. Bergrath in Sulzbach bei Saarbrücken.
Q uien, Friedr., Kaufmann in Saarbrücken.
R a u te n s tra u c h , Valentin, Commerzienrath in Trier.
R e x ro th , Ingenieur in Saarbrücken.
R ie g e l, C. L., Dr., Apotheker in St. Wendel.
R o ech lin g , Carl, Kaufmann in Saarbrücken.
R o ech lin g , Fritz, Kaufmann in Saarbrücken.
R o ech lin g , Theod., Commerzienrath in Saarbrücken.
R oem er, Dr., Director der Bergschule in Saarbrücken. 
S ch ae ffn e r, Hüttendirector am Dillinger Werk bei Dillingen. 
S c h la c h te r , Carl, Kaufmann in Saarbrücken.
Schm itz, Oberförster in Baumholder.
S ch o n d o rff, Dr. philos., auf Heinitz bei Neunkirchen.
S ch rö d er, Richard, Dr., Bergassessor in Saarbrücken.
S ch rö d e r, Director in Jünkerath bei Stadt-Kyll.
S chubm ehl, Dr. med. in Baumholder.
S ch w arzm an n , Moritz, Civil-Ingenieur in Trier.
S e y ffa rth , F. H., Regierungs- und Baurath in Trier.
Sim on, Michel, Banquier in Saarbrücken.
S teeg , Dr., Oberlehrer an der Real- und Gewerbeschule in Trier. 
S tra s sb u rg e r , R., Apotheker-in Fraulautern.
Stum m , Carl, Geh. Commerzienrath und Eisenhüttenbesitzer in 

Neunkirchen.
Süss, Peter, Rentner in St. Paulin bei Trier.
T aeg lich sb eck , Bergrath auf Heinitzgrube bei Neunkirchen. 
Thom a, Jos., Dr. med. und pract. Arzt in Bleialf.



T ill Carl, Fabrikant in Sulzbach bei Saarbrücken.
T obias, Carl, Dr., Kreisphysikus in Saarlouis.
Unckenbol t ,  Carl, Kaufmann iu Trier.
Y opelius, Carl, Hüttenbesitzer in Sulzbach bei Saarbrücken. 
W andesleben, Berginspector in Louisenthal bei Saarbrücken. 
W iebe, Reinhold, Berginspector in Schiffweiler (Kr. Ottweiler). 
W in ter, F., Apotheker in Gerolstein.
W irt gen, Ferd., Apotheker in St. Johann a. d. Saar, 
von W olff, Regierungs-Präsident in Trier.
Z achariae , Aug., Bergwerks-Director in Bleialf.
Z ix, Heinr., Bergwerksdirector in Ensdorf.

F. Regierungsbezirk Minden.

S ta d t Minden.
K ön ig liche  R eg ie ru n g  in Minden.
B anning, Dr., Gymnasiallehrer in Minden.
B ansi, H., Kaufmann in Bielefeld.
B eckhaus, Superintendent in Höxter.
Bohl mann, Fabrikbesitzer und Stadtverordneter in Minden. 
Bozi, Gust., Spinnerei Vorwärts bei Bielefeld.
B ran d t, Domänenpächter in Rodenberg bei Nenndorf. 
B ru n s , Buchdruckerei-Besitzer in Minden.
C ram er, Dr. med. und Sanitätsrath in Minden.
D am m , Dr., Sanitätsrath und Kreisphysikus in Warburg. 
D eliu s, G., in Bielefeld.
D’O ench, Harry, Apotheker in Rinteln.
von E ic h h o rn , Regierungs-Präsident in Minden.
F ra n k e n b e rg , Ober-Bürgermeister in Paderborn.
F rey  tag , Bergrath und Salinendirector in Bad Oeynhausen. 
G em pt, Apotheker in Hameln.
Ger lach , Dr., Kreisphysikus in Paderborn.
H am m ann, Dr., Apotheker in Heepen bei Bielefeld. 
H erm ann, Dr., Fabrikbesitzer in Bad Oeynhausen.
Hesse, P., in Minden. (Adr. Jonas Meyer & Söhne.)
H eye, Fabrikbesitzer in Porta bei Minden.
H ö lscher, Bauführer in Minden.
H ugues, Carl, Gutspächter in Haddenhausen bei Minden. 
Johow , Kreis-Thierarzt in Minden.
J ü n g s t ,  Oberlehrer in Bielefeld.
K re id ew eiss , Stadtverordneter in Minden.
K ü s te r , Stadtrath in Minden.
L ax , Eduard, Rentner in Minden.
M etz, Rechtsanwalt in Minden.



M üller, Ludwig, Dr., Sanitätsrath und Badearzt in Minden-Oeyn
hausen.

M uerm ann, Kaufmann in Minden.
N o ttm eyer, F., Gewerke in Porta bei Hausberge, 
y. O eynhausen, Fr., Reg.-Assessor a. D. in Grevenburg bei 

Yörden.
von O heim b, Cabinets-Minister a. D. und Landrath in Holzhausen 

bei Hausberge.
Oh ly, A., Apotheker in Lübbecke.
H am m stedt, Otto, Apotheker in Levern.
S auerw ald , Dr. med. in Oeynhausen.
S c h a u p e n s te in e r , Apotheker in Minden.
S p ren g e l, H., Apotheker in Bielefeld.
S te in m e is te r , Aug., Fabrikant in Bünde.
S toh lm ann , Dr., Sanitätsrath in Gütersloh.
T iem ann, E., Bürgermeister a. D. in Bielefeld.
V erein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden. 

(Adresse L. Rehdig.)
W aldecker, A., Kaufmann in Bielefeld.
W eihe, Dr. med., in Oeynhausen.
W issm ann, R., Königl. Oberförster in Neuböddeken bei Haaren.

€r. Regierungsbezirk Arnsberg.

K önig liche  R e g ie ru n g  in Arnsberg.
A dolph , G. E., Dr., Reallehrer in Schwelm.
A d rian i, Grubendirector der Zeche Heinrich Gustav bei Langen

dreer.
A lb e rts , Berggeschworner a. D. und Grubendirector in Hörde. 
A lten lo h , Wilh., in Hagen.
A rn d t, Oswald, Apotheker in Eiserfeld a. d. Sieg.
A rn d ts , Carl, Maler in Arnsberg.
A rn d ts , C., Grubenbesitzer in Rumbeck bei Arnsberg.
A sbeck, Carl, Commerzienrath in Hagen.
B a char ach , Moritz, Kaufmann in Hamm.
B anning , Fabrikbesitzer in Hamm (Firma Keller & Banning).
B arth , Grubendirector auf Zeche Pluto bei Wanne.
vom B erg, Apotheker in Hamm.
von der B ecke, Bergrath a. D., in Langendreer.
B ecker, Wilh., Hüttendirector auf Germania-Hütte bei Grevenbrück. 
Be erm ann, Dr. med., Kreisphysikus in Meschede.
B e rg e n th a l, C. W., Gewerke in Hagen.
B erg en th a l, Wilh., Commerzienrath in Warstein.
B erg er, Carl jun., in Witten.



B itte r , Dr., Arzt in Unna.
B öcking, E., Gewerke in Unterwilden bei Siegen.
Böcking, Friedrich, Gewerke in Eisern (Kreis Siegen).
B ödiker, 0., Dr., Apotheker in Rhynern bei Hamm.
Boegehold,  Bergmeister in Recklinghausen.
B ölling , Geh. Bergrath in Dortmund.
B oesser, Julius, Betriebsdirector in Hagen.
Bonnem ann, F. W., Markscheider in Gelsenkirchen.
B o rb erg , Herrn., Dr. med., in Herdecke a. d. Ruhr.
B orndrück , Herrn., Kreiswundarzt in Ferndorf bei Siegen. 
B rab än d e r, Bergmeister a. D., in Bochum.
B rackeim ann, Fabrik- u. Bergwerksdirector auf Schloss Wocklum 

bei Iserlohn.
Brem m e, Friedr., Hüttendirector in Altenhunden.
B reuer, August, Kaufmann in Iserlohn.
B reu er, August, Dr., in Iserlohn,
B ric k e n s te in , Grubendirector in Witten.
B rockhaus, Ludw., Kaufmann in Iserlohn.
B ro x te rm an n , Ober-Rentmeister in Arnsberg.
B rune, Salinenbesitzer in Höppe bei Werl.
Buch holz, Willi., Kaufmann in Annen bei Witten.
B üren , Herrn., Amtmann in Kierspe (Kreis Altena).
C am m er e r, Director der Gussstahl- u. Waffenfabrik in Witten. 
C anaris, J., Berg- und Hüttendirector in Finnentrop.
C h ris te l, G., Apotheker in Lippstadt.
C re v e c o e u r , Apotheker in Siegen.
D a h lh a u s , Civilingenieur in Hagen.
D aub, Fr., Fabrikant in Siegen.
Daub, J., Markscheider in Siegen.
D eD ninghoff, Fr., Apotheker in Schwelm.
v. D evivere , K., Freiherr, Oberförster in Glindfeld bei Medebach. 
D ie c k e rh o ff , Hüttendirector in Menden.
D ie s te r  weg, Heinr., Dr., in Siegen.
Dohm, Appellations-Gerichts-Präsident in Hamm.
D r e c k e r , Gerichtsrath in Dortmund.
D re s le r , Heinr., Kaufmann in Siegen.
D resle r, Ad., Gruben- und Hüttenbesitzer in Creuzthal b. Siegen. 
D rev e rm an n , H. W., Fabrikbesitzer in Ennepperstrasse. 
v. D roste zu P a d tb e rg , Freiherr, Landrath in Brilon.
D röge, A., Justizrath in Arnsberg.
E b b in g h a u s , E., in Asseln bei Dortmund.
E h le r t ,  A,, Apotheker in Siegen.
E lb e rs , Christ., Dr., Chemiker in Hagen.
E lb e rs , C., Commerzienrath in Hagen.
E m m erich , Ludw., Bergrath in Arnsberg.



E n g e lh a rd t , G., Grubendirector in Bochum.
E rb sä lz e r-C o lleg  in Werl.
E rd m an n , Bergrath in Witten.
E sse lb rü g g e , C. Fr., Grubenrepräsentant in Fredeburg. 
F e ld h au s, Apotheker in Altena.
F isc h e r , Heinr., Kaufmann in Lüdenscheidt.
F ix , Seminar-Director in Soest.
F lum e, Bich., Apotheker in Wattenscheid.
F ö rs te r ,  Dr. med. in Bigge.
F re u sb e rg , Jos., Oecon.-Commissarius in Soest.
F r ie lin g h a u s , Gust., Grubendirector in Dannebaum bei Bochum. 
F ü r th , G., Dr., Regierungs- und Medicinalrath in Arnsberg. 
F u h rm an n , Friedr. Wilh., Markscheider in Hörde.
F u n ck e , F., Apotheker in Witten.
F u n k e , Apotheker in Hagen.
G abrie l, W., Fabrikant und Gewerke in Soest.
G a llh o ff , Jul., Apotheker in Iserlohn.
G arschhagen , H., Kaufmann in Hamm, 
v. G áugreben , Friedr., Freiherr, in Assinghausen.
G er lach , Bergrath in Siegen.
G e rs te in , Ed.. Dr. med. in Gevelsberg.
G in sb e rg , A., Markscheider in Siegen.
G läser, Jac., Bergwerksbesitzer in Siegen.
G öbel, Franz, Gewerke in Meinhardt bei Haardt a. d. Sieg. 
Göbel, Apotheker in Altenhunden.
G raefin g h o ff, R., Dr., Apotheker in Langendreer.
G raef, Leo, General-Director und Bergassessor auf Zeche Scham

rock bei Herne.
Gr aff, Ad., Gewerke in Siegen.
G riebsch , J., Buchdruckerei-Besitzer in Hamm.
H aarm an n , Wilhelm, Kaufmann in Iserlohn.
H aber, Bergwerksdirector in Ramsbeck.
H a e g e , Baurath in Siegen.
H ahne, C., Commerzienrath in Witten.
Le H anne, Jacob, Bergmeister in Arnsberg.
H anf, Salomon, Banquier in Witten.
H ark o rt, P., in Scheda bei Wetter.
H a rtm an n , Apotheker in Bochum. 
d’H au te riv e , Apotheker in Arnsberg.
H einem ann, Wilh., Grubenrepräsentant in Fredeburg. 
H ein tzm ann , Bergrath in Bochum.
H ein tzm an n , Justizrath in Hamm.
H ellm ann , Dr., Sanitätsrath in Siegen.
H en gstenberg , Dr., Sanitätsrath u. Kreisphysikus in Bochum. 
H enze, A., Gymnasiallehrer in Arnsberg.



H erb e rtz , Heinr., Kaufmann in Langendreer.
v. der H eyden-R ynsch, Otto, Landrath in Dortmund.
H ilgenstock , Daniel, Obersteiger in Hörde.
H iltro p , Bergrath in Dortmund.
H in tze , W., Rentmeister in Cappenberg.
Ho eck, Johann, Betriebsführer in Meggen bei Altenhunden. 
H okam p, W., Lehrer in Sassendorf.
H old inghausen , W., Ingenieur in Siegen, 
y. H o lzb rink , Landrath in Altena.
v. H o lz b r in k , L., in Haus Rhade bei Brügge a. d. Yolme. 
H om ann, Bernhard, Markscheider in Dortmund.
H oppe, A., Gewerke in Hagen bei Allendorf.
Hoynk, H., Dr. med. in Arnsberg.
H ü lte n sc h m id t, Apotheker in Dortmund.
H und t, Th., Bergrath in Siegen.
H üser, Joseph, Bergmeister a. D. in Brilon.
H üstege, Theodor, Grubenrepräsentant in Arnsberg.
H ü tten h e in , Carl, Lederfabrikant in Hilchenbach.
H ü tte n h e in , Fr., Dr., in Hilchenbach bei Siegen.
H ü tten h e in , Wilh., Kaufmann in Grevenbrück bei Bilstein. 
H uyssen, Rob., Kaufmann in Iserlohn.
Ju n g , Wilh., Ober-Bergrath in Dortmund.
Jü n g s t, Carl, in Fickenhütte.
J ü t tn e r ,  Ferd., Königl. Oberbergamts-Markscheider in Dortmund. 
K aesen, Arnold in Siegen.
K aew el, W., Apothekenbesitzer in Menden.
Kam p, H., Hüttendirector in Hamm.
K e rs tin g , Dr. med., Arzt in Bochum.
K iese rlin g , Fr. Ant., Dr. med., Knappschaftsarzt in Fredeburg. 
K inderm ann , Justizrath in Dortmund.
K lag g es, N., Fabrikant in Freienohl.
K le in , Fabrik-Director in Hüsten.
K lein, Ernst, Maschinen-Ingenieur in Dahlbruch bei Siegen.
K ley, Florenz, Dr., Apotheker in Herbede a. d. Ruhr.
Kl eye, Carl, Kaufmann in Bochum.
K lophaus, Wilh., Kaufmann in Schwelm.
K lo ste rm an n , H., Dr., Sanitätsrath in Bochum.
K nibbe, Hermann, Bergrath in Bochum.
Koch, Ernst, Director auf Zeche Mont-Cenis bei Herne.
K önig, Baumeister in Dortmund.
K önig, Reg.-Rath in Arnsberg.
K ö ttg en , Rector an der höheren Realschule in Schwelm.
K ö rte , Carl, Kaufmann in Bochum.
K ost, Heinrich, Bergbaubeflissener in Witten.
Krem er, C., Apotheker in Balve.



K reu tz , Adolph, Commerzienrath, Bergwerks- und Hüttenbesitzer 
in Siegen.

K ropff, C., Gewerke in Olsberg (Kr. Brilon).
K ühtze, Apotheker in Gevelsberg.
L arenz , Bergrath in Bochum.
Lehm  en t, Wilh., in Letmathe.
L em m er, Dr., in Sprockhövel.
L enz, Wilhelm, Markscheider in Bochum.
Leye, J. C., Kaufmann in Bochum.
L ie b e rm e is te r , E., Dr. in Unna.
L ie b re c h t, Albert, Kaufmann in Bochum.
L ie b re c h t, Julius, Fabrikbesitzer in Wickede.
v. L ilie n , Freiherr, Kammerherr und Landrath in Arnsberg.
L iese , Dr., Sanitätsrath u. Kreisphysikus in Arnsberg.
L i mp er, Dr., in Altenhunden.
L is t, Carl, Dr., in Hagen.
Löb, Gutsbesitzer in Caldenhof bei Hamm.
L o erb ro k s, Justizrath in Soest.
L ohm ann, Albert, in Witten.
L ohm ann, Carl, Bergwerksbesitzer in Bommern bei Witten. 
L ohm ann, Friedr., Fabrikant in Witten.
L ohm ann, Hugo, Bergbaubeflissener in Lippstadt.
L udw ig, Bergassessor a. D., in Bochum.
L übke, Eisenbahnbauunternehmer in Arnsberg, 
von der M arek, Rentner in Hamm, 
von der M arek, Dr., in Hamm.
M arenbach , Bergrath in Siegen.
M arx, Markscheider in Siegen.
M assenez, Jos., Director des Hörder Berg- und Hüttenvereins in 

Hörde.
M einhard , Hr., Fabrikant in Siegen.
M e in h a rd t, Otto, Fabrikant in Siegen.
M ein inghaus, Ewald, Kaufmann in Dortmund.
M elchior, Justizrath in Dortmund.
M enzel, Robert, Berggeschworener a. D. und Bergwerksdirector bei 

dem Bochumer Verein für Bergbau- und Gussstahlfabrikation 
in Bochum.

Men z ie r, Berg- und Hüttendirector in Siegen.
M etzm acher, Carl, Landtagsabgeordneter in Dortmund. 
M itte lb ach , Eberhard, Markscheider in Bochum.
M odersohn , C., Cand. arch., in Lippstadt.
M orsbach , Dr., Sanitätsrath in Dortmund.
Muck, Dr., Chemiker und Lehrer der Chemie an der Bergschule 

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



von M üntz, Landrichter in Arnsberg.
N eustein , Wilh., Gutsbesitzer auf Haus Jeckern bei Mengede. 
N oje, Heinr., Markscheider in Herbede bei Witten.
H o lten , Apotheker in Barop bei Dortmund.
N onne, Julius, Bergassessor a. D. in Dortmund.
O s te r ra th , Ober-Regierungsrath in Arnsberg.
O th m er, J., Apotheker in Dorstfeld bei Dortmund. 
O v erbeck , Jul., Kaufmann in Dortmund, 
v. P ape , Egon, Freiherr, in Haus Loh bei Werl. 
P e te rsm an n , H. A., Rector in Dortmund.
P ie p e r, Bergassessor in Bochum.
Pook, L., Betriebsführer auf Grube Ernestus bei Grevenbrück. 
P o tth o ff , W., Louisenhütte bei Lünen.
R a th , Wilhelm, Grubendirector in Plettenberg.
R an d eb ro ck , August, Grubendirector in Dortmund. 
R au sch en b u sch , Justizrath in Hamm.
R ed ick er, C., Fabrikbesitzer in Hamm.
R e id t, Dr., Ober-Lehrer am Gymnasium in Hamm. 
R ie fe n s ta h l, Bergreferendar in Castrop.
R ic h te r , Louis, in Grevenbrück a. d. Lenne.
R ö d er, 0., Grubendirector in Dortmund.
R ollm ann, Carl, Kaufmann in Hamm.
R o llm an n . Pastor in Yörde.
R osdücher, Cataster-Inspector in Hamm.
Rose, Dr., in Menden.
R o th , Bergrath in Burbach.
R üben , Arnold, in Siegen.
R ü g g eb erg , Carl Aug., Fabrikbesitzer in Neheim.
Rum p, Wilh., Apotheker in Dortmund.
R ustem eyer, H., Kaufmann in Dortmund.
Sahlm en, R., Dr. med., in Brilon.
S a rfa ss , Leo, Apotheker in Ferndorf bei Siegen.
Schack, Adolph, Apotheker in Wengern.
S ch au sten , Director auf Zeche Neu-Iserlohn bei Langendreer. 
Schem m ann, Emil, Apotheker in Hagen.
Schem m ann, Wilh., Lehrer in Annen bei Witten.
S chenck , Mart., Dr., in Siegen.
S ch liep e r, Heinr., Kaufmann in Grüne bei Iserlohn.
Schm id, A., Bergrath in Hamm.
Schm id, Franz, Dr., Arzt in Bochum.
S chm id t, Aug., Apotheker in Haspe.
S ch m id t, Ernst Wilh., Bergrath in Müsen.
Schm ied ing , Dr., Arzt in Witten.
Schm itz , C., Apotheker in Letmathe.
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.
Schneider, H. D. F., Hüttenbesitzer in Neunkirchen.
S chnelle , Caesar, Civil-Ingenieur in Bochum.
S c h ö n a ic h -C a ro la th , Prinz von, Berghauptmann in Dortmund. 
Schoenem ann, P., Gymnasiallehrer in Soest.
S chütz , Rector in Bochum.
S ch u lte , H. W., Dr. med., prakt. Arzt in Wiemelhausen bei 

Bochum.
S ch u ltz , Dr., Bergassessor in Bochum.
S ch u ltz , Justizrath in Bochum.
Schu lz , Alexander, Bergassessor in Lünen bei Dortmund.
S chulz , B., Bergwerksdirector auf Zeche Dahlbusch bei Gelsen

kirchen.
S chw arz, Alex., Dr., Oberlehrer an der Realschule I. Ordn. in 

Siegen.
S chw eling , Fr., Apotheker in Bochum.
Selve, Gustav, Kaufmann in Altena.
S ettem eyer, Regierungsrath in Arnsberg.
S p o rled e r, Grubendirector in Dortmund.
S ta d t Schwelm.
S ta e h le r , Heinr., Berg- und Hüttentechniker in Müsen. 
S te in b rin c k , Carl, Dr., Gymnasiallehrer in Hamm.
S te inm ann , Regier.-Präsident in Arnsberg.
S te in se ife n , Heinr., Gewerke in Eiserfeld bei Siegen. 
S te rn e n b e rg , Rob., Kaufmann in Schwelm.
Stom m m el, August, Obersteiger in Siegen.
S tra c k e , Fr. Wilh., Postexpedient in Niederscheiden bei Scheiden. 
S tra tm a n n , gen. B e rg h au s , C., Kaufmann in Witten. 
S t r ic k e r ,  Gust., Kaufmann in Iserlohn.
S tu ck en h o lz , Gust., Maschinenfabrikant in Wetter.
Tamm, Robert, Bürgermeister in Lünen a. d. Lippe.
T iem ann, L., Ingenieur auf der Eisenhütte Westfalia bei Lünen 

a. d. Lippe.
T ilm ann , E., Bergassessor in Königsborn bei Unna.
T ilm ann , G., Eisenbahnbaumeister in Arnsberg.
T rap p en , Alfred, Jngenieur in Wetter a. d. Ruhr.
T rip , H., Apotheker in Camen.
U hlen  d o r f f ,  L. W., Kaufmann in Hamm.
U lm ann , Sparkassenrendant und Lieutenant in Hamm, 
v. V elsen, Bergrath in Dortmund.
V e r ts c h e w a ll , Johann, Markscheider in Dortmund, 
v. V ieb ah n , Baumeister a. D. in Soest.
v. V ieb ah n , Fr., Hüttenbesitzer auf Carlshütte bei Altenhunden.



V ielhab er, H. C-, Apotheker in Soest.
Vogel, Rudolph, Dr., in Siegen.
Volm er, E., Bergreferendar und Grubendirector auf Zeche Voll

mond bei Langendreer.
V orste r, Lieutenant und Gutsbesitzer auf Kentrop bei Hamm. 
V osw inkel, A., in Hagen.
Wed di ge, Amtmann in Bigge (Kreis Brilon).
W eeren, Friedr., Apotheker in Hattingen.
W ellershaus, Albert, Kaufmann in Milspe (Kreis Hagen). 
W eiter, Ed., Apotheker in Iserlohn.
W eite r, Jul., Apotheker in Lünen a. d. Lippe.
W ernecke, Markscheider in Dortmund.
W esterm ann, Bergreferendar in Bochum.
W esth o ff, Pastor in Ergste bei Iserlohn.
W eygandt, Dr., Arzt in Bochum.
W eyland, G., Bergwerksdirector in Siegen.
W isko tt, Wilh., Kaufmann in Dortmund.
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 upp er m ann , Ottilius, in Dortmund.
Z ö lln er, D., Steuerinspector in Dortmund.
Z w eigert, Appellations-Gerichts-Präsident in Arnsberg.

H. Regierungsbezirk Münster.

Alb er s, Apotheker in Lengerich.
A rens, Dr. med., Regierungs- und Medicinalrath in Münster. 
B o ltze , Hermann, Königl. Bergassessor in Ibbenbühren. 
D u d enhausen , Rentner in Warendorf.
E n g e lh a rd t, Bergrath in Ibbenbühren. 
von F o e rs te r , Architekt in Münster.
H ackebram , Apotheker in Dülmen.
H ackebram , Franz, Apotheker in Dülmen.
H ackebram , Apotheker in Münster.
H it to r f ,  W. H., Dr., Prof, in Münster. \
H offm ann, Dr., Oberlehrer an der Realschule in Münster.
Ho m ann , Apotheker in Nottuln.
H osius, Dr., Prof, in Münster.
J o s te n , Dr. med., in Münster.
Kar sch, Dr., Prof, und Medicinalrath in Münster, 
von K ü h lw e tte r , Wirkl. Geh. Rath, Exc., Ober-Präsident in 

Münster.



L an d o is , Dr., Prof, in Münster.
M ich ae lis , Königl. Baurath in Münster.
M ünch, Director der Real- und Gewerbeschule in Münster. 
N itsc h k e , Dr., Prof, in Münster, 
y. R aesfe ld , Dr., Arzt in Dorsten.
S p e ith , Apotheker in Oelde.
St ahm , Inspector der Taubstummen-Anstalt in Langenhorst bei 

Steinfurt.
Stege h au s , Dr., in Senden.
S to rp , Ingenieur in Dülmen.
S tru n k , Aug., Apotheker in Recklinghausen.
T osse, E., Apotheker in Buer.
V olm er, Engelb., Dr. med., in Oelde.
W eddige, Justizrath in Rheine.
W iesm ann, Dr., Geh. Sanitätsrath und Kreisphysikus in Dülmen. 
W ilm s, Dr., Medicinal-Assessor und Apotheker in Münster. 
W ynen, Dr., in Ascheberg bei Drensteinfurt.
Z ieg le r , Kreisgerichtsrath in Ahaus.

In den übrigen Provinzen Preussens.

K önigl. O b e r-B e rg am t in Breslau.
K ön ig l. O b er-B erg am t in Halle a. d. Saale.
A ch en b ach , Adolph, Berghauptmann in Clausthal.
A lt um, Dr. und Prof, in Neustadt-Eberswalde.
A scherson , Paul, Dr. u. Prof, in Berlin (S. W. Friedrichstr. 217). 
A vem ann , Ph., Apotheker in Oster kappein (Hannover).
B ah r d t, H. A., Dr., Rector der höheren Bürgerschule in Münden 

(Hannover).
B a r t l in g , E., Techniker in Cassel (Wilhelmshöher Allee 48 

I Etage).
B a u e r , Max, Dr. phil., Prof, in Königsberg i. P.
B eel, L., Bergwerksdirektor in Weilburg a. d. Lahn (Reg.-Bez. 

Wiesbaden).
B erm ann , Dr., Gymnasial-Conrector in Liegnitz in Schlesien. 
B ergem ann, C., Dr., Prof, in Berlin (Königgrätzerstrasse 91). 
B erg sch u le  in Clausthal a. Harz.
B eyrich , Dr., Prof. u. Geh.-Rath in Berlin (Französische Str. 29). 
B ischo f, C., Dr., Chemiker in Wiesbaden.
B öckm ann, W., Rentner in Berlin (Hedemannstr. 3).
B ö lsche , W., Dr. phil., in Osnabrück (Herderstrasse). 
B o rg g re v e , Dr., Ober-Forstmeister u. Director der Forstakademie 

in Münden.



von B orn, Wilhelm, Rentner in Wiesbaden (Victoriastrasse 1). 
v d B orne, Bergassessor a. D., in Berneuchen bei Wusterwitz 

(Neumark).
B o the  Ferd., Dr., Director der Gewerbeschule in Görlitz.
Brass Arnold, Dr., in Halle a. d. Saale (Weidenplan 4. II). 
B u d en b erg , C. F., Fabrikant in Buckau bei Magdeburg.
B udge, JuL, Dr., Geh. Med.-Rath u. Prof, in Greifswald. 
B ücking , H., Dr. phil., in Berlin (N. Invalidenstr. 46).
C appell, Bergmeister in Tarnowitz (Oberschlesien).
C aspary , Dr., Prof, in Königsberg i. Pr.
Cuno, Regierungs- und Baurath in Wiesbaden.
C urtze, Maximilian, Gymnasiallehrer in Thorn.
Dames, Willy, Dr. phil., in Berlin (W. Lützow-Ufer 3).
D evens, Polizei-Präsident in Königsberg i. P.
D ru id in g , Dr. med., Sanitätsrath in Meppen (Hannover). 
E rdm ann , Wilhelm, Rentner in Hildesheim.
E rn s t, Bergverwalter in Ems.
E v erk en , Gerichtsrath in Grünberg.
E w ald , J., Dr., Mitglied d. Akademie der Wissenschaften in Berlin. 
F asb en d er, Dr., Prof, in Thorn.
F in k e ln b u rg , Dr., Geh. Medicinalrath in Berlin.
F isc h e r , Theobald, Dr , Professor in Kiel.
F lecks er, Geheim. Bergrath in Halle a. d. Saale.
F ö h rig en . Ober-Forstmeister in Marburg.
F ran k , Fritz, Bergwerksbesitzer in Nievern (Nassau, Amt Braubach). 
F reu n d , Geh. Bergrath, vortr. Rath, I. Abth. Minist, d. öff. Arbeiten 

in Berlin.
F reu d en b e rg , Max, Bergwerksdirektor in Ems.
G arcke, Aug., Dr., Prof, und Custos am königl. Herbarium in Berlin. 
G iebel er, Bergrath in Wiesbaden.
Giebel er, Carl, Hüttenbesitzer in Wiesbaden.
G iesler, Bergassessor und D.irector in Limburg a. d. Lahn. 
G iesle r, Emil, Bergassessor in Berlin.
G reeff, Dr. med., Prof, in Marburg.
G rönland , Dr., Assistent d. Versuchsstation Dahme (Regierungs

bezirk Potsdam).
Haas, Rud., Hüttenbesitzer in Dillenburg.
H au ch eco rn e , Geheimer Bergrath u. Director d. k. Bergakademie 

in Berlin.
H eberle, Carl, Bergwerksdirector von Grube Friedrichssegen in 

Oberlahnstein.
H e u s le r , Fr., in Leopoldshütte bei Haiger.
v. H eyden, Lucas, Dr. phil., Hauptmann z. D. in Bockenheim bei 

Frankfurt a. Main.
Hi ecke, C., Ord. Lehrer an der Realschule in Oberlahnstein.



H olste , Grubendirector auf Georg’s Marienbütte bei Osnabrück 
(Hannover).

H uyssen, Dr., Berghauptmann in Halle a. d. Saale.
Jo h an n y , Ewald, in Wiesbaden.
J u n g , Hüttendirector in Burgerhütte bei Dillenburg.
Kam p, Hauptmann in Osnabrück.
K ar sch, Ferd., Dr. phil., Assistent am zoolog. Museum in Berlin. 
Kays er, Emanuel, Dr., Kön. Landesgeologe und Privatdocent in 

Berlin (Lustgarten 6).
K em per, Rud., Dr., Apotheker in Bissendorf bei Osnabrück. 
K iefe r, Kammerpräsident a. D., in Wiesbaden (Karlsstrasse 1). 
K inzenbach, Carl, Bergverwalter in Weilburg. 
v. K is to w sk i, Intendantur-Rath in Cassel.
Koch, Carl, Dr., Kgl, Landesgeologe in Wiesbaden (Adolphstr. 5). 
K och, Heinr., Bergmeister in Kottbus. 
v. K oenen , A., Dr., Prof, in Marburg.
K ö h le r , Gustav, Bergassessor in Clausthal a. Harz.
K ohles, Königl. Katastercontroleur und Yermessungsrevisor in 

Halle a. d. Saale (Leipzigstr. 11).
K o llm an n , Hüttendirector auf Adolphhütte bei Dillenburg. 
K osm ann, B., Dr., Königl. Berginspector in Königshütte (Ober

schlesien).
K ra b le r ,  Dr. med., in Greifswald.
K ran z , Jul., Geh. Regierungsrath a. D. in Wiesbaden (Karlstr. 13). 
K ru g  v. N idda, Ober-Berghauptmann a. D., Wirkl. Geh.-Rath 

Exc., in Berlin.
K ü h tze , Dr., in Berlin (Altmoabit 18).
L a n d o lt, Dr., Geheim. Regierungsrath in Berlin (Kronprinzenufer). 
L a s a rd , Ad., Dr. phil., Directör der vereinigten Telegraphen-Ge- 

sellschaft in Berlin (Werderstr. IY. II.) 
v. L a sa u lx , A., Dr., Prof, in Kiel.
L e isn e r , Lehrer in Waldenburg in Schlesien.
L ieb isch , Theodor, Dr., Professor in Breslau.
L ossen, K. A., Dr., in Berlin (S. W. Kleinbeerenstr. 8). 
M a rq u a r t ,  P. CI., Dr., in Cassel.
M eineke, C., Chemiker in Oberlahnstein.
M eydam , Georg, Berginspector in Stadt Königshütte (Ober

schlesien).
M ey er, A., Ingenieur in Berlin (Lehrter Bahnhof).
M ey er, Rud., Kunstgärtner in Potsdam.
von M ö lle r , Wirkl. Geh. Rath u. Ober-Präsident a. D. in Cassel. 
M osler, Königl. Bergrath und Salinendirector in Schönebeck bei 

Magdeburg.
M ü lle r, Ober-Bergrath a. D. in Halle a. d. Saale.
M ü n te r, J., Dr., Professor in Greifswald.



N euss, Chr., Apotheker in Wiesbaden (Hirschapotheke). 
N oeo-gerath, Albert, Oberbergrath in Clausthal, 
p ie tsc h , Königl. Regierungs- und Baurath in Oppeln.
P o ll Rob., Br. med., in Thure bei Nakel (Preussen).
P re h n , Premier-Lieutenant a. D., in Meppen (Prov. Hannover). 
Reiss W., Br- phil., in Berlin (W. Potsdamerstr. 113. Yilla III). 
y. R enesse, Königl. Bergrath in Osnabrück.
R eusch, Ferdinand, Rentner in Wiesbaden (Adolphstr. 10). 
R h o d iu s , Professor an der Bergakademie in Berlin.
R ic h te r , A., General-Landschaftsrath in Königsberg i. Pr. (Wil

helmstrasse 3).
von R ie sen th a l, Oberförster in Berlin.
R oem er, C., in Quedlinburg.
R oem er, F., Br., Geh. Bergrath und Prof, in Breslau, 
v. R o h r, Ober-Bergrath in Halle a. d. Saale.
R o m b erg , Birector der Gewerbeschule a. B. in Görlitz. 
Rosenow , Hugo, Br., Lehrer an der Sophien-Realschuie in Berlin 

(Schönhauser-Allee 188).
R o th , J-, Prof, in Berlin (Hafenplatz 1).
Scheck, H., Br. philos., in Hofgeismar bei Cassel.
S cheuten , A., Rentner in Wiesbaden.
Schleifenbaum , W., Grubendirector in Elbingerode am Harz. 
S chreiber, Richard, Königl. Salzwerksdirector in Stassfurt. 
Schuchard , Br., Birector der chemischen Fabrik in Görlitz. 
Schussler, Oberlehrer in Billenburg.
Schw arze, Br., Geh. Bergrath in Breslau, 
y. Seebach, C., Br., Professor in Göttingen.
Serlo, Br., Ober-Berghauptmann in Berlin (W. Wilhelmstrasse 89). 
von S eyd litz , Herrn., Generalmajor a. B. in Wiesbaden.
Speyer, Oscar, Königl. Landesgeologe in Berlin (Lustgarten 6). 
v. Spiessen, Aug., Freiherr, Oberförstercandidat in Braubach a. Rh. 
S p rann ick , Hermann, Lehrer in Homburg v. d. Höhe (Hessen- 

Homburg).
S te in , Br., Ober-Bergrath in Halle a. d. Saale.
S tip p le r, Joseph, Bergwerksbesitzer in Limburg a. d. Lahn. 
S to lzen b erg , E., Grubendirector a. B. in Frankfurt a. M. 
Temme, C., Bergdirector in Osnabrück.
Tr enkn er, W., in Osnabrück.
U lrich , Königl. Bergmeister in Biez (Nassau).
U n iv e rs itä ts -B ib lio th e k  in Göttingen.
von Yelsen, Bergassessor in Zabrze in Oberschlesien.
Y igener, Anton, Apotheker in Bieberich a. Rh.
Y ü lle rs , Bergwerksdirector zu Ruda in Oberschlesien.
W edding, Br., Geh. Bergrath in Berlin (S. W. Tempelhof-Ufer). 
Weiss, Ernst, Br., Professor in Berlin (Lützowerstrasse 54).



W enckenbach, Bergrath in Weilburg.
W ie s te r , Rud., General-Director in Kattowitz in Oberschlesien. 
W in k le r, Geh. Kriegsrath a. D. in Berlin (Schillstrasse 17).
Z ad dach, Prof, in Königsberg.
Z in tg ra f f , August, in Dillenburg.
Zw ick, Hermann, Dr., Städtischer Schulinspector in Berlin (Scharn

horststrasse 7).

K. Ausserhalb Preussens.

Ab ich , K. russ. Staatsrath, in Wien (Museumstrasse 8).
A llm an n , Adolph, Bergwerksbesitzer in Bingen.
A n d rä , Hans, Landwirth in Cobar, New-South-Wales, Australien. 
A ra g o n , Charles, General-Agent der Gesellschaft Yieille-Montagne, 

in Rom (Corso 101).
Baur, C., Dr., Bergrath in Stuttgart (Canzlei-Str. 24i).
Bäu ml er, Ernst, Ober-Bergrath a. D. und Centraldirector d. Prager 

Eisen-Industrie-Gesellschaft in Wien (IY. Heugasse 58).
Beck, W., Pharmazeut in Forbach in Lothringen.
B ern th sen , Aug., Dr. phil., Privatdocent in Heidelberg.
B ickel, Gustav, Stud. med. in Strassburg.
Blees, Bergmeister a. D. in Metz (Theobaldswall 8).
B ockholz, in Hof.
B ooking, G. A., Hüttenbesitzer in Abentheuerhütte in Birkenfeld. 
B rand , Carl, Dr., in Alt-Orsowa a. d. Donau (Süd-Ungarn). 
B rauns, D., Dr., Professor in Tokio in Japan.
B r ia rd , A., Ingenieur in Mariemont in Belgien, 
van Calker, Friedrich, Dr., Professor in Groningen.
C astel, Anatol, Gutsbesitzer in Maestricht.
C astendyck, W., Bergwerks-Director u. Hauptmann a. D. in Goslar. 
Cohen, Carl, Techniker, in Saite Lake City (Utah, Nord-Amerika). 
Dahl,W ilh., Reallehrer in Braunschweig.
D eim el, Friedr., Dr., Augenarzt in Strassburg.
D ew alque, Professor in Lüttich.
D ew alque, Professor in Löwen (Belgien).
D örr, H., Apotheker in Idar.
D örr, Ludw., Apotheker in Oberstem
D ree sen, Peter, Gärtner in Antwerpen (rue de soleil Nr. 7). 
D resse i, Ludwig, S. J., in Quito.
D rosch er, Friedrich, Ingenieur in Giessen.
von D roste  zu Y isc h e rin g -P a d tb e rg , M., Freiherr, in Coburg, 
von D ücker, F. F., Freiherr, Bergrath a. D. in Bückeburg.
Eck, H., Dr., Prof, am Polytechnicum in Stuttgart (Neckarstr. 75). 
E ich h o ff, Oberförster in Mühlhausen im Eisass.



Fassbender, R., Lehrer in Maestricht.
F ir k e t ,  Adolph, Bergingenieur in Lüttich (28, rue Dartois). 
F lick , Dr. med., in Birkenfeld.
F r  o mb erg, Kentner in Arnheim.
Fuchs, Dr., Professor in Meran in Tyrol.
Geognost isch -P a läo n to lo g isch es  I n s t i tu t  der Universität 

Strassburg i. E.
G ilb e rt, Kaiserl. Bergmeister in Metz.
G ille, J., Ingenieur au corps royal des Mines in Mons (rue de la 

Halle 40).
Gilkinet, Alfred, Doctor, in Lüttich.
Grothe, Professor in Delft (Holland).
G ro trian , Geh. Kammerrath in Braunschweig.
Gümbel, C. W., Königl. Ober-Bergrath, Mitglied der Akademie in 

München.
H artu n g , Georg, Dr., Particulier in Heidelberg.
Hayn aid, Ludwig, Dr., k. wirkl. Geh. Rath u. Cardinal-Erzbischof, 

Exc. in Kalocsa in Ungarn.
H e is te rh ag en , Ingenieur und Bauunternehmer in Birkenfeld. 
Hermes, Ferd., S. J., in Blyenbeck b. Afferden, Holland.
H erw ig, Dr., Professor am Polytechnikum in Darmstadt. 
H ildebrand , Fr., Dr., Professor in Freiburg i. Br.
Hofm ann, P. W., Dr. (Firma Hofmann u. Schoetensack ehern. Fa

brik), in Ludwigshafen a. Rhein.
H o rn h a rd t, Fritz, Oberförster in Biesterfeld bei Rischenau (Lippe- 

Detmold).
K anitz, Aug., Dr. phiL, Professor in Klausenburg in Siebenbürgen. 
Kar eher, Landgerichts-Präsident in Saargemünd.
Kawall, H., Pastor in Pussen in Kurland.
K ickx , Dr., Professor in Gent.
L a ig n eau x , C., Betriebsdirector in Klein-Rosseln (Eisass). 
L udw ig, Fritz, Dr., Director der städtischen Realschule in Strass

burg im Eisass.
M aass, Berginspector in Fünfkirchen in Ungarn.
M artens, Aug., Oberförster in Schieder (Lippe-Detmold). 
M artens, Ed., Professor der Botanik in Löwen (Belgien).
M aurer, Friedrich, Rentner in Darmstadt.
Mayer, Ed., Landforstmeister in Strassburg (Kronenburgerstr. 27). 
Menge, R., Steuerrath in Lemgo (Lippe-Detmold).
Menn, Rector und Vorsteher der Gewerbehalle in Idar.
M iller, Konrad, Dr., Kaplan in Unter-Essendorf in Würtemberg. 
von M öller, Valerian, Prof. a. d. Bergakademie in St. Petersburg. 
M üller, Hugo, Bergassessor in Breslau.
Neumayr, Melchior, Dr. philos., Professor in Wien.
Nobel, Alfred, Ingenieur in Hamburg.



N o b ilin g , Theodor, Dr., Fabrikdirector zu Schoeningen im Herzog
thum Braunschweig.

O ehm ichen, Dr., Professor der Landwirthschaft in Jena.
O ldham , Thomas, Professor in Calcutta.
O ttm er, E. J., Professor in Braunschweig (Kasernenstr. 38). 
O verbeck, A., Dr., in Lemgo (Lippe-Detmold).
P lo em , Dr. med., in Java.
P reyer, Dr., Professor in Jena.
R en a rd , A., S. J., Musée royal in Brüssel (Belgien).
R eus ch, Dr., Apotheker in Dürkheim an der Hardt, 
van  Rey, Wilh., Apotheker in Vaels bei Aachen (Holland), 
von R oenne, Ministerialrath in Strassburg (Franciscanerg. 1). 
R ö rig , Carl, Dr. med., Brunnenarzt in Wildungen (Waldeck). 
R ose, F., Dr., Professor in Strassburg (Federgasse 3).
R u ch te , S., Dr., Lehrer an der k. Gewerbeschule in Neuburg an 

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

Hamburg.
S ch räd er, Carl, Apotheker in Albesdorf in Lothringen.
Siem ens, Charles William, Dr., F. R. S. in London (3 Greàt George 

Street, Westminster).
von S im onow itsch , Spiridon, Dr. und Professor in Tiflis, 
de Sinçay, St. Paul, General-Director in Chenée bei Lüttich. 
Schulze, Ludwig, Dr., Bankdirector in Hamburg.
Schum ann, Geheimer Kriegsrath a. D., in Dresden, 
von S trauss u. Torney, Regierungsrath in Bückeburg, 
v. S trom beck , Herzogi. Kammerrath in Braunschweig. 
T eck lenburg , Theod., Bergrath in Darmstadt.
T horn , W., Bergverwalter in Giessen.
T ils , Richard, Apotheker in Diedenhofen (Thionville) in Lothringen. 
T isch b e in , Oberforstmeister in Eutin (Fürstenthum Lübeck). 
U baghs, Casimir, in Maestricht (Naturalien-Comptoir rue des blan

chisseurs).
de Vaux, in Lüttich (Rue des Angis 15).
Wag en er, R., Oberförster in Langenholzhausen (Fürsten th. Lippe). 
W eber, Max, Dr. med. und Prosector an der Universität in Am

sterdam.
W eerth , 0., Dr., Gymnasiallehrer in Detmold.
W innecke, Aug., Dr., Professor in Strassburg.
W itte n a u e r, G., Bergwerksdirector in Luxemburg.
W red e , Friedr., Ingenieur in Heidelberg.
Z a rtm an n , Ferd., Dr. med. in Metz.
Z irk e l, Ferd., Dr., Professor in Leipzig.



Mitglieder, deren jetziger Aufenthalt unbekannt ist.
B ad o rf, Magnus, früher Lehrer an der Realschule in Augsburg. 
B rockm ann, General-Director, früher in Guanaxuato in Mexiko. 
B ur c h a rtz , Apotheker, früher in Aachen, 
von dem Busche, Freiherr, früher in Bochum.
F ö rs te r , Theod., Chemiker, früher in Stassfurt.
G arland , Jos., früher in Oberbachem bei Mehlem.
George, Markscheider, früher in Oberhausen.
K laas, Fr. Wilh., Chemiker, früher in Othfresen bei Salzgitter. 
K lin k en b erg , Aug., Hüttendir., früher in Landsberg b. Ratingen. 
Lenssen, Ernst, Chemiker, früher in Rheydt.
M oll, Ingenieur und Hüttendirector. früher in Cöln.
M undt, Hauptmann a. D., früher in Broicherhof bei Bensberg. 
Petry, L. H., Wiesenbaumeister, früher in Colmar.
R egeniter, Rud., Ingenieur, früher in Cöln.
R in te ln , Catastercontroleur, früher in Lübbecke.
Roessler, Dr., Ingenieur, früher in Bonn.
R osenkranz , Grubenverwalter, früher auf Zeche Henriette bei 

Barop.
v. Rykom, J. H., Bergwerksbesitzer, früher in Burgsteinfurt. 
Schöller, F. W., Bergbeamter, früher in Rübeland.
Schwürz, L., Landwirthschafts-Lehrer, früher in Deutz (Siegburger

strasse 109a).
Spieker, Alb., Bergexspectant, früher in Bochum.
W elkner, C., Hüttendirector, früher in Wittmarschen bei Lingen. 
W üster, Apotheker, früher in Bielefeld.

Am 1. Januar 1880 betrug:
Die Zahl der E hrenm itglieder......................................................... 11
Die Zahl der ordentlichen Mitglieder:

im Regierungsbezirk C ö l n ...................................................227
» C o b len z ..............................................108
t » D üsseldorf.......................................... 196
d » A a c h e n ................................................ 78
» d T r i e r ..................................................... 90
d * Minden ................................................ 47
i b Arnsberg.............................................. 300
» » M ü n s te r................................................ 33

In den übrigen Provinzen Preussens.....................................142
Ausserhalb Preussen................................................................ 107
Aufenthalt u n b ek an n t..............................................................23



Seit dem 1. Januar 1880 sind dem Verein beigetreten:
B andhauer, Otto, Directör der Westdeutschen Versicherungs-Actien- 

Bank in Essen.
B aum eister, F., Apotheker in Crefeld.
B erghaus, Wilhelm, Dr. med. in Essen, 
von B e rn u th , Bergmeister in Werden.
B isp ink , Franz, Dr. med. in Mülheim a. d. Ruhr.
B leib treu , Karl, Stud. rer. nat. in Bonn.
von Bock, Karl, Bürgermeister in Mülheim a. d. Ruhr.
Bömke, Richard, Apothekenbesitzer und Stadtverordneter in Essen. 
B ü ttg en b ach , Franz, Bergwerksdirector der Lintorfer Bleiwerke 

in Lintorf.
D icken, Dr. med. in Essen.
E ich h o rn , Konr., Directör in Letmathe.
F assbender, Grubendirector in Neunkirchen bei Saarbrücken. 
F ischer, J. A., Kaufmann in Siegen.
G erstner, Chemiker der Krupp’schen Fabrik in Essen (Hügelstr. 51). 
G revel, Ortwin, Apothekenbesitzer in Essen.
G ross, W., Ingenieur in Essen (Bahnhofstr. 91).
H einzeim ann, Hermann, Kaufmann in Mülheim a. d. Ruhr. 
H o h en d ah l, Gerhard, Grubendirector in Hey ssen (R.-B. Düsseldorf). 
H o llm ann , Adolf, Kaufmann in Essen.
H o llm ann , Julius, Kaufmann in Essen.
H üssener, Ingenieur in Essen.
Kerle, Dr. med., pract. Arzt in Essen.
Kl ewig, Dr., Apotheker in Mülheim a. d. Ruhr.
Koch, Ernst, Grubendirector in Altendorf (R.-B. Düsseldorf).
Koch, Otto, Grubendirector in Kupferdreh (R.-B. Düsseldorf). 
K örte, Karl, Apothekenbesitzer und Stadtverordneter in Essen. 
Krupp, Friedr. Alfr., Fabrikbesitzer in Hügel bei Essen.
M aassen, Albert, Kaufmann in Ruhrort.
M ein inghaus, Wilh., Kaufmann in Broich (R.-B. Düsseldorf). 
Meyer, Andr., Dr. phil., Real-Oberlehrer in Essen.
Moecke II., Alexand., Königl. Bergwerksdirector in Bonn.
M öhienbruck , Fr. Wilh., Reallehrer in Mülheim a. d. Ruhr. 
N a tu rw isse n sc h a ftlic h e r  V erein in Cleve.
N ie d e rs te in , Emil, Bergrath in Essen.
R ive, Technischer Directör der Harkortsch. Bergwerke in Brunnen 

bei Schwelm.
Scherz, Moritz, Buchhändler und Magistratsrath in Schwelm. 
S ch la fh o rs t, Adalbert, Fabrikbesitzer in Mülheim a. d. Ruhr. 
S chm its-S cho ll, Kaufmann in Mülheim a. d. Ruhr.
S enstius, Ingenieur in Essen.
S p ren g e l, Forstmeister in Bonn.
V olkening, Gottlieb, Kaufmann und Stadtverordneter in Essen. 
Volkm ann, Dr. med. in Kettwig.
W ald th au sen , Heinrich, Kaufmann in Essen.
W ald th au sen , Rudolf, Kaufmann in Essen.
W eiss, Joh., Dr. phil., Reallehrer in Hattingen a. d. Ruhr. 
W ilhelm , Dr. med., pract. Arzt in Essen.
W im m enauer, Theodor, Reallehrer in Mülheim a. d. Ruhr. 
Z ösinger, Heinr., Dr. phil., Reallehrer in Ruhrort.

Universitäts-Biickdruckerei von Carl Georgi in Bonn.



Correspondenzblatt.
JW 3 .

Zur Erinnerung
an die Feier des 80. Geburtstages des Herrn Vereins- 

Präsidenten,
Excellenz ron Dechen.

Yon verschiedenen Seiten aus nah und fern , sowohl von Be
hörden, wissenschaftlichen Instituten und Vereinen, als auch von 
Freunden und Bekannten unseres hochverehrten Herrn Präsidenten, 
war die Absicht zu erkennen gegeben worden, seinen 80. Geburtstag 
am 25. März 1880 in besonders feierlicher Weise zu begehen, und 
dem Jubilar für seine überaus grossen Verdienste um die Wissen
schaft und Industrie, namentlich innerhalb der Provinzen Rheinland 
und Westfalen, Huldigungen der verschiedensten Art darzubringen.

Leider wurde die Freudigkeit, mit der man zu diesem Vor
haben schreiten wollte, in hohem Grade verkümmert, indem Herr 
von D echen wenige Wochen vor dem Festtage, am 3. März, bei 
einem Besuche in Köln durch den heftigen Angriff eines grade 
herrschenden Sturmwindes niedergeworfen wurde und dabei, nach 
sorgfältigster ärztlicher Untersuchung, einen Bruch im Hüftgelenk 
erlitten hatte, wodurch der allseitig die innigste Theilnahme hervor
rufende Leidende gegen drei Monate ans Bett und Zimmer gefesselt 
wurde. Gleichwohl war es sehr erfreulich, dass der Verlauf des 
(Jebels sich von vornherein günstig gestaltete, und so wenigstens 
am Geburtstage kaum noch an eine Gefahr gedacht werden konnte. 
Aber jede Betheiligung an dieser Feier ward dem Patienten aufs 
strengste vom Arzte untersagt, daher alle die zahlreichen Glück
wünsche und Adressen eben nur abgegeben werden konnten.

Bei der grossen Liebe und Verehrung, welche namentlich die 
Mitglieder unseres Vereins ihrem hochverdienten Herrn Präsidenten 
bei jeder Gelegenheit zu erkennen geben, und in Folge vielseitig 
geäusserten Wunsches aus diesem Kreise, etwas Näheres über die 
dem Herrn Jubilar dargebrachten Huldigungen zu erfahren, glauben 
wir nur eine Pflicht zu erfüllen, wenn wir die an dem hochwichtigen 
Tage eingelaufenen Glückwunsch-Adressen im Nachstehenden zum 
Abdruck bringen und dabei über besondere Festgaben kurz be
richten.



Die S ta d t Bonn.

Dem Stadtverordneten 
Wirklichen Geheimen Rath 

und
Ober-Berghauptmann a. D.

Herrn Dr. H. von Dechen, Excellenz, 
zur Erinnerung 

an seinen 80. Geburtstag.

An dem heutigen Tage, an welchem Ew. Excellenz das 80te 
Lebensjahr vollenden, können Sie mit voller Befriedigung zurück
blicken auf ein Leben reich an Arbeiten und Anstrengungen, aber 
auch reich an schönen Erfolgen. Während Ihres ganzen Lebens 
nahmen Sie ja auf das Lebhafteste Theil an Allem, was den Staat, 
die Wissenschaft, die Menschheit bewegt, und bis in Ihr hohes Alter 
folgten Sie mit seltener Frische des Geistes den Bahnen der Zeit.

Der heutige Tag ist deshalb auch für weitere Kreise von Be
deutung, und Ihre Freunde, Verehrer und Collegen dürfen denselben 
nicht vorüber gehen lassen , ohne Ihnen die Gefühle der innigsten 
Verehrung und Hochachtung auszusprechen.

Wir als Vertreter der hiesigen Bürgerschaft wollen heute nicht 
Ihre hohen Verdienste um Staat und Wissenschaft hervorheben, uns 
sind Sie ja besonders lieb und werth durch Ihre gesegnete Wirk
samkeit als Stadtverordneter und Bürger, durch Ihre ächte Menschen
freundlichkeit und durch Ihre immer bereite Wohlthätigkeit.

• Seit mehr als 35 Jahren haben Ew. Excellenz als Mitglied 
unseres Stadtverordneten-Collegiums und vieler Commissionen mit 
Eifer und Liebe, mit Uneigennützigkeit und seltener Aufopferung 
für das Wohl und Gedeihen unserer Vaterstadt gewirkt und für die
selbe Ihre hervorragenden Kenntnisse und reichen Erfahrungen nutz
bar gemacht.

Nehmen Sie heute mit unserem innigsten, aufrichtigsten Dank 
für Ihr uneigennütziges, rastloses Wirken im Dienste unserer Stadt, 
für Ihre stets bewiesene freundliche, wohlwollende Gesinnung auch 
unseren herzlichsten Wunsch, in dem alle hiesigen Freunde sich ver
einigen , entgegen, dass Sie baldigst wieder zum völligen Besitze 
Ihrer Gesundheit gelangen mögen und Sie wieder in voller Kraft 
noch manches Jahr in unserer Mitte verbleiben, zur Freude Ihrer 
lieben Angehörigen, zum Ruhme der Wissenschaft und zum Nutzen 
unserer Stadt.



Mit diesen Wünschen verharren wir mit vorzüglicher Hoch
achtung

B onn, den 25. März 1880
Der Oberbürgermeister. Die Beigeordneten. Die Stadtverordneten. 

Doetsch. E lle r. Jos. Krewel. von G riesheim .
B rasse rt.
C:a hn.
M arcus, 
von N eufville . 
von S tin tz in g . 
U ellenberg.
G erhards.
E n g e lsk irch en .
G regor.
C r a m e r .

W rede.
B le ib  treu .
D ou tre lepon t.
Berg.
F assbender.
F rilin g .
M orel 1. 
Hopmann.

E h re n b ü rg e r -B r ie f  der S tad t Aachen.
Derselbe liegt in einer prächtig ausgestatteten in schwarzem 

Sammet gebundener Mappe, die auf der Vorderseite den deutschen 
Reichsadler trägt. Um denselben herum stehen die W orte: „Urbs 
Aquensis, Urbs regalis“.

Der Text lautet:
Die Stadtverordneten-VerSammlung von Aachen 

hat im Einverständniss mit dem Bürgermeister durch Beschluss vom 
9. März 1880, auf Grund des § 6 der Städteordnung

S. Excellenz
den Königl. preussischen Wirklichen Geheimen Rat und Ober- 

Berghauptmann a. D.
Herrn

Dr. H e in r ic h  von Dechen 
zu Bonn,

verdient um die Stadt Aachen als deren langjähriger erprobtester 
Ratgeber, nicht minder bei der in den Jahren 1871—1880 erbauten



neuen Wasserleitung als bei der Erhaltung der alten Thermal
quellen zum

E h ren b ü rg e r
ernannt, worüber ihm diese Urkunde zugleich zur Feier seines 
achtzigsten Geburtstages am Yorabend desselben in Verehrung und 
Anerkennung überreichen

A achen, den 24. März 1880
Oberbürgermeister 

von W eise.
Beigeordnete

F le u s te r  Frhr. von G eyr C. Z im m erm ann Sommer. 
Stadtverordnete

A. D eutz 
Dr. L ingens 
Jos. S c h a ffra th  
E d u ard  K esselkaul
H. Bachem 
Cornely 
Ed. R oerings 
Z ur H e lle  
Rüm pen I

Dr. Hahn 
Edm. Ju n g b lu th  
L. H. S ch e rv ie r 
Gustav Im haus 
P e lzer 
F ra n o u x  
Dr. S tra e te r  
L. B eis sei.

Das K ö n ig lich e  O berb erg am t in  Bonn.

Zum achtzigsten Geburtstage.
Glückauf,

dreimaliges Glückauf aus tiefstem Herzensschachte
dem langjährigen, vielbewährten Lenker des rheinischen Berg

baues und seines Oberbergamts,
dem reich erfahrenen Manne, zu dem Alle, die weit und breit 

Schlägel und Eisen ziert, als ihrem Senior und Altmeister mit Stolz 
aufschauen,

dem berühmten Manne der deutschen Wissenschaft, hoch
angesehen in allen Zonen,

dem wackersten Manne der That, wo es gilt, die Treue des 
Vaterlandsfreundes, die Tugenden wahrer Menschenliebe zu üben, .

Dem theuren Manne unserer innigsten und herzlichsten Ver
ehrung !

Mögen einer rasch fortschreitenden Genesung von dem schweren 
Leid, das Euer Excellenz zu unserer tiefsten Betrübniss gefesselt



hält noch viele Jahre der gewohnten, bewunderungswürdigen Rüstig
keit folgen. Das walte Gott!

den 25. März 1880.
des K ö n ig lich en  O berbergam ts. 

Klostermann Fabricius
Geheimer Bergrath Geheimer Bergrath

Bonn
Die Beam ten 
Brassert 

B erghauptmann
Brockkoff Heusler

Oberbergrath Oberbergrath

Lüling
Oberbergamts-Markscheider

H. Fricke 
Rechnungsrath

Rick
Oberbergamts- 

Sekretär
v. Wasilewski 

Oberberg.-Assistent
Musculus

Oberberg.-Kanzlist 
Barth

Bureaudiätar
Schubert H. Melmer 
Zeichner Zeichner

Daubach 
Kanzleidiener

Follenius Mo ecke II
Oberbergrath Bergassessor u.

Bergwerks-
director

Schneider
Oberbergamts-Markscheider

Liebig 
Kanzleirath

Böhr
Oberbergamts- 

Sekretär
Böhm

Öberberg.-Assistent
Wissemann 

Oberberg.-Kanzlist
Eich

Civilanwärter
H. Künkler J. Angel 
Geometer Markscheider

Segebrecht 
Kanzleidiener.

Hülsmann
Kanzleirath

Heerlein Grosse
Oberbergamts- Oberbergamts- 

Sekretär Sekretär
Kneip

Öberberg.-Assistent 
Heb old

Oberberg.-Kanzlist

C. Bene 
Zeichner

Achenbach 
Kanzleidiener

Die D irek tion  der R hein isch en  E isenbahn  in  Köln.

Am heutigen Tage, an welchem Eurer Excellenz aus Nähe 
und Ferne, aus den weitesten Kreisen des Lebens und der Wissen
schaft, die herzlichsten Glückwünsche entgegen gebracht werden, 
darf und will die Direktion der rheinischen Eisenbahngesellschaft 
mit dem Ausdruck ihrer Gefühle nicht Zurückbleiben.

Es drängt uns heute, der innigsten Verehrung einen erneuerten 
warmen Ausdruck zu geben, welche wir seit langen Jahren un
wandelbar dem hervorragenden trefflichen Sich stets gleich bleibenden



Manne widmen, der mit dem heutigen Tage auf ein achtzigjähriges 
segensvolles, ideales, selbstloses, der Wissenschaft und den öffent
lichen Interessen unermüdlich gewidmetes Wirken und Schaffen mit 
gerechtem Selbstgefühle zurückblicken darf, dem Manne, der seit 
einem vollen Menschenalter eine der edelsten Zierden des Admini- 
strationsrathe3 unserer Gesellschaft war, dem mehrere Mitglieder 
unseres Collegiums sich enge freundschaftlich verbunden zu wissen, 
den unschätzbaren Vorzug haben. Die Direktion der Rheinischen 
Eisenbahn-Gesellschaft naht heute Eurer Excellenz mit den innigsten 
Glückwünschen, mit dem Herzenswünsche, dass es Eurer Excellenz 
vergönnt sein möge, von dem Krankenlager, welches Sie heute zu 
unserm Schmerze festhält, bald in voller Kraft und Frische zu er
stehen und noch Jahre gesegneten Lebens Sich zu erfreuen zum 
Wohle des Vaterlandes und vor Allem zum Wohle der Rheinlande 
und Westfalens, welchen fast 60 Jahre hindurch Ihr rastloses Wirken 
und Forschen in so reichem Maasse, Gegenwart wie Zukunft um
fassend, gewidmet war.

Euer Excellenz wollen uns gestatten, den Ausdruck unserer 
innigen Wünsche mit einem Album der Eifelbahn, des Landestheiles, 
dem Euer Excellenz stets mit besonderer Vorliebe ihre Forschungen 
zuwandten , zu begleiten mit der Bitte, dasselbe zu bleibender Er
innerung an gemeinsames Wirken und als ein Zeichen der dank
baren Anerkennung anzunehmen, welche die Rheinische Eisenbahn- 
Gesellschaft Eurer Excellenz schuldet und zollt für die ihren 
Interessen stets und namentlich auch auf dem interessanten Terrain 
der Eifelbahn gewidmete unablässige einsichtsvolle Förderung.

In aufrichtiger Verehrung 
treu ergeben

Die Direction der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft 
M evissen Frhr. von G eyr

Jos. C assa le tte
K üchen F. W. K önigs

Alb. Frhr. von O ppenheim  v. P ran g h e  
J. Compes L e id e n
R ennen  W e n d e ls ta d t

K öln, den 25. März 1880.

Sr. Excellenz
dem Königlichen Ober-Berghauptmann

Wirklichen Geheimen Rath 
Herrn von D echen.

Das vorerwähnte, prächtig ausgestattete Album umfasst grosse 
Photographien von besonders malerischen Punkten der Eifel.



Die V e r e in ig u n g sg e se l ls c h a f t  für S teinkohlenbau im 
Wurm-Revier.

Dem Oberberghauptinann a. D.
Wirklichen Geheimen Rath 
Herrn Dr. von Dechen.

Ew. Excellenz feiern heute einen Tag, welchen zu erleben 
überhaupt nur Wenigen beschieden ist. Hochdieselben stehen da 
als ein leuchtendes, weithin bekanntes und bewundertes Beispiel 
ernsten Wirkens und Schaffens, wie in jüngern Jahren, so auch noch 
am Abend eines langen Lebens, reich an Arbeiten und Erfolgen auf 
den verschiedensten Gebieten.

Wenn jetzt durch einen unglücklichen, von uns tief beklagten 
Zufall hierin eine Unterbrechung eingetreten , so dürfen wir doch 
hoffen, dass diese nur von kurzer Dauer sein wird, und dass gar 
bald Ew. Excellenz zurückkehren können zu den Arbeiten, welche 
Ihnen so lieb geworden und welche fertig gestellt zu sehen, so sehr 
das Interesse der Wissenschaft und unserer heimischen Provinzen 
erfordert.

Sie wussten als Beamter Ihre erfolgreiche Thätigkeit im Dienste 
der Bergverwaltung zu verbinden mit epochemachenden wissen
schaftlichen Arbeiten, in dem Sie zugleich als erster und tüchtig
ster Bergmann des deutschen Vaterlandes allen jüngeren Collegen 
ein unübertroffenes Beispiel gaben des rüstigen, vor keiner Strapatze 
zurückschreckenden Mannes vom Leder.

Dann, noch in der vollen Manneskraft aus dem Staatsdienste, 
dessen höchste Stufen Sie erreicht, ausgeschieden , entfalteten Sie 
erst recht jene staunenswerthe und allbekannte wissenschaftliche 
Thätigkeit und wussten daneben noch Zeit zu gewinnen, um mit 
Rath und That unserem heimischen Bergbau nahe zu treten und 
denselben schöpfen zu lassen aus dem reichen Schatze Ihrer Kennt
nisse und Erfahrungen. In dieser Zeit haben wir das Glück und 
die Ehre gehabt, Ew. Excellenz eine lange Reihe von Jahren in 
unserer Mitte zu sehen, und in dankbarster Erinnerung ist es uns 
gegenwärtig, mit welchem Eifer Sie sich an unseren Berathungen 
betheiligt, mit welcher opferbereiten Liebenswürdigkeit Sie Ihre 
kostbare Zeit zu Befahrungen und technischen Ermittelungen im 
Interesse unserer Gesellschaft verwendet haben.

Als dann die Zeit kam, wo Sie ganz der Fertigstellung Ihrer 
grossen wissenschaftlichen Arbeiten Sich widmen mussten, hat darum 
Ihr Interesse für unsere Gesellschaft nicht aufgehört, und dankbar 
betrachten wir in gewissem Sinne Ew. Excellenz auch heute noch 
als zu uns gehörig.

So dürfen wir an diesem für Sie so schönen Tage Ew. Excellenz 
unsere herzlichsten Glückwünsche dar bringen und daran die Ver-



Sicherung knüpfen, dass Hochderen Thätigkeit im Direktorialrath 
unserer Gesellschaft uns stets eine ebenso angenehme als ehrenvolle 
Erinnerung sein wird.

Ew. Excellenz 
ganz ergebenste 

Direktion und Direktorialrath 
der Vereinigungs-Gesellschaft für Steinkohlenbau 

im Wurm-Revier.
K oh lsch e id , 25. März 1880.

R ec to r und S enat d e r  U n iv e rs itä t  zu Bonn.
Sr. Excellenz dem Wirklichen Geheimen Rathe 

Herrn Dr. H. von Dechen.
Ew. Excellenz bringen zum 80. Geburtstage Rektor und Senat 

der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität ihre aufrichtigen 
Glückwünsche dar.

Seit fast einem halben Jahrhundert sind Ew. Excellenz mit 
dieser Universität durch die Ihnen von der philosophischen Fakultät 
honoris causa verliehene Doktorwürde verbunden. Sie haben an der 
Berliner Universität als Professor gelehrt und in allen Ihnen anver
trauten Stellungen und hohen Aemtern Zeit und Kraft gefunden, am 
Fortschritt der Wissenschaft zu arbeiten. So glanben wir uns mit 
Stolz berechtigt, Sie als zu uns gehörig glückwünschend zu be- 
grüssen.

Unsere Universität, in’s Dasein gerufen, diese einst verlornen 
Landestheile auch durch wissenschaftliches Leben dem Vaterlande 
wiederzugewinnen, erkennt, dass Ihr Streben und Wirken zur Er
reichung dieses grossen patriotischen Zieles wesentlich beigetragen. 
Nur wenige Jahre, nachdem mit unserm Staate die westlichen Pro
vinzen vereinigt, begann Ihre denselben gewidmete Thätigkeit, welche 
stets weitere Gebiete umfassend, Ihren Namen für alle Zeiten mit 
den rheinischen Landen verknüpfen wird.

Nicht durch Geburt, sondern durch Wahl der Rheinprovinz 
angehörig, wird Ihr Name an der Spitze der Männer genannt, 
welche durch einsichtsvolles, energisches und treues Wirken die Be
wohner fester und inniger mit dem Staate verbunden haben. Sie 
haben es verstanden, durch eine seltene Vereinigung der altbewähr
ten Eigenschaften des preussischen Beamten mit hohem wissenschaft
lichem Streben und ächter Humanität viele Tausende in den Rhein
landen mit Hochachtung und Zuneigung für Ihre Person und die 
von Ihnen vertretenen Principien zu erfüllen.

Eine lange Reihe von Jahren an der Spitze des Bergwesens 
unserer Provinz stehend, haben Sie wesentlich beigetragen, diesen



Zweig der Industrie zu der hohen Blüte zu bringen, deren er sich 
erfreut. In schwieriger Zeit übernahmen Sie, nicht ohne Selbst
verleugnung, die Centralleitung des preussischen Bergwesens. Aus 
dem Staatsdienst geschieden, widmeten Sie sich ganz der Wissen
schaft und dem öffentlichen Wohl.

In hervorragendster Weise betheiligten Sie sich an der geo- 
gnostischen Erforschung Deutschlands. In Ihnen finden alle geo- 
gnostischen Arbeiten und Bestrebungen im deutschen Reich Ver- 
einigungs- und Mittelpunkt. Ihr Werk, die Aufnahme Rheinland- 
Westfalens , wurde mustergültig für die spätere Kartirung der 
übrigen Provinzen des Staates. Diese Durchforschung der Rheinlande 
gewährt nicht nur dem mineralogicch-geognostischen Studium an 
unserer Universität die unentbehrliche örtliche Grundlage, sie wirkt, 
auch bei dem weitreichenden Einfluss der Mutter Erde auf ihre 
Pflanzendecke und alles Lebendige, fördernd auf andere Gebiete der 
Wissenschaft.

Die Universität, deren Wirksamkeit wesentlich mitbedingt wird 
durch das geistige und wissenschaftliche Leben der Bevölkerung, 
gereicht zum Segen und Gewinn alles was den Sinn für höhere Bil
dung im Lande weckt und hebt. Dies Ziel verfolgt der von Ihnen 
seit 38 Jahren geleitete und zu ungeahntem Aufschwung gebrachte 
naturhistorische Verein der preussischen Rheinlande und Westfalens. 
Anderthalb Tausend Mitglieder, über alle Theile der westlichen Pro
vinzen zerstreut, empfangen durch diesen Verein Anregung zu den 
Naturwissenschaften und zu sinniger Naturbeobachtung. Das in un
serer Stadt von Ihnen gegründete Vereinshaus bietet in seiner Biblio
thek und den Sammlungen, welche mit dankenswerthem Freisinn 
Allen zur Benutzung geöffnet sind, eine willkommene Ergänzung der 
akademischen Lehr- und Studienmittel dar.

Sie haben bis zur Schwelle des 80. Lebensjahres mit fast bei
spielloser Rüstigkeit unter Ihren Mitbürgern und für dieselben ge
wirkt. So verschiedenartig Ihre Thätigkeit, so war doch all Ihr 
Arbeiten, Streben und Walten nach Einem Ziel und Leitstern ge
richtet, Erhöhung des nationalen Wohlstandes, Vermehrung des 
Gemeinwohls durch Verbreitung des Wissens und der Bildung, welche 
frei machen.

Möchte es Ihnen vergönnt sein, noch manche Jahre wie bisher 
zu wirken zu Heil und Segen Ihrer Mitbürger, als ein hohes Vor
bild rastloser Arbeit und selbstloser Hingebung — auch für unsere 
studirende Jugend!

B onn, den 25. März 1880.
R e k to r  und  S en a t

der R h e in isch en  F rie d ric h -W ilh e lm s-U n iv ers itä t.



Die p h ilo so p h isch e  F a k u l tä t  der U n iv e rs itä t  zu Bonn.
Ew. E x ce llen z

vollenden am heutigen Tage das 80. Lebensjahr. Indem die philo
sophische Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Ew. Excellenz zu dieser Geburtstagsfeier aufrichtige Glückwünsche 
darbringt, mit denselben den Ausdruck der Verehrung verbindend, 
von welcher sie gegen Ew. Excellenz beseelt ist, glaubt sie daran 
erinnern zu sollen, dass es die philosophische Fakultät unserer Alma 
Mater war, welche vor 46 Jahren Ew. Excellenz wegen hervorragen
der Verdienste auf dem Gebiete der Geognosie, Bergwerkswissenschaft 
und Metallurgie die Doktorwürde honoris causa verlieh,

Schon damals, ja bereits vor sechzig Jahren, war Rheinland- 
Westfalen der vorzüglichste Schauplatz Ihrer stets sowohl dem Staat 
als der Wissenschaft gewidmeten Thätigkeit gewesen. Ueber alles 
Erwarten sollte sich die Hoffnung erfüllen, dass die akademische 
W ürde, durch deren Verleihung die Fakultät Ihnen Anerkennung 
und Hochachtung bewies, von guter Vorbedeutung sein möchte für 
Ihre Beziehungen zu Bonn und zu den rheinischen Landen. Denn 
nachdem Sie eine Reihe von Jahren in Berlin als Vortragender Rath 
im Ministerium und als Professor an der Universität gewirkt, kehrten 
Sie 1841 in unsere Stadt zurück, um fortan Ihre Kräfte ganz vor
zugsweise den westlichen Provinzen zu widmen. Ihre grossen Ver
dienste um Bergbau und Berggesetzgebung, um Verkehrswesen und 
Industrie, um städtische und Gemeinde-Angelegenheiten werden von 
berufener Seite gewürdigt werden: — die philosophische' Fa
kultät weist am heutigen Tage vor allem in dankbarer Anerkennung 
auf Ihre wissensckaftliche Thätigkeit h in , deren folgenreichste 
Leistung in der geognostischen Untersuchung der westlichen Pro
vinzen vorliegt. Ihren Anstrengungen ist es zu verdanken, dass 
vor allen andern Theilen des Vaterlandes Rheinland-Westfalen zu
erst in grösserem Maassstabe geologisch kartirt und einer zusammen
hängenden Durchforschung unterzogen wurde. Diese grossen Ar
beiten gewähren nicht nur eine unmittelbare Förderung für die 
mineralogisch-geognostischen und die geographischen Studien an 
unserer Universität, sie bieten auch bei dem innigen Zusammen
hänge des organischen Lebens mit der Erdrinde , bei der Bedingt
heit der nationaiökonomischen und socialen Verhältnisse durch die 
Beschaffenheit und Gestaltung des Bodens eine der nothwendigsten 
Grundlagen für andere Wissenschaften dar, deren Pflege der philo
sophischen Fakultät zufällt.

Doch nicht allein die Erforschung des rheinisch-westfälischen 
Landes ist Ihr Werk; — vielmehr wird auch zu Ihren Arbeiten ge
führt, wer immer Einsicht und Verständniss in die geognostische 
Zusammensetzung von Gesammt-Deutschland sucht. Einem Wunsche 
der deutschen geologischen Gesellschaft entsprechend, vollführten



Sie das grosse und schwierige Werk, in übersichtlichem, einheit
lichem Bilde die reich und mannichfach gegliederte Mitte Europa’s 
von Genua bis Lüttich, von den dalmatinischen Gestaden bis zum 
Samlande darzustellen.

Am Ende des achten Jahrzehnts Ihres rastlos thätigen und 
erfolgreichen Lebens erblicken wir Sie sowohl selbstarbeitend und 
forschend, als auch die Arbeiten und Aufnahmen Anderer leitend 
an der Spitze neuer, stets weiter und tiefer dringender Unter
suchungen, — ein ungewöhnliches Vorbild für Viele.

Mit dankbarer Werthschätzung des von Ihnen für Wissenschaft 
und Staat Geleisteten, verbindet die philosophische Fakultät ihre 
•wärmsten Wünsche, es möge die Vorsehung Ew. Excellenz noch 
viele Jahre in geistiger und körperlicher Rüstigkeit gewähren.

B onn, 25. März 1880.
D ie p h ilo so p h isc h e  F a k u ltä t  

d e r königl. rh e in isch en  F rie d ric h -W ilh e lm s* U n iv e rs itä t.
Gildemeister. Knoodt. Troschel. Nasse. Clausius. Schäfer. 

Bücheier. Usener. Lipschitz. von Hanstein. Aug. Kekule. 
J. B. Meyer. Maurenbrecher. Justi. Neuhaeuser. vom Rath. 
R. Kekule. Menzel. Ritter. Wilmanns. Aufrecht. Schönfeld.

Foerster. F. Frhr. von Richthofen.

An
den Wirklichen Geheimen Rath 

Herrn Dr. H. von Dechen.

Die D eu tsche  geo log ische  G ese llsch a ft in Berlin 
hatte die Photographien Ihrer Mitglieder eingesandt. Dieselben sind 
zu je 4 auf einem Carton angeordnet und in einem prachtvollen 
Schrein auf bewahrt. Dieser, aus Ebenholz gearbeitet und reich mit ein
gelegtem Silber verziert, trägt auf der Vorderseite das v. Dechen’sche 
Wappen. Ausgeführt ist derselbe nach der Zeichnung des Bau
meister S ch ü tz  (Lehrer an dem Kunstgewerbe-Museum in Berlin) 
von dem Kunsttischler W ieske in Berlin; die Silberarbeit ist von 
der Berliner Firma Vollgold u. Sohn.

Der N a tu rh is to r is c h e  V erein in  Bonn.
H o c h g e e h r te s te r  H err P räs id en t!

Euer Excellenz beehren sich die Unterzeichneten im Namen 
des Naturhistorischen Vereins der Preussischen Rheinlande und West
falens zur Feier Ihres heutigen achtzigjährigen Geburtsfestes den 
innigsten, tief empfundenen Glückwunsch mit um so freudigerem



Herzen darzubringen, als Sie sicher der Genesung von dem jüngst 
erlittenen schweren Unfall entgegen gehen, und wir mit Zuversicht 
hoffen dürfen, Sie recht bald wieder Ihrer wissenschaftlichen Thätig- 
keit zurückgegeben und im Kreise theilnehmender Freunde und Be
rufsgenossen in gewohnter Rüstigkeit verkehren zu sehen.

Den naturhistorischen Verein knüpft aber an Euer Excellenz 
eine ganz besondere Zuneigung und Dankbarkeit, da Sie demselben 
stets eine Theilnahme und Aufopferung erwiesen haben, die in der 
Geschichte solcher Institute gewiss einzig dasteht.

Sie haben nicht nur unserm Verein seit 86 Jahren als Mit
glied angehört, 32 Jahre ohne Unterbrechung seine Versammlungen 
als einstimmig erwählter Präsident geleitet und die Geschäfte ge
führt, sondern es ist auch die Blüthe, zu welcher sich der Verein 
in geistiger und materieller Beziehung emporgescliwungen, Ihr eigen
stes Werk, das durch Ihr ebenso vortreffliches, wie humanes Wirken 
und durch eifrigste Hingabe an die Interessen unserer Gesellschaft 
in umsichtigster Weise gefördert worden ist.

Dankbar und mit Stolz erfüllt verehren daher alle Vereins
genossen Euer Excellenz als ihren theuren Präsidenten und sind mit 
uns von dem heissen Wunsche beseelt, dass Sie Sich noch lange des 
ungestörtesten Wohlseins erfreuen, Trübsal und Leid Ihnen aber 
fern bleiben mögen.

B onn , den 25. März 1880.
Der Vorstand.

M arq u art. F ab ric iu s . A ndrä.
Dem Wirklichen Geheimen Rathe 

Herrn Dr. H e in rich  von D echen , Excellenz.

Die N ied er rh e in isc h e  G e se lls c h a f t  in Bonn.
Hochverehrter Herr Wirklicher Geheimrath!

Ew. E x c e l l e n z
blicken an dem heutigen Tage, an dem Sie Ihr achtzigstes Lebens
jahr vollenden, auf eine arbeitsvolle, aber überaus segensreiche Lauf
bahn zurück. Sie waren in den weitesten Kreisen, als Vertreter der 
Wissenschaft, als patriotischer Bürger, als humaner Vorgesetzter 
und als warmer Freund, Allen ein Vorbild der herrlichsten Mannes
tugend, die Sie in so wohlwollende Form zu kleiden wussten, dass 
wir nie mit Neid , sondern nur mit verehrender Liebe und dank
barer Anhänglichkeit zu Ihnen aufblickten, Gefühle, denen an dem 
heutigen festlichen Tage Ihnen gegenüber Ausdruck zu geben, uns 
hoch beglückt.

Nicht lauter sonnige Tage, wie wir sie Ihnen so sehr ge-



wünscht, brachte die Vergangenheit. Des Schicksals Hand griff, oft 
schmerzliche Wunden schlagend, in Ihre Seele, die gebeugt, aber 
nicht geknickt, sondern mannhaft weiter schaffend , daraus hervor-
ging.

Ihre Verdienste sind so reicher und mannichfaltiger Art, dass 
es kaum möglich sein möchte, sie alle zu würdigen. Wenn daher 
die Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkuude sich ge
drungen fühlt, in die Reihe der Glückwünschenden zu treten, so 
mag es ihr vor Allem geziemen, dem Ausdruck zu geben, was Sie 
ihr geleistet haben, und wofür sie Ihnen den aufrichtigsten und 
tiefgefühltesten Dank darbringt. Sie gehören uns seit dem 19. Januar 
1842 als Mitglied an, also seit mehr als achtunddreissig Jahren, und 
waren unausgesetzt ein treuer Theilnehmer an den Sitzungen, in 
denen Sie durch häufige und lehrreiche Vorträge viel, sehr viel zu 
der Biüthe der Gesellschaft beigetragen haben. Als Sie im Jahre 
1854 zum Leiter der Geschäfte in der physikalischen Section be
rufen wurden, da war eine gewisse Lässigkeit eingetreten. Sie haben 
das unzweifelhafte Verdienst, wieder Regelmässigkeit und Ordnung 
in- die Sitzungen gebracht, und dadurch das Interesse der Mitglieder 
für die Gesellschaft neu belebt zu haben. So wurde es denn auch 
allgemein bedauert, als Sie schon nach drei Jahren, im März 1857, 
unwiderruflich die Direction niederlegten und auch später die Wahl 
nicht wieder annehmen wollten. Aber mit Dank haben es alle Mit
glieder beider Sectionen anerkannt, dass Sie auch seitdem bis auf 
den heutigen Tag Ihr Interesse für die Gesellschaft bewahrt habeD, 
ihr wahrhaft treu geblieben sind. Empfangen Sie dafür unser Aller 
wärmsten Dank, und erfüllen Sie unsere Bitte, auch ferner unser 
thätiges Mitglied zu bleiben.

In jüngster Zeit hat wieder ein Sturm einen Angriff auf Ihre 
theure Gesundheit gemacht, und Sie aufs Krankenlager geworfen. 
Wir flehen, dass dasselbe von kurzer Dauer sein möge und Sie bald 
in rüstiger Kraft wieder in unsere Mitte zurücktreten werden.

Bonn, den 25. März 1880.

Die Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde: 
Troschel. Busch. A ndrä. Leo. Z artm ann.

(Es folgen die Namen der andern Mitglieder.)

Der N a tu rw is se n sc h a f tlic h e  V erein zu M agdeburg .

Das Gratulations-Blatt ist von einem aquarellirten Eichen- 
und Lorbeerkranz umgeben; es zeigt oben die Abbildung des Sieben
gebirges und von Rolandseck, ringsum 9 Federzeichungen, die Bilder



aus dem Bergmannsleben darstellen, und enthält nachstehende Wid
mung :

Sr. Excellenz
dem Herrn Dr. H e in rich  von Dechen, 

dem unermüdlichen hochverdienten Forscher 
auf dem Gebiete der Geognosie 

sendet
mit dem Ausdruck der Hochachtung und Verehrung 

seine tiefgefühlten Glückwünsche 
zu dem 80sten Geburtstage 

der Naturwissenschaftliche Verein
zu Magdeburg.

M ag d eb u rg , den 25. März 1880.

Dr. Otto Fischer, Sanitätsrath. Dr. Andreas Schreiber, Professor. 
Hermann Gruson, Commerzienrath. Karl Paulsieck, Direktor der 

Guericke-Schule.

Die P h y sik a lisch -ö k o n o m i sehe G esellschaft zu Königs
berg in Preussen sandte ein Diplom, datirt vom 6. März 1880, wo
durch Excellenz Herr v. D echen zum Ehrenmitgliede ernannt wird.

Eine ganz besondere Freude wurde nach dem eigenen Ge- 
ständni88 des Herrn Jubilars ihm noch dadurch bereitet, dass auf 
eine Anregung des Herrn Geh. Raths Schaaffhausen und unter Mit
wirkung der Herren Geh. Räthe Fabricius, vom Rath, Troschel und 
Commerzienrath W. Königs so reiche Spenden zu Ehren des Fest
tages für eine Stiftung zu Gunsten des Naturhistorischen Vereins 
von einer Anzahl Freunde und Bekannte des hochverdienten Herrn 
Präsidenten eingelaufen waren, dass demselben bereits die Summe 
von 15000 Mark zur Verfügung gestellt werden konnte, welche 
durch weitere Zuwendungen sich seitdem auf 21015 Mark ver
mehrt hat. Bei dieser Gelegenheit möchte es wohl am Platze sein, 
zu bemerken, dass namentlich rheinisch-westfälische Industrielle 
und Gesellschaften, wo es gilt, wissenschaftliche Bestrebungen zu 
unterstützen, hierbei nicht nur gern hilfreiche Hand leisten, sondern 
auch mit ihren Mitteln nicht geizen, wie dies der Naturhistorische 
Verein gerade jetzt durch die Versicherungsgesellschaft „Colonia“ in 
Köln erfahren hat, die sich in liberalster Weise sofort bereit finden 
liess, für den obigen Zweck 3000 Mark zu überweisen. Allen Spen
dern aber zu jener Ehrengabe, deren Namen wir nachstehend folgen



lassen wird der Naturhistorische Verein stets die dankbarste Aner
kennung bewahren.

An den Gaben haben sich der Reihenfolge der Zeichnungen nach 
betheiligt: die Herren G. Mevissen, Freiherr Simon v. Oppenheim, 
Freifrau Abraham v. Oppenheim, Herr Emil Pfeiffer, Frau Ww. Joh. 
Peter vom Rath, Herr F. W. Königs, sämmtlich in Köln, die Herren 
W Bergenthal in Warstein , Schwabach in Berlin, H. Haniel in 
Ruhrort, Frau Wwe. Jacob vom Rath in Köln, die Herren Freiherr 
von Geyr-Schweppenburg in Aachen, Wendelstadt und Franz Leiden 
in Köln, Alfr. Krupp in Essen, Rennen in Köln, H. Schaaffhausen in 
Bonn Theodor Stein in Kirchen, Eduard Klein in Au a. d. Sieg, 
Walther Siebei in Kirchen, Gustav Weyland in SiegeD, C. Andrä in 
Bonn J. Wegeier in Coblenz, Gustav Seligmann in Coblenz, Nie. 
Fabricius in Bonn, Freiherr Friedr. von Diergardt in Morsbroich, 
A. Kreutz und Martin Schenk in Siegen, Gebrüder Röchling in 
Saarbrücken, Baare in Bochum, Ernst Waldthausen in Essen, H. D.
F. Schneider in Neunkirchen, Friedr. Grillo in Schalke, Gebrüder 
Stumm in Neunkirchen, Wollheim in Berlin, Excell. Krug von Nidda 
in Berlin, Ed. Heintzmann in Essen, Fr. Hammacher in Berlin, 
Handtmann in Coblenz, Gilbert für die „Colonia“ in Köln, Johannes 
Lehmann in Poppelsdorf, A. von Galhau zu Wallerfangen für die 
Steinkohlen-Grube Hostenbach bei Saarbrücken, Pet. Ludw. Schmidt 
in Elberfeld, Goldschmidt u. Comp, uüd Georgi in Bonn, Julius 
Köttgen und Albert Jonghaus in Langenberg, CI. Schlüter in Bonn, 
E. Landsberg in Aachen, Hilt in Kohlscheid, Pörting in Immekeppel 
für die Aktiengesellschaft Altenberg, Alph. Fetis in Stolberg.



Bericht über die XXXVII. Gene r a l- Versammlung 
des Naturhistorischen Vereins für Rheinland und 

Westfalen.

Die statutenmässige Generalversammlung wurde in diesem 
Jahre in den Pfingsttagen, am 17., 18. und 19. Mai, zu E ssen in 
den prächtigen Räumlichkeiten abgehalten, welche die Gesellschaft 
„Verein“ für diesen Zweck zur Verfügung gestellt hatte. Bereits 
am Abend des 17. hatte sich ein Theil der angekommenen Gäste 
und der in Essen ansässigen Mitglieder in dem Gesellschaftssaale 
des „Vereins“ zu einer Begrüssung eingefunden; die erste Sitzung 
wurde Dienstag den 18. Vormittags 9V2 Uhr in demselben Saale vor 
ungefähr 60 Theilnehmern eröffnet, deren Zahl sich im weiteren 
Verlaufe auf ca. 80 vermehrte. Zum ersten Male in den 33 Jahren, 
seitdem der allverehrte Vereinspräsident Excellenz von  D echen  
den Verein leitet, sah sich derselbe in Folge des bekannten Unfalles 
vom 3. März d. J. verhindert, der Versammlung vorzustehen; an 
seiner Stelle führte der Vice-Präsident des Vereins, Geh. Bergrath 
F a b ric iu s , den Vorsitz. Derselbe ertheilte zunächst das Wort dem 
Herrn Oberbürgermeister Dr. H ache von Essen, der die Versamm
lung Namens der Stadt mit warmen Worten willkommen hiess. Ob
schon viele Städte der beiden Provinzen, so ungefähr war der Inhalt 
der Ansprache , in weit höherem Maasse für die Versammlung ge
eignet seien, so habe sich Essen dennoch um die Gunst und Ehre 
beworben, die 37. Versammlung in seinen Mauern zu sehen. Die 
Stadt sei wohl zu der Einladung berechtigt gewesen, da Kohle und 
Eisen, welche den Mittelpunkt einer grossartigen Industrie bilden, 
auch in der Versammlung viele Kenner, Verehrer und Bearbeiter 
haben. Im Namen der Bürgerschaft gebe er der lebhaftesten Freude 
über die Annahme der Einladung und dem Wunsche Ausdruck, dass 
die heutigen Verhandlungen zur Förderung der hohen Zwecke des 
Vereins beitragen möchten.

Nachdem der Vorsitzende für diese* herzlichen Bewillkomm
nungsworte Namens der Versammlung gedankt ha tte , verlas Dr. 
Ph. B e rt kau  aus Bonn an Stelle des erkrankten Secretairs nach
stehenden B e r ic h t  über den  Z u s ta n d  des V e re in s  im v e r
flossenen  Ja h r  1879:



Am Schlüsse des^Jahres 1878 betrug die Zahl der Mitglieder 
1423 Von diesen starben im Laufe des Jahres 1879 das Ehrenmit
glied Schuttleworth Esqur. in Bern und die ordentlichen Mitglieder: 
Gutsbesitzer Bendleb in Weiler bei Brühl, Dr. Geissler, Freiherr 
von Gerold Excellenz , Medizinalrath und Professor Mohr in Bonn, 
Kaufmann W. Joest, Landrentmeister H. Schmitz, Rentner Carl 
Leop Weniger und Geh. Ober-Finanzrath und Provinzial-Steuer- 
direktor Wohlers in Cöln; Rentner Gerh. Kreitz in Boppard, Ober- 
Kammerrath Stephan in Braunfels; M. Brügelmann in Düsseldorf; 
W Colsmann Sohn in Langenberg; Kaufmann Joh. Heinr. Furmans 
in Viersen; Direktor E. Jeghers in Ruhrort; Direktor L. Lose in 
Crefeld; Geh. Rath und Betriebsdirektor der berg.-märk. Eisenbahn 
PJange in Elberfeld; Grubendirektor Friedr. Wolff in Essen; Dr. 
Portz und Ober-Postdirektor Richter in Aachen; Hüttenbesitzer Fief 
in Neunkirchen; Reg.- und Geh. Med.-Rath Laymann und Kreis- 
physikus und Sanitätsrath H. Rosbach in Trier; A. Biermann und 
F. Möller in Bielefeld; Kaufmann Cosack in Arnsberg; Appellations
gerichtsrath Grosse in Hamm; Baumeister Fr. Schmidt in Haspe; 
Baurath Westermann in Meschede; Rechtsanwalt Esselen, Geh. 
Bergrath a. D. Küper, Bergrath Offenberg, Professor W. Voigt und 
Geh. Bergrath Wiesner in Dortmund; Dr. Herrn. Pauly in Letmathe; 
Freiherr Lewin von Spiessen in Dülmen; Wirkl. Geh. Ober-Regie
rungsrath a. D. Hartwich in Berlin; Reg.-Rath Molly in Potsdam; 
Rentner P. Nickhorn in Braubach a. Rh.; Prof. A. Sadebeck in Kiel; 
Baron J. v. Behr in Löwen; Eisenhüttenbesitzer H. Kraemer in St. 
Ingbert; der in corpore unserem Verein als Mitglied beigetretene 
„Wissenschaftliche Verein in Witten“ hat sich aufgelöst. Ihren 
Austritt aus dem Verein, zumeist unter Hinweis auf die gedrückten 
Zeitverhältnisse , haben 69 Mitglieder erklärt, so dass der Verein 
einen Gesammtverlust von 112 Mitgliedern zu beklagen hat. Die 
Zahl der im Laufe des Jahres 1879 neu eingetretenen Mitglieder 
beträgt 46; der Verein hatte mithin am 1. Januar 1880 einen Be
stand von 1357 Mitgliedern. Im laufenden Jahre sind dem Verein 
bis jetzt 40 neue Mitglieder beigetreten.

Dem langjährigen Mitgliede und Bezirksvorsteher für Coblenz» 
dem Kaiserlichen Ober-Postdirektor und Geh. Postrath, Herrn H andt- 
mann in Coblenz, der am 1. Oktober 1879 sein öOjähriges Dienst
jubiläum feierte, sprach der Vorstand Namens des Vereins seine 
Glückwünsche zu diesem freudigen Ereignisse aus; ebenso zwei Ver
einen, mit denen unser Verein in Tauschverkehr steht: Der Natur-' 
forschenden Gesellschaft zu Halle a. d. Saale zur Feier ihres 100- 
jährigen , und dem Nassauischen Verein für Naturkunde in Wies
baden zur Feier seines 50jährigen Bestehens.

Der von dem Secretär herausgegebene 36. Jahrgang unserer 
Vereinsschrift umfasst 18 Bogen Originalabhandlungen aus verschie-
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denen Gebieten der Naturwissenschaft von den Herren K ette ie r, 
K arsch , Schw arze, T re n k n e r , W in k le r, R o e m e r ,  Herrn. 
M ü lle r  und B e rt kau, mit 3 Tafeln Abbildungen; 9 Bogen ent
fallen auf das Correspondenzblatt, das das Mitgliederverzeichniss, 
den Bericht über die Pfingst- und Herbstversammlung, sowie den 
Nachweis über die Erwerbungen des Museums und der Bibliothek 
enthält, nebst einem ausführlichen Referate des Yereinspräsidenten 
Excellenz v. D echen über G üm bel’s ,,GeognoBtische Beschreibung 
des Fichtelgebirges mit dem Frankenwalde“ ; die Sitzungsberichte 
der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde ent
halten auf 26V8 Dogen eine reiche Fülle neuerer Beobachtungen und 
Forschungen auf dem Gesammtgebiete der Naturwissenschaft und 
Medizin; das Inhaltsverzeichniss nimmt V2 Bogen ein, so dass im 
Ganzen über 53V2 Bogen gedruckt und diese neben den 3 Tafeln 
durch 19 Holzschnitte und eine geologische Uebersichtstafel illu- 
strirt sind.

Der Schriftenaustausch mit anderen gelehrten Gesellschaften 
wurde in der bisherigen regen Weise fortgesetzt und mit einer be
trächtlichen Anzahl neu angeknüpft, so dass der Verein gegenwärtig 
mit 226 Gesellschaften, Academieen u. s. w. im Tauschverkehr steht, 
nachdem diejenigen im Journal gelöscht sind, die sich entweder 
aufgelöst oder den Tauschverkehr eingestellt haben. Ueber die Be
reicherungen der Bibliothek durch diesen Tausch sowie durch Ge
schenke und Ankauf, und über den Zuwachs, den die Sammlungen 
durch Geschenke und Ankauf erfahren, giebt, wie oben bemerkt, 
das Correspondenzblatt Nr. 2 genauere Auskunft.

Die hier vorliegende vom Herrn Rendanten H en ry  einge
reichte Rechnung für 1879 ergiebt:

Einen Kassenbestand aus 1878 von . . — M. 94 Pf.
Einnahmen i. J. 1879 ............................  8637 „ 88 „

Summa 8638 M. 82 Pf.
Die Ausgaben i. J. 1879 betrugen . . 8440 „ 90 „

bleibt somit ein baarer Kassenbestand von . . 192 M. 92 Pf.
Hierzu kommt noch ein Guthaben beim 

Banquier Goldschmidt & Co. in Bonn am 31.
Dec. 1879 (einschliesslich eines von der Stadt 
Unna am 6. Aug. 1879 dem Verein zugewandten 
Geschenkes von 100 M a r k ) ...........................  2162 „ 75 „

An Werthpapieren waren vorhanden im Nominalbeträge:
40 Stück ungarische Anleihen ä 80 Thlr. =  320 Thlr od. 9600 M. 
15 „ „ „ ä 400 „ =6000 „ „ 18,000 „
Köln-Mindener Prioritäts-Obligationen . 1400 „ „ 4200 „



und die im Laufe des Jahres 1877 aus Kapitalzinsen an
geschafften Prioritäts - Obligationen der Bergisch Mär
kischen E isenbahn .............................................................. 3000 M.

zusammen 34,800 M.

Die Generalversammlung wurde zu Pfingsten in Soest abge
halten und verlief unter zahlreicher Betheiligung in allseitig be
friedigender Weise. Auf derselben wurde der Geheime Bergrath 
F a b r ic iu s  als Vice-Präsident und Herr H enry als Rendant auf 
Vorschlag des Präsidenten durch Acclamation wiedergewählt; ebenso 
die Herren Prof. K ar sch in Münster als Sectionsvorsteher, Dr. 
V7ilms in Münster und Sanitätsrath Dr. R osbach in Trier als Be
zirksvorsteher. Zur Pfingstversammlung 1881 waren Einladungen 
von Siegen, Paderborn und Oeynhausen eingelaufen; die anwesenden 
Mitglieder entschieden sich für letzteren Ort, und der Herr Präsi
dent übernahm es, die Stadt von der getroffenen Wahl in Kenntniss 
zu setzen.“

Nachdem hierauf Herr Dr. Nato rp  aus Essen zur Verstärkung des 
Vorstandes am Vorstandstische Platz genommen, verlas der Vorsitzende 
die vom Vorstand des Vereins an Se. Excellenz Herrn v. D echen 
zur Feier des 80jährigen Geburtstages gerichtete Glückwunsch- 
Adresse (s. oben p. 47), der die Versammlung durch Erhebung von 
ihren Sitzen zustimmt, und das Schreiben, mit dem das Comité 
der „v. Dechen-Stiftung“ die von hochherzigen Gönnern des Vereins 
gespendete Summe Sr. Excellenz überreicht hatte, sowie endlich 
folgende von Herrn v o n D e c h e n  verfasste Ansprache an die Ver
sammlung:

An die 37te General-Versammlung des naturhistorischen Vereins 
der preussischen Rheinlande und Westfalens in Essen 

am 18. Mai 1880.
„Seitdem ich im Jahre 1846 in Creuznach zum Präsidenten 

des Vereins gewählt worden war, ist es mir als ein seltenes Glück 
beschieden gewesen, in einer ununterbrochenen Folge von 33 Jahren 
unseren General-Versammlungsn bis zum "vorigen Jahre in Soest 
beiwohnen und in denselben den Vorsitz führen zu dürfen. Ein 
Missgeschick von nicht gewöhnlicher Art hat mich im Anfänge des 
Monats März dieses Jahres auf ein langes Krankenlager geworfen, 
so dass es mir durchaus unmöglich ist, heut in Ihrer Mitte zu er
scheinen und die Pflichten meines Amtes in gewohnter Weise zu 
erfüllen. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass es mir vergönnt 
sein wird, unsere Herbstversammlung hier in Bonn im Anfänge des 
Monates October dieses Jahres persönlich begrüssen zu dürfen, in
zwischen liegt doch ein ansehnlicher Zeitraum zwischen diesem



Tage und heut. Bei der Unbeständigkeit menschlicher Dinge muss 
diese Hoffnung dahin gestellt bleiben.

Unser Verein hat in ausdauernder Arbeit seit seinem Bestehen 
die Zwecke verfolgt, welche seine Begründer im Auge gehabt haben, 
Erforschung der natürlichen Produkte des heimathlichen Bodens und 
die Pflege der Liebe zu den Naturwissenschaften in allen Kreisen 
des Lebens und der Gesellschaft, dem Einzelnen zur Freude und Er
hebung, der Gesammtheit zum Vortheil und Nutzen. Unter den 
Männern, welche damals die Führer des Vereins waren, verehren 
wir noch heut unseren Ehren-Vicepräsidenten D. C. L. M a rq u a rt 
sen. in Bonn. Seine Gesundheit hält ihn schon seit mehreren Jahren 
von unseren auswärtigen Versammlungen entfernt. Die Mittel, welche 
wir zur Erreichung unserer Zwecke an gewendet haben, sind in dem 
ganzen Zeiträume dieselben geblieben. Versammlungen in verschie
denen Städten von Jahr zu Jahr , wechselnd in den beiden Pro
vinzen, welche immer zur vollsten Befriedigung der Theilnehmer, 
der einheimischen, wie auswärtigen, verlaufen sind und dem Vereine 
von Jahr zu Jahr neue Mitglieder , Freunde und Gönner zugeführt 
haben.

Den Pfingstversammlungen sind seit einer Reihe von Jahren 
noch Herbstversammlungen in Bonn in dem eigenen Lokal des Ver
eins hinzu getreten, besonders um den Mitgliedern Veranlassung zu 
geben, die Sammlungen des Vereins näher kennen zu lernen.

Die Verhandlungen des Vereins, welche jährlich in 2 Heften 
erscheinen und aus besonderen Abhandlungen, wesentlich von Mit
gliedern, aus dem Correspondenzblatte mit den Berichten über die 
Versammlungen und endlich aus den Sitzungsberichten der Nieder
rheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Bonn bestehen. 
Diese Verhandlungen sind es besonders, welche dem Vereine zahl
reiche Mitglieder aus den anderen Provinzen unseres Staates und 
aus dem Auslande zugeführt haben und dieselben an unseren Verein 
fesseln.

Endlich und nicht am wenigsten gehören zu diesen Mitteln 
die Sammlungen, grösstentheils von Naturprodukten aus den heimath
lichen Provinzen und die Bibliothek, wesentlich gebildet aus den 
Schriften der Gesellschaften und Vereine, mit denen unser Verein 
im Tauschverkehr steht.

Für die Sammlungen und die Bibliothek konnte bis zu dem 
Zeitpunkte nur wenig geschehen, bis der Verein durch die Liberali
tät vieler seiner gut situirten Mitglieder in den Stand gesetzt wurde, 
ein eigenes Haus zu erwerben, in dem diese Sammlungen eine 
sichere Unterkunft und einen vollständigen Schutz fanden, indem 
der Vereins-Secretär darin eine Wohnung erhielt. Die erste An
regung hierzu wurde auf der General-Versammlung in Bielefeld am 
14. Mai 1856 von dem Geheimen Commerzienrath Freiherr von



Di er gar dt-Viersen gegeben, eine Commission zur Aufnahme der 
Geldbeiträge gebildet, in der die Herren K önigs, H. H an ie l, 
M öller, Olfers und Overweg Platz nahmen. Im Jahre 1860 konnte 
ein passendes Haus, in der Nähe des Hofgartens in Bonn erworben 
werden.

Dasselbe ist späterhin durch einen Anbau erweitert worden, 
so dass ein genügender Raum für die Sammlungen und Bibliothek 
vorhanden ist.

Aus den hierzu veranstalteten Geldsammlungen ist auch noch 
ein Kapitalfonds übrig, geblieben, aus dessen Zinsen grössere Repara
turen und Verbesserungen an dem Gebäude ausgeführt werden, wenn 
die regelmässigen Beiträge der Mitglieder — neben den Kosten der 
Verhandlungen — dazu nicht genügen.

In den letzten Jahren haben wir leider die Erfahrung machen 
müssen, dass die Zahl unserer Mitglieder in einer wenn auch nur 
langsamen Abnahme begriffen ist. So niederschlagend diese E r
scheinung ist, deren Grund theils in den ungemein gedrückten indu
striellen Verhältnissen seit dem Jahre 1873, theils in der Zunahme 
der Vereine und Gesellschaften in den verschiedensten Lebenskreisen 
und zu den verschiedensten Zwecken liegt, so aufmunternd und er
hebend ist es auf der anderen Seite, dass sich unser Verein noch 
fortdauernd des Wohlwollens und der werkthätigen Unterstützung 
vieler opferwilligen Gönner und Mitglieder erfreut. Es ist in der 
That für mich eine hohe Freude, Ihnen heut die Mittheilung machen 
zu können, dass einige unserer hervorragenden Mitglieder die Samm
lung eines Geldfonds zur Feier meines 81sten Geburtstages veran
staltet haben, um unserem Vereine eine grössere Sicherheit für die 
Zukunft zu verleihen, dessen Zinsen zur Ordnung und Instandhaltung 
der Sammlungen unseres Vereins verwendet werden sollen. Der 
Fonds hat bis heut die sehr bedeutende Höhe von Mark 20,000 er
reicht. Die näheren Bestimmungen sind mir überlassen worden und 
beehre ich mich , der hochverehrten Versammlung folgende Vor
schläge ergebenst vorzulegen:

1. Das Kapital erhält den Namen „Sammelfonds von 1880“. Der
selbe wird abgesondert von den sonstigen Einnahmen des Ver
eins durch den Vorstand verwaltet.

2. Das Kapital wird durch den Vorstand rentbar angelegt und 
nur die Zinsen desselben sind zur Verwendung bestimmt. 
Dasselbe wird durch weitere Zuwendungen und Beiträge von 
Gönnern und Mitgliedern des Vereins vermehrt, von denen 
ebenfalls nur die Zinsen zur Verwendung gelangen.

3. Die Zinsen dieses Sammelfonds werden nach der Absicht der 
Geber zunächst zur Ordnung und Instandhaltung der Samm
lungen, ferner zur Vervollständigung derselben und der Biblio
thek verwendet.



4. Die in einem Jahre nicht zur Verwendung gelangenden Zins
beträge werden aufgesammelt und verbleiben zur Disposition 
für folgende Jahre.

5. Aus diesen eingesammelten Zinsen werden in angemessenen 
Zeiträumen von 10 bis 15 Jahren Beiträge zur Herstellung 
neuer Ausgaben der geologischen Uebersichtskarte der Rhein
provinz und der Provinz Westfalen entnommen, deren erste 
Ausgabe mit einer entsprechenden Notiz in dem 23. Bande 
unserer Verhandlungen 1866 Aufnahme gefunden hat und so 
in die Hände der damaligen Mitglieder unseres Vereins ge
langt ist.

Gegenwärtig ist die erste Ausgabe dieser Karte vergriffen, 
aber im Verlaufe der verflossenen 14 Jahre hat sich auch ein 
reiches Material zu deren Berichtigung angesammelt, so dass 
jetzt eine verbesserte Ausgabe veranstaltet werden kann. Die 
Vorbereitungen dazu sind bereits getroffen und ist auf der 
Düsseldorfer Industrie-Ausstellung ein Exemplar der Karte 
unter dem Titel „V orarbeit zu r 2. A usgabe“ dem Publiko 
vorgeführt.
Ich darf hoffen, dass, wenn Sie, meine Herren, diesen Vor

schlägen Ihre Genehmigung nicht versagen wollen, „der Sammel
fonds von 1880“ den Absichten der hochherzigen Geber entsprechend, 
sehr wesentlich dazu beitragen wird, die Zwecke unseres Vereins in 
immer erhöhtem Maasse zu erreichen und demselben eine festere 
dauernde Grundlage auch für eine fernere Zukunft zu geben.“

Dechen.
Die in dieser Ansprache gemachten Vorschläge über die Ver

wendung der gesammelten Summe wurden von der Versammlung 
einstimmig angenommen, mit der Aen der ung jedoch, dass auf Vorschlag 
des Berghauptmann P rin z  von S chönaich -C aro la th  dem Namen 
„Sammelfonds 1880“ die Bezeichnung „v. D ech en -S tiftu n g “ hin
zugefügt werden solle.

Hierauf folgte die Erledigung mehrerer geschäftlichen Ange-~ 
legenheiten. Zu Rechnungs-Revisoren der von Herrn Rendanten 
H enry  vorgelegten Rechnung wurden Herr Bergrath H ausm ann 
und Kaufmann H oll m ann aus Essen ernannt, die sich sofort zur 
Ausübung ihres Geschäftes zurückzogen. Der Vereinspräsident von 
D echen und der Vereinesecretär Professor A ndrae  wurden durch 
Acclamation wiodergewählt und ersterem ein begeistertes dreimaliges 
Hoch gebracht; ebenso wurden der Sectionsvorsteher für Zoologie, 
Prof. F ö r s te r  in Aachen, und die Bezirksvorsteher für Düsseldorf 
und Minden, Oberlehrer a. D. C o rn e liu s  in Elberfeld und Dr. med. 
C ram er in Minden einstimmig wieder gewählt; die seit längerer Zeit 
erledigte Bezirksvorsteherstelle für Köln wurde durch Herrn Direktor



Dr Th orné in Köln, und die durch den Tod des Sanitätsraths 
Dr. R osbach  in Trier und des Medicinal-Assessors Dr. W ilm s in 
Münster erledigten Stellen durch den Landesgeologen G r e b e  in 
Trier und Prof. H osius in Münster neu besetzt.

Zur Herbstversammlung dieses Jahres in Bonn wurde Sonn
tag der 3. October Vormittags 11 Uhr bestimmt, und die vorjährige 
Wahl für die PfingstverSammlung 1881, Bad Oeynhausen, bestätigt, 
nachdem Bergrath F re y  tag  als Badedirektor die Einladung mit 
warmen Worten erneuert und eine Schrift „Bad O eynhausen 
(Rehme) in W estfa len “ (Minden 1880) zur Yertheilung an die An
wesenden gebracht hatte.

Endlich theilte der Yorsitzende noch eine Einladung der Stadt 
Coblenz für die General-YerSammlung 1882 mit, die einstimmig mit 
Dank angenommen wurde.

Nach Erledigung dieser geschäftlichen Angelegenheiten be
gannen die wissenschaftlichen Yorträge. Die Reihe derselben eröff- 
nete Herr Dr. N a to rp  mit einem U eb erb lick  ü b er die w i r t 
sch aftlich en  Y erh ä ltn isse  des N ie d e rrh e in isc h -w e s tfä li
schen In d u s tr ie b e z irk e s .

„Die wirthschaftliche Thätigkeit steht zwar nicht in unmittel
barer Beziehung zu dem Gegenstände der heutigen Verhandlungen, 
— so führte er etwa aus; — nichts destoweniger wird es den Theil- 
nehmern von Interesse sein, ein allgemeines Bild von der Riesen
werkstätte zu gewinnen, deren Mittelpunkt die Stadt Essen bildet. 
Der mittelbare Zusammenhang zwischen der Industrie und den 
Wissenschaften ist sehr gross. Yon diesen entleiht jene die Mittel 
und Waffen, welche sie dem Menschen zum Kampfe gegen die 
Mächte der Natur in die Hand g ib t, und mittels deren er, wenn 
das Glück mit der Thatkraft im Bunde ist, seine Riesenerfolge zu 
erringen in den Stand gesetzt wird. Die grossartige Industrie des 
Rheinisch-Westfälischen Bezirks ist jungen Datums, d. h. erst in den 
letzten Jahrzehnten zu einer wirklichen Grossindustrie geworden. 
Im Uebrigen reicht die Gewinnung der Steinkohle und die Bear
beitung des Eisens in unserm Bezirk tief in das Mittelalter zurück; 
schon vor 500 Jahren wurde hier Bergbau und Industrie betrieben. 
In der Chronik von Dortmund werden die Kohlen schon im Jahre 
1302 erwähnt. Für Essen geschieht ihrer im Jahre 1317 Erwähnung. 
Bei der grossen Dortmunder Fehde wird im Jahre 1389 ein Aus
fall gemacht, um Kohlen zu erbeuten. Die Entwicklung des Berg
baues während des halben Jahrtausends ist der Gegenstand vieler 
Untersuchungen gewesen, die ein reiches geschichtliches Material 
liefern. Unter den Männern, welche sich mit der G e sc h ic h te  des 
Bergbaues beschäftigten, begegnen wir Namen wie F r ie d r ic h  H ar
k o r t ,  Oberpräsident von A chenbach , Bergrath von Y elsen.



Die erfreuliche Entwickelung der Essener Industrie wurde durch die 
Schrecknisse des dreissigjährigen Krieges unterbrochen; erst gegen 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts, durch Friedrich den Grossen 
und die politische Lage im Westen Deutschlands, trat wieder ein 
Aufschwung ein. Gleichwohl waren es bescheidene Verhältnisse, 
denen wir in jener Zeit begegnen. Erst nach der Vereinigung der 
verschiedenen Territorien — Stift und Stadt Essen, Stift Relling
hausen u. s. w. — unter der Krone Preussen 1814 trat ein enormer 
Aufschwung ein, wie er nur durch die Erfindung der Dampfmaschine, 
die Befreiung des Bergbaues von hemmenden Gesetzen, die Um
änderung des Transportwesens möglich war. Auch die Fortschritte 
der Naturwissenschaften blieben nicht ohne Einfluss. Die Produktion 
des Bezirkes an Steinkohlen betrug um das Jahr 1820, als unser 
Vereinspräsident als angehender Bergmann auf der Zeche Hawer- 
kamp im Sprockhövel’schen seine erste Schicht anfuhr, kaum 10 
Millionen Centner, im vorigen Jahre 400 Millionen Centner und sie 
übersteigt die von Belgien und Frankreich, während sie 1/6 der von 
Grossbritannien beträgt. Zur Gewinnung dieses Quantums gehört 
ein Arbeiterheer von 80,000 Mann und 1700 Maschinen von 140,000 
Pferdekräften. Hierbei ist die zur Verwendung gekommene geistige 
Kraft gar nicht in Anschlag gebracht. Von der heutigen Leistungs
fähigkeit der Eisenindustrie gibt uns das Krupp’sche Werk einen 
Begriff. Um die Production in das Absatzgebiet zu führen, dient 
ein Eisenbahnnetz von etwa 750 km, welches den Bezirk bedeckt, 
mit einem Park von 40,000 Doppelwaggons. Das Absatzgebiet 
umfasst das ganze westliche Deutschland, die nördliche Schweiz, das 
nördliche Frankreich, Belgien und die Niederlande; neuerdings 
werden Anstrengungen gemacht, es auf überseeische Länder anszu- 
dehnen. Um schliesslich die von Laien oft gestellte Frage, wie lange 
das in der Erde ruhende Quantum Kohlen noch ausreichen werde, 
zu beantworten, sei erwähnt, dass es nach ungefährer Berechnung 
Sachkundiger 100,000 Millionen Tonnen beträgt, zu deren Förde
rung, auch wenn diese auf die Höhe der Englischen gesteigert wird, 
700 Jahre nöthig sein werden.“

Hierauf sprach Herr Bergmeister S c h rä d e r aus Essen unter 
Vorlegung einiger Gesteinsproben und unter Hinweis auf die in der 
Düsseldorfer Ausstellung ausgelegten Karten und ausführlichere 
Broschüre üb er das B le ie rzv o rk o m m en  bei L in to rf.

„Der Bergbau von Lintorf ist nicht neu, er darf ein Alter von 
mehr als 100 Jahren für sich in Anspruch nehmen, aber er konnte 
zu keiner rechten Blüthe kommen, da er eines mächtigen Feindes, 
des Wassers, nicht Herr zu werden vermochte. Erst in neuerer Zeit 
ist es der Thatkraft und Ausdauer einiger Deutscher Industrieller 
gelungen, die Gruben wieder in Betrieb zu setzen und so auszu



rüsten, dass der fernere regelmässige Betrieb gesichert er
scheint.

Das Lintorfer Erzvorkommen, eins der reichsten unseres Vater
landes, gehört dem Kohlenkalk an, zieht sich aber auch in die 
darüber liegenden Kulmschichten hinein. Es tritt der Kohlenkalk, 
der ja an der Westseite unseres Kohlenbeckens unter den jüngeren 
Schichten verschwindet, in der Gegend von Lintorf in zwei insel
artigen Kuppen zu Tage, die, wie sie früher die Ansitzpunkte des 
Bergbaues gewesen sind, auch heute durch die beiden Hauptschächte, 
Friedrichsglück und Diepenbrok bezeichnet werden können. Auch 
an diesen beiden Kuppen lässt sich erkennen, dass die Biegungen 
des Kohlenkalkes genau den durch den Steinkohlenbergbau bekannten 
Haupt-Mulden und Sätteln entsprechen. Zwischen beiden Sätteln, 
liegt eine tiefe, mit Kulm und jüngeren Schichten ausgefüllte Mulde.

Der Kohlenkalk, der ausser durch den Bergbau auch durch 
mehrere Steinbrüche bei Lintorf aufgeschlossen ist, wird in concor- 
danter Lagerung von dunkelfarbigen, schwefelkieshaltigen Schiefern 
überdeckt, welche zum Kulm gehören und auf denen früher eine 
nicht unbedeutende Alaungewinnung stattgofunden hat. Zwischen 
Kohlenkalk und Alaunschiefer tritt häufig, aber nicht regelmässig 
ein hornsteinartiger Kieselschiefer (Lydit) auf. Der Kohlenkalk 
selbst ist ein massiger Kalkstein ohne deutliche Schichtung; 
seine hangenden Schichten sind häufig dolomitisch und nehmen ein 
sandsteinartiges Aussehen an. Versteinerungen sind selten in dem
selben. Dagegen findet sich in dem Alaunschiefer eine Schicht, 
welche zahllose, zum Theil in Schwefelkies versteinerte, zum Theil 
nur als Abdrücke erhaltene Goniatiten und Pecten enthält, ganz 
ähnlich wie sich eine solche Schicht mit denselben Petrefacten im 
Hangenden des Flötzes Catharina findet.

Ausser an den genannten beiden Punkten tritt weder Kohlen
kalk noch Kulm zu Tage, sie werden überlagert durch eine Letten
schicht, die bei den in der Gegend zahlreich niedergestossenen Bohr
löchern überall als oberstes Gebirgsglied gleichsam als Decke über 
Alles Andere ausgebreitet gefunden wurde. Nach den eingeschlossenen 
übrigens nur dürftigen Resten von Versteinerungen scheint sie der 
Tertiär-Formation anzugehören. Unter der Lettenschicht ist durch 
die Bohrarbeiten in der Mulde zwischen Friedrichsglück und Diepen
brok ein Sandstein an getroffen, der auch an einer Stelle, nicht weit 
von Diepenbrok zu Tage ausgeht. Ob derselbe dem flötzleeren 
Sandstein oder einer jüngeren Formation zuzurechnen ist, muss vor
läufig dahin gestellt bleiben.

Das Erzvorkommen ist, nach den neueren Aufschlüssen, ein 
ausgesprochen gangartiges und zwar sind bis jetzt zwei Gänge 
bekannt geworden, die wir als den Gang von Friedrich und den



von Georg unterscheiden können. Ihnen werden sich in Zukunft 
vielleicht noch mehr Gänge anreihen.

Beide Gänge zeigen dasselbe Verhalten. Das Fallen ist 
äusserst steil 70°—80° nach Osten; die Mächtigkeit beträgt bis zu 
6 m und geht selten unter 1 m herunter. Das Streichen geht fast 
genau von Nord nach Süd. * Die Ausfüllungsmasse ist nicht überall 
dieselbe; während sie an einzelnen Stellen vom Hangenden bis zum 
Liegenden aus derbem Schwefelkies besteht, wird sie an anderen 
Punkten aus Schwefelkies, Kalkspath und Quarz untermischt mit 
Bruchstücken des Alaunschiefers gebildet. Aber nirgendwo fehlt 
der Bleiglanz, der sowohl im Schwefelkies, wie im Kalkspath und 
Quarz in derben Schnüren und Nestern eingesprengt sich findet; 
einzelne Bänke von derbem Bleiglanz zeigen eine Mächtigkeit bis zu 
20 cm, meist ist die Gangmasse nicht fest miteinander verbunden, 
so dass die Gewinnung nur selten unter Anwendung von Schiess
arbeit, gewöhnlich nur mit der Keilhaue erfolgt. Häufig* liegt Aus
füllungsmasse und Erz in mehr oder weniger dicken Brocken in 
einen schwarzen Mulm eingebettet, der aus fein zertheiltem Alaun
schiefer und Bleiglanz besteht. Es scheint, dass dieser Mulm nach 
der Tiefe zu seltener wird, obschon er bis jetzt auch auf der 
tiefsten Sohle noch vorkommt. Beide Gänge durchsetzen in paralleler 
Richtung den Kalksattel von Friedrichsglück und es ist das Fort
setzen des Friedrichsglücker Ganges aus dem Kalk in den Alaun
schiefer sowohl nach Norden, wie nach Süden durch den Grubenbau 
nachgewiesen. Andererseits zeigt die Streichrichtung des Diepen- 
broker Ganges auf ca. 200 m nach Süden so entschieden auf den 
Friedrichsglücker Gang hin, dass die Annahme nicht von der Hand 
zu weisen ist, dass beide Aufschlusspunkte einen und denselben 
Gang betreffen, und dass dieser auf die erhebliche Ausdehnung von 
über 2000 m aushält. Gleich nördlich des Schachtes von Diepenbrok 
aber ändert sich die Streichrichtung des Ganges und wendet sich 
mehr westlich. Es wäre nicht unmöglich, dass beide Gänge sich 
hier schaarten.

Der Gang von Georg ist bis jetzt zwar nur innerhalb der 
Kalkkuppe von Friedrichsglück aufgeschlossen, auch ist eine Fort
setzung desselben in der Kuppe von Diepenbrok nicht bekannt? 
obschon verschiedene Nachrichten über alte Baue darauf hindeuten. 
Ebensowenig ist bis jetzt eine Fortsetzung dieses Ganges aus dem 
Kalk in den Alaunschiefer aufgeschlossen, der Gang wird vielmehr 
unbauwürdig, sobald er sich dem Nord- beziehungsweise Südab- 
hange des Kalkrückens nähert und die Strecken sind deshalb hier 
nicht weiter ausgefahren.

In den oberen Teufen zeigten beide Gänge als Liegendes Kalk, 
als Hangendes eine mächtige Lettenablagerung und so wurde man 
zu der Annahme gebracht, das Erzvorkommen sei ein lagerartiges,



das die Kalkkuppe mantelartig umgebe und die Grenze zwischen 
Kalk und Alaunschiefer, als dessen Zersetzungsproduct man [‘den 
Letten ansah, bilde und mit welchem sich der in letzterem Gebirge 
bekannte Gang schaare. Mit dem weiteren Auffahren auf der 
tiefsten der 42 m Sohle von Friedrichsglück aber fand man im 
Hangenden des Ganges Kalk und es zeigte sich, dass dies das auf 
der Gangkluft herabgesunkene Stück der Kalkkuppe sei, dass man 
es also mit einer richtigen Sprungkluft beziehungsweise deren 
späterer Ausfüllung zu thun habe. Und als weitere nothwendige 
Schlussfolgerung aus dieser Tbatsache ergab sich die, dass die im 
Hangenden des Ganges befindliche Lettenschicht nicht zersetzter 
Alaunschiefer sei, sondern der oberen tertiären Lettenablagerung 
angehöre, die am Hangenden der Gänge in grösserer Mächtigkeit 
liegt, als am Liegenden.

Von den Hauptgängen zweigen sich einzelne Trümer ab, die 
zum Theil auf grössere Erstreckung zu verfolgen sind. So wurde 
in der Nähe des Schachtes, Friedrich ein solches in dem liegenden 
Kalke längere Zeit verfolgt und mit Vortheil abgebaut; es führte 
reinen Bleiglanz in derben Schnüren und eingesprengt im Kalkstein, 
fast ohne Schwefelkies und hatte eine Mächtigkeit bis zu 0,50 m.

In dem Kalksteinsattel von Diepenbrok wurde in den letzten 
Monaten ein in südost- nordwestlicher Richtung streichender Gang 
aufgeschlossen, dessen Verbindung mit dem Hauptgange zwar noch 
nicht nachgewiesen ist, der aber wahrscheinlich ebenfalls als ein 
liegendes oder hangendes Trum anzusehen sein wird. Derselbe führt 
vorwiegend schöne, grossblättrige Blende die bis zu 0,50 m Dicke 
derb auftritt und an einzelnen Stellen die Gangspalte ganz allein 
ausfüllt, während an anderen Punkten Bleiganz und Schwefelkies 
daneben auftreten.

Ausser an diesem Punkte findet sich Blende nur untergeordnet 
in kleinen Partieen auf den Gängen, auch Kupferkies ist bis jetzt 
nur in unbedeutenden Mengen aufgefunden.

Was nun die Entstehung der Gänge anlangt, so ist durch die 
bisherigen Aufschlüsse mit Sicherheit nachgewiesen, dass die Spalten
bildung nach Ablagerung des Kohlenkalkes und des Kulms erfolgte, 
da der Friedrichsglücker Gang erwiesener Maassen beide Schichten 
ohne Aenderung des Streichens durchsetzt. Zweifelhaft aber könnte 
man sein, ob die Gangbildung vor oder nach Ablagerung der Letten 
eintrat, da letztere an mehreren Stellen das Hangende des Ganges 
bilden. Eine Spaltenbildung in den weichen Letten erscheint aber 
nicht wahrscheinlich, es muss die Gangbildung vor der Lettenablage
rung erfolgt sein; durch die Bohrungen ist nachgewiesen, dass das 
Ausgehende der Gänge durch eine mit Letten ausgefüllte Furche 
bezeichnet wird; diese Furche entstand dadurch, dass in Folge des 
Aufreissens der Spalte das hangende Schiefergebirge in der Nähe



zerrüttet und bei den folgenden Ueberschwemmungen weggeführt 
wurde, während von dem Liegenden, welches fester blieb, nur die 
obersten Schichtenköpfe weggewaschen werden konnten. Nachdem 
das Hangende des Ganges entfernt war, musste, bis das neue Han
gende, die Lettenablagerung gebildet war, auch die Gangmasse durch 
die Ueberschwemmungen angegriffen werden und wenn auch dadurch 
der Gang nicht überall ganz weggenommen wurde, so verringerte 
sich doch seine Mächtigkeit. Nicht überall aber vermochte die 
Gangmasse dem Wasser Widerstand zu leisten, an einzelnen Punkten, 
wie bei Schacht Franz, wurde sie bis auf geringe Reste ganz fortgeführt. 
Da aber, wo die Gangmasse sich erhielt, drangen doch die Wasser 
in dieselbe ein, bildeten Hohlräume und füllten diese später mit 
dem schwarzen Mulm theilweise wieder aus.

Da der Kalkstein durch die Spaltenbildung weniger zertrüm
mert wurde, als der Schiefer und daher nicht so leicht durch das 
Wasser weggeschwemmt wurde, als dieser, so liegt das Ausgehende 
des Ganges im Kalk relativ höher, als im Schiefer, in letzterem ist 
der obere Theil des Ganges theilweise ganz weggewaschen und so 
kommt es, dass der Gang sich da auskeilt, wo er in oberer Höhe 
aus dem Kalk in den Schiefer Übertritt. In grösserer Teufe wird 
er hier vermuthlich regelmässig durchsetzen.

Aufgeschlossen wurden die Lintorfer Erzgänge bis jetzt durch 
eine Reihe von Schächten, die allmählich auch unter Tage in Verbin
dung gesetzt werden. Darunter befinden sich 2 Wasserhaltungs
schächte, von denen der Friedrichsglücker mit einer direct wirkenden 
Woolf’schen und einer Balancier-Maschine, der Diepenbroker mit 
einer liegenden eincylindrigen und einer direct wirkenden eincylindrigen 
Maschine ausgerüstet ist. Die tiefste Sohle ist bei 43m unter derHängebank 
von Schacht Friedrich ausgesetzt. BeiUebernahme des Betriebes durch 
diejetzigeLeitung war der Normalwasserstandbei 14 m unter derHänge
bank vonFriedrich. Nachdem die zweite Wasserhaltungsmaschine hier 
aufgestellt war, konnte man mit diesen beiden Maschinen 40 cbm Wasser 
pro Minute heben; das Pumpen begann, und in ca. 1% Monaten war 
die 43 m Sohle erreicht. Auf Diepenbrok wurde die Einrichtung 
der neuen Wasserhaltung nicht so schnell fertig gestellt, es zeigte 
sich aber, dass auch hier der Wasserspiegel und zwar um 15 m 
aank, während nur in Friedrich gepumpt wurde. Es war dadurcb 
erwiesen, dass eine unterirdische Verbindung durch Klüfte zwischen 
beiden Schächten bestand, und es bekundete sich diese Verbindung 
seitdem auch dadurch, dass die Wasser in Diepenbrok aufstiegen, 
wenn in Friedrichsglück das Pumpen auf hörte. Man wird nicht 
fehl gehen, wenn man in dieser unterirdischen Verbindung einen 
neuen Beweis für das Durchsetzen des Ganges von Friedrich bis 
nach Diepenbrok erblickt.

Nachdem man sich durch zahlreiche Bohrlöcher über das



Erzvorkommen einigermaassen orientirt und hierbei den bis dahin 
ganz unbekannten Gang von Georg aufgeschlossen hatte, fing man 
an um möglichst schnell viele Angriffspunkte zu gewinnen, eine 
ganze Reihe kleiner Förderschächte abzuteufen und von diesen aus 
die Gänge abzubauen. Man teufte die Schächte ab, soweit es ohne 
Wa^erhaltung möglich war, und machte hierbei bald die Erfahrung, 
dass der Wasserspiegel in beständigem Sinken begriffen ist, seitdem 
die Pumpen arbeiten. Während beispielsweise auf Georg Schacht 
die erste Sohle der Wasser wegen nicht tiefer als bei 12 m ange- 
setzt werden konnte, arbeitet man gegenwärtig hier auf der 21 m 
Sohle vollständig trocken und noch fortwährend ist bei Diepen- 
brok wie bei Friedrichsglück ein ganz regelmässiges Sinken des 
Wasserspiegels zu beobachten. Es kann mithin der Wasserhaltungs- 
Schacht von Friedrichsglück als der tiefste Punkt eines grossen 
Wasserbeckens angesehen werden, dessen Grenzen heute vielleicht 
noch nicht mit absoluter Genauigkeit anzugeben sind, das aber mit 
Sicherheit allmählich leer gepumpt wird. Die Ausdehnung der Baue 
auf der tiefsten, der 43 m Sohle trägt zur grösseren Schnelligkeit 
dieser Entwässerung bei, sie würde aber zweifelsohne auch ohne 
Auffahren neuer Strecken erfolgen. Die Kanäle, durch welche die ver
schiedenen Wasserbehälter oberhalb dieses Beckens in Verbindung 
stehen, sind die Klüfte des Kalkgebirges und die Erzgänge mit ihren 
Ausläufern, die Entwässerung erstreckt sich in Folge dessen nicht auf 
die von den Gängen unberührten Schieferschichten, noch auf die 
überlagernden jüngeren Gebirgsglieder, so lange hier nicht künst
liche Verbindungen mit dem Kalk beziehungsweise mit dem Gange 
hergesfcellt werden. Jedes neue Anfahren des Kalkes aber, oder des 
Ganges auf der tiefsten Sohle bringt neue Wasserzuschüsse mit sich, 
und veranlasst dadurch ein um so rascheres Sinken des Normal
wasserstandes.

Wie schon erwähnt, ist der Erzgehalt der Gänge an den ver
schiedenen Punkten ein durchaus ungleicher; es enthält zum Beispiel 
das Haufwerk der rohen Förderung nach den Angaben der Gruben
verwaltung

Bleiglanz Schwefelkies
aus dem Gange von Diepenbrok . . . . oo"~CD 45—50<>/,
„ „ Gange von Friedrichsglück . . . o©00 35»/,
„ „ Gange von G e o r g ........................ 10% 25»/,
„ „ liegenden Trum von Friedrichsglück 15°/„ 5°/,

Während der Blende-Gehalt an allen diesen Punkten 1 °/0 nicht über
steigt und häufig ganz fehlt, führt der Gang von Heinrich nur 2°/0 
Bleiglanz und 5% Schwefelkies, dagegen 25—30% Zinkblende. Im 
Ganzen genommen scheint nach den bisherigen Aufschlüssen sowohl 
die Mächtigkeit der Gänge wie der Prozent-Gehalt des Haufwerks 
an Erzen nach der Teufe zuzunehmen, was auch nicht auffallen kann,



wenn man bedenkt, dass die bisherigen Arbeiten sich nur am Aus
gehenden oder doch nahe unter demselben bewegt haben. Noch 
fortwährend werden neue, schöne Aufschlüsse gemacht und die Reihe 
derselben dürfte noch lange nicht abgeschlossen sein.“

Im Anschluss hieran weist Herr Bergrath B raun aus Aachen 
auf die Analogie dieses Gangvorkommens mit dem des berühmten 
belgischen „Bleybergs“ hin, welches ebenfalls in der Kohlenformation 
auftritt.

Ein wesentlicher Unterschied besteht jedoch darin, dass dort 
der Gang hauptsächlich im Kohlensandstein bebaut ist, erst in 
neuerer Zeit sind auch im Kohlenkalk bauwürdige Mittel aufge
schlossen worden.

Die schönsten Mittel befinden sich am Contact zwischen dem 
Sandstein und dem Kalk, wo die Gangmächtigkeit auch beinahe 
100 m Länge 10 m beträgt, grösstentheils in derbem Bleiglanz.

Mit dem Bleiglanz kommt auf den Gangmitteln im Sandstein 
schöne braune Blende vor, welche stellenweise das vorwiegende Erz 
bildet. Schwefelkies findet sich nur untergeordnet.

Die Wasserzuflüsse haben sich im Yerhältniss der fortschrei
tenden Teufe der Baue vermehrt und betragen zur Zeit bei circa 
200 m Teufe 29 cbm pro Minute.

Nur die grosse Reichhaltigkeit des Erzvorkommens kann, bei 
solchen Wassermassen, welche eine Betriebskraft von 2000 Pferde
kraft (nominell) zur Wältigung und pp. 100 Tonnen Kohle per Tag 
beansprucht, noch einen lohnenden Betrieb gestatten, und auch diess 
kaum bei den heutigen niederen Bleipreisen.

Nachdem hierauf der Vorsitzende den eben eingetrofienen 
schriftlichen Gruss der eingeladenen, aber zum allseitigen Bedauern 
am Erscheinen gehinderten Herren Ober - Berghauptmann a. D. 
K r u g  von N id da  und Feldmarschall H e r w a r th  v. Bi t te nfe ld  
zur Kenntniss der Versammlung gebracht hatte, sprach Dr. Gur l t  
aus Bonn üb er  die E x pe r im en ta l -G eo lo g ie  und die A u f 
k l ä ru n g e n ,  welche sie zur E n t s t e h u n g s g e s c h i c h t e  der 
E r d e  zu l i e f e rn  g e e ig n e t  ist. Diese noch verhältnissmässig 
neue Wissenschaft betritt den von der Chemie und Physik schon seit 
langer Zeit eingeschlagenen Weg des Experimentes, um die Lehrsätze 
der Geologie durch den strikten Beweis zu begründen. Hypothetische 
Anschauungen über die Entstehung der Erde, namentlich von einer 
grossen Fluth, welche einst das Land bedeckte und bei ihrem Ablaufe 
marine Ueberreste zurückliess, finden sich schon im frühesten Alter- 
thume bei den Aegyptern, Phöniziern, Juden, Griechen und Römern 
und machten sich bis in das 18. Jahrhundert geltend. Als Beweis 
legte Redner eine alte ägyptische Karte über Goldbergwerke in



Oberägypten vor, welche aus der Zeit des Mineptah, 1400 Jahre 
vor unserer Zeitrechnung, stammt und sich auf einem Papyrus findet, 
der im Museum zu Turin aufbewahrt wird und Seemuscheln auf dem 
trocknen Lande abgebildet zeigt. Erst im letzten Decennium des 
vorigen Jahrhunderts wurde die Hypothese durch die Beobachtung 
der Natur verdrängt, welcher der weit vorgeschrittene Zustand der 
heutigen geologischen Wissenschaften zu verdanken ist. Da der 
menschliche Geist sich jedoch nicht durch Ansammlung von That- 
sachen befriedigt fühlt, sondern nach den Ursachen derselben forscht, 
so fehlt es auch der neueren Geologie nicht an Hypothesen, die 
jedoch in vielen Fällen erst durch den Versuch begründet und zu 
Lehrsätzen erhoben werden können, daher die moderne Geologie 
noch expe r ime nt a l  werden muss, um dieses zu erreichen.

Die Veranlassung zu dem Vortrage bot sich dem Bedner in 
dem kürzlichen Erscheinen eines höchst wichtigen Werkes: Syn
t h e t i s c h e  S tud ien  zur  E x p e r i m e n t a l - G e o l o g i e  von A. 
Daubree,  Braunschweig, 1880, Friedrich Vieweg und Sohn, welches 
der Vortragende auf besonderen Wunsch des berühmten französischen 
Verfassers in einer deutschen Uebersetzung herausgegeben hat, und 
das alle die wichtigen Arbeiten zusammenfasst und ergänzt, die 
Daubree seit fast 40 Jahren über Experimental-Geologie ausgeführt 
hat. Es war bei dem Vortrage nicht thunlich, eine ausführliche 
Analyse von dem reichen Inhalte dieses wichtigen Buches zu geben, 
vielmehr musste sich derselbe darauf beschränken, in kurzen Um
rissen das Wesen der Experimental-Geologie und der von ihr befolgten 
Methoden anzudeuten.

Die durch das Experiment zu prüfenden geologischen Erschei
nungen sind entweder chemischer und physikalischer oder mecha
nischer Natur. So gehören zu den c h em is ch- ph ys i ka l i sc hen  
Untersuchungen schon die Versuche von Hal l ,  1802—1805, durch 
Erhitzen von Kreide in geschlossenem Baume künstlichen Marmor 
darzustellen; dann die Beobachtung von zufällig gebildeten Mine
ralien in Hüttenschlacken; endlich die absichtliche Bildung von 
künstlichen Mineralien durch Synthese, wodurch sich besonders ver
schiedene französische Forscher ausgezeichnet haben, von denen es 
in jüngster Zeit Meunier  auch gelungen ist, sublimirte Silikate, 
wie Enstatit und Feldspath, darzustellen. Alle diese Methoden 
umfassen den trockenen Weg bei hoher Schmelztemperatur; dagegen 
sind auch auf nassem Wege aus wässeriger Lösung bei niederer 
Temperatur künstliche Mineralien erzeugt worden. Einen Mittelweg, 
den h y d r o t h e r m a l e n ,  mit Wasser bei einer Temperatur bis über 
400° C., schlug besonders Daubree  ein, dem es sogelang, krystalli- 
sirten Quarz, Augit, Zeolithe, Kalkspath, Aragonit u. s. w. zu erhalten, 
wie solche auch durch heisse Quellen in nachweislich historischer 
Zeit gebildet wurden. Diese letztere Methode gestattet es, die Ent



stehung metamorphischer aus sedimentären Gesteinen zu erklären 
und giebt in ihrer Verfolgung einen Fingerzeig über Bildung der 
wasserhaltigen Laven und krystallinischen Massengesteine.

Die m echa ni sc he n  Vorgänge, welche Daubree besonders 
untersuchte, betreffen die Zerkleinerung und Transportirung von 
Gesteinen, die Biegung und Zersprengung der geschichteten Gesteine, 
die Entstehung der Zerreissungen, von den mächtigsten Verwerfungen 
bis zu den versteckten Klüften, sowie den Einfluss derselben auf die 
Entstehung einzelner Felsen, Felsenarme, Höhlen und ganzer Thäler. 
Alsdann gehören dahin die Erscheinungen der Schieferung und die 
durch innere Bewegungen, in Folge der Reibung der Moleküle, her
vorgebrachte Wärme; zuletzt diejenigen Einwirkungen, welche die 
Meteore und ihre Trümmer, die Meteorite, bei dem Durchfliegen 
unserer Atmosphäre erleiden. Alle diese Erscheinungen sind in 
D a u b r e e ’s trefflichem Buche ganz ausführlich und mit logischer 
Schärfe behandelt.

Hierauf folgte eine halbstündige Pause, während welcher ver
schiedene ausgelegte Sammlungen (u. a. westfälische Kreideversteine
rungen, Zähne verschiedener Pachydermen, Hörner des Rhinoceros, 
sowie Steinkohlenfossilien, die zur Illustration eines von Herrn 
Markscheider a. D. Achepoh l  begonnenen Werkes über  die  
L a g e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  im O b e r b e r g a m t s b e z i r k  Dor t-  
mund und  üb e r  die I d e n t i f i c i r u n g  der Flötze  du rc h  F l o ra  
un d  F a u n a  dienten) besichtigt wurden.

Nach der Pause theilte der Vorsitzende zunächst das Ergebniss 
der Rechnungsrevision mit; da sich nichts zu bemerken fand, so 
wurde dem Herrn Rendanten Entlastung ertheilt.

Hierauf gabDr. v o nd e r  Heyden aus Essen einige Erläuterungen 
zu einer ausgestellten Sammlung von Gussstahlproben aus der K rupp’- 
schenFabrik und zu einer Sammlung westfälischerKreideversteinerungen.

Herr Professor Dr. Deicke aus Mülheim an der Ruhr sprach 
über das V or ko m m en  und  die B i l d u n g  der T o u r t i a  be i  
Essen  und  M ülh e im  an der  Ruhr.  Nachdem derselbe seinen 
Vortrag mit einer Uebersicht über die westfälischen Kreideablage
rungen und deren Vorkommen im Allgemeinen eingeleitet hatte, 
fuhr er folgendermaassen fort. „Ich gehe nun zu der besondern Be
trachtung des untersten Gliedes der Kreide in hiesiger Gegend, 
nämlich zur Tourtia über, und werde dabei namentlich das Vor
kommen derselben bei Mülheim berücksichtigen, da dasselbe bis 
jetzt wenig bekannt ist. Ich habe mit der Bearbeitung desselben 
zuerst in den Jahren 1876 und 1878 einen Anfang gemacht in zwei 
kleinen Abhandlungen, die als Beilagen zu den Programmen der



Realschule I. 0. zu Mülheim an der Ruhr in den genannten Jahren 
erschienen sind; aber gerade die Besprechung der Tourtia in der 
ersten dieser Abhandlungen, welche in Bezug auf das Vorkommen 
derselben in Speldorf einer Berichtigung bedarf, hat mich wesentlich 
mit dazu veranlasst, hier Einiges über diese interessante Kreidebil
dung mitzutheilen.

Das Vorkommen der Tourtia auf der Dimbeck bei Mülheim 
bildet den südlichsten Punkt und zugleich mit dem in Meilinghofen die 
westlichsten Punkte der westfälischen Tourtia; beide sind durch das 
Vorkommen derselben im Hagedorn, an der Strasse nach Werden, 
gewissermassen verbunden. Von Mellinghofen folgt sie in östlicher 
Richtung dem Abhange des Steinkohlengebirges als ein schmales 
Band über Heissen, Frohnhausen und Essen nach Steele, Bochum 
u. s. w. bis zum Alme-Thaïe. Der Name Tourtia ist zuerst von 
Archiac  in die Wissenschaft eingeführt und später allgemein für 
das unterste Glied des Cenoman angenommen. Archiac  begründet 
denselben in seiner bekannten Abhandlung: Rapport sur les fossiles 
du Tourtia, welche in den Mémoires de la société géologique de 
France vom Jahre 1847 abgedruckt ist, mit den folgenden Worten, 
welche ich in der Uebersetzung Ihnen mitzutheilen mir erlaube. Er 
sagt: „Ich hatte anfangs als Bezeichnung für diese Schicht den 
Namen nervisches Conglomérat vorgeschlagen; allein das hiesse einen 
neuen Namen einführen, ohne dass die NothWendigkeit dazu vor- 
iegt, und ich habe daher den Namen beibehalten, unter welchem 
dieselbe im ganzen Lande bekannt ist. Ich will nur bemerken, dass 
nach einer mir von Herrn Souich  gewordenen Mittheilung der 
Name Tourtia bei den Arbeitern keinen ganz fest bestimmten Sinn 
hat, denn sie geben denselben sowohl den Conglomeraten, als auch 
den Gerolle einschliessenden Schichten, welche sie bei ihrer Arbeit 
antreffen, ehe sie das Kohlengebirge erreichen, indem sie dabei das 
Alter der Ablagerung ganz ausser Acht lassen. Ich dagegen be
schränke den Namen Tourtia auf das mehr oder weniger kalkige, 
eisen- und glaukonithaltige Conglomérat, welches zwischen den Mer
gelschichten und den ältern Schichten gelagert ist.“ — Fe rd in a n d  
R ö m e r  hat für die in hiesiger Gegend %über dem Steinkohlen
gebirge lagernden Schichten der Kreide den Namen Grünsand von 
Essen in seiner Monographie : „Die Kreidebildungen Westfalens“ im 
Jahre 1854 eiDgeführt und nachgewiesen, dass derselbe mit der bel
gischen Tourtia identisch ist. Da man jedoch in neuerer Zeit diesen 
Grünsand von Essen in 2 Zonen getheilt hat und auch noch andere 
Grünsande in der Kreideformation Vorkommen, so hat man wohl ganz 
zweckmässig für die unterste Zone des Cenoman den Namen Tourtia 
und für die folgende den Namen Varians-Grünsand wegen des 
Leitfossils derselben, dem Ammonites varians, angenommen. Ich 
will hierbei gleich vorweg bemerken, dass dieselben mit den beiden
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Zonen identisch sind, die S t r o m b e c k  in seiner Abhandlung: „Bei
trag zur Kenntniss des Pläners über der westfälischen Steinkohlen
formation“ als unterer Grünsand mit Brauneisensteinkörnern und 
unterer Grünsand ohne Brauneisensteinkörner bezeichnet hat.

Ich beschränke mich nun in den folgenden Betrachtungen auf 
die Tourtia selbst, wie sie in den Steinbrüchen von Essen und Mül
heim aufgeschlossen ist und beziehe mich zunächst auf das Vorkom
men derselben in Meilinghofen. Die hier vorkommenden Felsen 
des Kohlensandsteins bildeten eine in das Kreidemeer vorspringende 
steile felsige Uferpartie, die Wogen des Kreidemeeres überspül- 
ten diese Felsen, rundeten dieselben ab und glätteten sie, wie dies 
die Oberfläche der Sandsteinfelsen noch jetzt so schön zeigte, nach
dem die sie bedeckenden Kreideschichten entfernt worden waren. 
Die Verhältnisse müssen für die Entwicklung des Thierlebens äusserst 
günstig gewesen sein, denn selten findet man wohl an einer so 
kleinen Stelle eine so grosse Mannigfaltigkeit in den Thiergeschlech
tern bei einer ebenfalls grossen Anzahl von Individuen wieder, wie 
das hier der Fall war; denn diese Beschaffenheit, wie ich sie an
deutele und noch weiter zu beschreiben gedenke, ist jetzt leider 
nicht mehr vorhanden, da die Sandsteinfelsen bereits fortgebrochen 
sind. Das Meer war hier ein seichtes, für die Erhaltung und Ent
wicklung der Korallen, Bryozoen, Radiarien und besonders der 
Brachiopoden günstiges. Zahlreiche Thiergeschlechter finden wir 
den Felsen auf- und angewachsen; die Kuppen derselben sind an ein
zelnen Stellen übersäet mit den aufgewachsenen Schalen von Ostrea 
Hippopodium, besonders aber von Exogyra haliotoidea, die von der 
kleinsten Brut mit Schalen von nur wenigen Millimeter bis zur 
Grösse von 5 bis 6 Centimeter zu Hunderten die Oberfläche be
decken. Neben diesen finden sich noch aufgewachsen die Schalen 
der Thecideen, sowohl der Thecidea vermicularis als digitata. Ober
und Unterschale sind noch fest verwachsen und bei der Trennung 
derselben, die mir allerdings nur theilweise gelang, zeigten sich die 
Digitationen des Armgerüstes noch so wohl erhalten, dass sie die 
kleinen zierlichen Zähne zeigten, wie wir sie bei den von Bosquet  
aus der Maestrichter-Kreide abgebildeten Thecideen bewundern, Es 
überraschte mich diese Erscheinung umsomehr, als bei den Hun
derten von Exemplaren, die man sonst hier in den Steinbrüchen 
sammeln kann, die Feinheit der innern Bildung durch Verwitterung 
verschwunden ist. Aber nicht bloss die mit der einen Schale dem 
Felsen angewachsenen Brachiopoden waren hier vorhanden, sondern 
in grosser Zahl auch diejenigen, welche durch einen fleischigen 
Stiel denselben ansassen. Die Zahl der von mir in Mellinghofen 
gesammelten Brachiopoden-Arten beträgt 17, und unter diesen zeich
net sich besonders Terebratula depressa und Bhynchonella Mantellana 
durch ihre Häufigkeit aus. Ueber diesen Muscheln haben sich dann



noch angesiedelt die Röhrenwürmer, von denen namentlich Serpula 
Plexus sehr zahlreich ist. Ferner fehlen nicht die kleinen Bryozoen 
und von den Korallen Micrabacia coronula und die kleine äusserst 
zierliche Anthophyllum conicum.

So ist uns noch jetzt eine Uebersicht der Thiergeschlechter 
erhalten, welche in jener Zeit, den Felsen angewachsen, ihr Leben 
zubrachten und deren Zahl nicht unbedeutend war; namentlich war 
aber die Anzahl der Individuen bei einzelnen derselben, wie z. B. 
bei den Austern eine ausserordentlich grosse, so dass man ganze 
Karren davon gesammelt und sogar zum Kalkbrennen verwandt 
haben soll. Wie oft habe ich bedauert, dass man die Oberfläche der 
Felsen mit ihren Zeugen früheren Thierlebens nicht erhalten konnte. 
Die Thiere selbst waren mit dem Felsen so fest verwachsen, dass 
an ein Lostrennen nicht zu denken war, und so musste ich mich 
begnügen, einzelne Stücke abzuschlagen und heimzutragen. Ich habe 
einige davon hier aufgelegt. Der Rest der Felsen wanderte in die 
Mühle und lieferte gemahlen das Material zu den feuerfesten Steinen, 
welche Herr Seil erb eck in Mellinghofen fabrizirt.

Neben diesen, den Felsen an gewachsenen Thieren, bevölkerten 
das Kreidemeer die grossen Cephalopoden, sowie zahlreiche Conchi- 
feren, und dass auch schon damals die Fische nicht fehlten, beweist 
die grosse Menge von Zähnen, besonders von Haifischen, welche 
sich jetzt noch vorfinden. Alle diese Thiere lebten und starben, 
sanken zu Boden und hinterliessen uns in ihren Kalkschalen Zeugen 
ihres früheren Daseins; alle diese Ueberreste wurden aber allmählich 
durch ein kalkiges Bindemittel zu einem mehr oder weniger festen 
Conglomerate vereinigt, in dem die Glaukonitkörner und die Thon
schieferstücke noch fehlen oder doch nur wenig vertreten sind. 
Diese Conglomerate bilden denn auch die unterste Schicht der 
Tourtia und füllen die Unebenheiten in der Oberfläche des Kohlen
sandsteins aus. So finden wir dieselben besonders in Mülheim auf 
der Dimbeck und in Mellinghofen, so finden sich dieselben auch bei 
Bilmerich südlich von Unna, ferner bei Frömern und in einem 
Steinbruche der Waterlappe östlich vom Dorfe Bremen, welche letztere 
Fundstätten uns F e r d i n a n d  Röm er  in seiner Monographie der 
Kreidebildungen Westfalens so treffend geschildert und beschrieben 
hat. Um zu zeigen, dass die Beschaffenheit der Tourtia an diesen 
Orten mit der in hiesiger Gegend vorkommenden vollständig über
einstimmt , begnüge ich mich , Ihnen aus seiner Schilderung kurz 
Folgendes wörtlich mitzutheilen. Er sagt: „Der Grünsand hat hier 
seine vorherrschend sandige Natur durchaus verloren. Er erscheint 
als ein conglomérat- oder breccienartiges Gestein von kalkiger Be
schaffenheit und einer meistens gelblichen durch Eisenoxydhydrat 
bewirkten Färbung. Grüne Körner von Eisensilikat sind in nicht 
eben grosser Häufigkeit durch seine Masse verbreitet. In seinen



untersten Lagen schliesst das Gestein einzelne faustgrosse mehr oder 
weniger gerundete Bruchstücke des unterliegenden Kohlensandsteins 
ein. Dieses Gestein breitet sich nun aber keineswegs als eine zu
sammenhängende Schicht von gleichbleibender Mächtigkeit über den 
Schichtenköpfen des steil aufgerichteten Kohlengebirges aus, sondern 
es bildet beschränkte, 3 bis 4 Fuss lange und 2 bis 3 Fuss dicke 
Partieen, welche meistens Vertiefungen der unebenen Oberfläche des 
Kohlengebirges ausfüllen.“

Auf diese erste Zeit der Kreidebildungen in hiesiger Gegend, 
in der sich in der Nähe der Ufer im seichten Meere bei, wie es 
scheint, verhältnissmässig ruhigem Wasser die eben geschilderten 
Conglomerate bildeten, folgte eine Zeit, in der das Wasser zuweilen 
mit heftiger Brandung gegen die Sandsteinfelsen des Steinkohlen
gebirges anschlug und dieselben zum Theil zerstörte. So finden sich 
auf dem Wege von Mülheim nach Werden, im Hagedorn, grosse 
Geschiebe von Kohlensandstein mit Tourtiaconglomerat durch ein
ander geworfen, ja dasselbe zum Theil überlagernd. Es entstand 
allmählich jene Ablagerung, welche mehr sandiger Natur ist, viel 
Glaukonitkörner enthält und dadurch grün gefärbt ist, auch jene 
Thonschieferstückchen enthält, die für diese Schicht von allen For
schern, welche den Grünsand von Essen beschrieben haben, als ganz 
besonders kennzeichnend hervorgehoben worden sind.

Verfolgen wir die Natur in ihrem Schaffen weiter , so wird 
uns auch über diese Bildung, wie ich glaube, vollständige Klarheit 
werden. Der Kohlensandstein, wie er die Ufer der Ruhr bildet, und 
in jener Zeit, von der wir sprechen, die Ufer des Kreidemeeres bil
dete, ist hier überdeckt von einer bis zu etwa 6 Meter mächtigen 
Schicht eines sehr eisenhaltigen Thonschiefers, der, an sich schon in 
sehr dünnen Lagen abgesetzt, an der Luft unter der Einwirkung 
derselben in kleine und kleinste Stücke zerfällt. Letztere wurden 
nun von den an das Gestade anschlagenden Wellen des Kreidemeeres 
abgespült; das durch Ebbe und Fluth bewegte Wasser wälzte die
selben unaufhörlich hin und her, und so kam es, dass dieselben, da 
das Gestein selbst nicht hart ist, leicht in kleine abgerundete bohnen
ähnliche Stücke um gewandelt wurden. Die von den Wogen bear
beiteten Sandsteinfelsen selbst lieferten den Sand des Ufers , dieser 
mischte sich mit den abgerundeten Thonschiefer Stückchen, dazu 
kamen die eisenhaltigen Kieselschalen der kleinen das Meer bevöl
kernden Foraminiferen, die sogenannten Glaukonitkörner; in diesen 
Sand betteten sich die Schalen der abgestorbenen Meeresbewohner, 
welche zu Boden sanken, und so entstand jene Schicht, welche, bis 
zu einigen Meter mächtig, als Grünsand von Essen in fast horizon
taler Lagerung das Kohlengebirge an seinem Rande bedeckt. Traten 
in der Nähe der Ufer zu dem Sande besonders zahlreiche Ueber- 
reste von kleinen Bryozoen und die Stacheln der Echiniden, so bil



deten sich auch wohl wieder feste kalkige Concretionen, welche als 
schmale Bänke den lockeren Grünsand zuweilen durchsetzen und 
Zeugniss davon ablegen, dass sich dieser Prozess, wahrscheinlich ver
bunden mit einem Steigen und Fallen des Meeres einige Male wieder
holte. Alle diese Conglomerate unterscheiden sich aber von den 
zuerst erwähnten durch das überwiegende Vorkommen jener kleinen 
abgerundeten Schieferstückchen und der Glaukonitkörner, welchem 
jenen meist nur schwach vertreten sind.

Diese Schieferstückchen haben, wie ich bereits erwähnt habe, 
bei allen Beschreibungen des Grünsandes von Essen eine besondere 
Pi,olle gespielt, und daher möge es erlaubt sein, noch mit wenigen 
Worten auf dieselben zurückzukommen, und zwar um so mehr, als 
sie für den Bergmann von besonderer Wichtigkeit sind, da sie ihm, 
wenn er sie bei seinen Bohrungen antrifft, die Nähe des Kohlen
gebirges anzeigen. Diese Bohnen hat man denn auch früher in der 
That für Bohnerz angesehen; später bezeichnete man sie als Braun
eisensteinkörner und v. S t r o m b e c k  wies, so viel ich weiss, zuerst 
darauf hin, dass dieselben eine Geschiebebildung seien; denn er sagt 
in der erwähnten Abhandlung, indem er den untern Grünsand mit 
Brauneisensteinkörnern schildert: „Das Gestein ist ein Gemenge von 
Glaukonit mit feinem Quarzsande, theils mit, theils ohne graues 
kalkig-thoniges Cement, jedoch stets von geringem Zusammenhang. 
Eckige oder abgerundete braune Thoneisensteinkörner von Erbsen- 
bis Wallnussgrösse, ohne alle concentrische Struktur, und somit nicht 
Bohnerz, sondern von Geschiebebildung, wie der Eisenstein von 
Peine aus der Kreide mit Belemnitella quadrata und der von Salz
gitter aus dem Neocom, fehlen nie, ja sammeln sich stellenweise, 
zumal im tiefsten Niveau, so an, dass davon als armem Eisenstein 
Gebrauch gemacht werden könnte.“

Dass man vor einigen Jahren in der That diese Schiefer hat 
analysiren lassen und dass man sich mit dem Gedanken getragen 
hat, dieselben als Eisenstein zu verwerthen, kann ich bezeugen; allein 
man ist doch sehr bald von diesem Gedanken abgekommen. Ich 
möchte nun noch einmal meine Ansicht über diese vielfach be
handelten Thonschieferkörner dahin zusammenfassen, dass sie nichts 
weiter als durch Wasser abgerundete Schiefer Stückchen des den 
Kohlensandstein überlagernden Thonschiefers sind, in welchem das 
in denselben enthaltene Ferrocarbonat durch den Einfluss des Wassers 
und der Luft in Eisenhydroxyd umgewandelt ist, wodurch sie eine 
braune Farbe angenommen haben.

Betrachten wir nun die Entstehung der Kreideablagerungen 
weiter. Nachdem die Wogen des Kreidemeeres entweder die den 
Sandstein der Ufer bedeckenden Schiefer abgespült hatten, oder 
dasselbe von dem Ufer zurückgetreten war, oder überhaupt an sol
chen Stellen, an denen der Sandstein von jenen Schiefern nicht über



lagert wurde, oder endlich in einiger Entfernung vom Ufer bildete 
sich nun ein Absatz, in dem dem Sande zwar viele Glaukonitkörner 
beigemengt sind, dem aber die viel erwähnten Schieferstückchen 
fehlen. Es ist dies der untere Grünsand ohne Brauneisensteinkörner 
v o n  S t r o m b e c k ’s oder die Zone des Ammonites varians, der 
Variansgrünsand. Jene erste Ablagerung, die eigentliche Tourtia, 
bildete sich nur an der Küste; diese zweite ist dagegen eine Bil
dung, welche sich zwar auch über jener hier und da in der Nähe 
der Küste bildete, aber doch mehr im tiefen Meere abgelagert wurde. 
Es fehlen ihr daher auch unter anderen organischen Ueberresten 
die Bryozoen, die Korallen und vor allen die Brachiopoden, wenn
gleich eine Keihe von Versteinerungen , namentlich solcher Thiere, 
welche im hohen Meere lebten, beiden Zonen gemeinsam ist, so dass 
letztere auch wohl immer zusammen betrachtet werden müssen. In dem 
Steinbruche in Meilinghofen speciell findet die Abnahme der Schiefer
stückchen ganz allmählich statt, so dass dort eine scharfe Trennung 
beider Zonen nicht gut durchführbar ist. Die Glaukonitkörner des 
Variansgrünsandes gehen hier auch in grosser Menge in den Mergel 
der Zone des Actinocomax plenus über und färben denselben in 
den unteren Lagen mehr oder weniger grün, nehmen aber nach oben 
zu langsam ab, so dass der Mergel schliesslich ganz frei von ihnen 
ist und ein gelbliches Ansehen erhält.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass das Steinkohlen
gebirge das Ufer des Kreidemeeres in hiesiger Gegend bildete; allein 
hierdurch ist keineswegs ausgeschlossen, dass das letztere zu ver
schiedenen Zeiten an Ausdehnung nicht bloss ab-, sondern auch zu
nahm, so dass es Vorkommen kann, dass jüngere Kreide ablager ungen 
über ältere übergreifen und so ebenfalls dem Steinkohlengebirge auf- 
oder angelagert sind.

Ohne auf eine Besprechung der zahlreichen Versteinerungen 
der Tourtia hier einzugehen, will ich nur bemerken, dass v. St rom
beck auf eine auffällige horizontale Verbreitung derselben hinweist 
und in derselben drei Facies unterscheidet. Er sagt: „Die eine 
derselben an der Oberflächengrenze des Grünsandes zum Kohlen
gebirge , also an dem einstigen Ufer, beschränkt sich auf die Um
gegend von Essen (Böhnert’scher Steinbruch, Frohnhausen), zeigt 
alle die oben aufgezählten Versteinerungen, darunter namentlich die 
Brachiopoden und ausserdem die von F. Römer gedachten Korallen, 
vorzüglich aber die Bryozoen. Die zweite, gleichfalls nur an dem 
einstigen Ufer (Frömern, Bilmerich) vorkommend, besteht über
wiegend aus Brachiopoden, vor Allem aus Terebratula depressa und 
Tornacensis, enthält daneben die obigen Species, jedoch ohne Ko
rallen. Die dritte Facies endlich schliesst sich stellenweise auch hart 
an das einstige Ufer, findet sich aber in einiger Entfernung von da 
stets und in gleichbleibender Beschaffenheit so weit fort, als der



Steinkohlenbergbau Aufschlüsse giebt. In dieser Facies fehlen die 
Bryozoen und sonstigen Korallen und die Brachiopoden stellen sich 
nur untergeordnet ein. In jenen ersten beiden Facies liegt augen
scheinlich eine wahre littorale Bildung vor, die sich je nach der Con- 
figuration des Ufers in der einen oder andern Weise gestaltete. In 
der dritten Facies dagegen tritt der marine Charakter deutlich her
vor. und wenn dieselbe zum Theil an die zeitige Oberflächengrenze 
des Grünsandes zur Steinkohlenformation herantritt, so muss ange
nommen werden, entweder, dass unmittelbar am Gestade unter Um
ständen marine (im Gegensatz zu littoralen) Lebensbedingungen ob
walten konnten , oder dass das schmale littorale Band des ursprüng
lichen Absatzes gegenwärtig nicht mehr vorhanden ist/4

Ich glaube, dass in meiner so eben gegebenen Schilderung der 
Bildung der Tourtia auch die Erklärung für die verschiedenen 
Facies der organischen Einschlüsse derselben gegeben ist. Die 
unterste Tourtia, die Conglomerate, wie sie sich in Mülheim findet 
und mit der in Frömern und Bilmerich übereinstimmt, enthält 
hauptsächlich die Thierformen, welche in seichtem Wasser lebten, 
oder den Felsen angewachsen waren oder auf ihnen lebten; die 
zweite, speciell die Essener Facies, enthält jene Thierformen meist 
nur insofern, als das Meer sie abgespült und entfernt von den 
Orten, an denen sie gelebt haben, wieder abgesetzt hat, wäh
rend die dritte , die rein marine in obigem Sinne, nur solche 
Thierformen enthält, welche frei im tiefen Meere lebten. Alle diese 
Facies gehen natürlich mehr oder weniger in einander über, nament
lich ist dies mit den beiden ersten der Fall.

Unter den Fundorten, an denen die Tourtia in hiesiger Gegend 
vorkommt, sind die von Essen seit langer Zeit bekannt und be
schrieben, die von Mülheim dagegen nicht erwähnt. Jedoch findet 
sich aus der Umgegend von Mülheim ein solcher bei Speldorf, zwi
schen Mülheim und Duisburg, aufgezählt, auf welche ich zum Schluss 
noch mit einigen Worten eingehen muss, da ich dieselbe früher 
auch für eine Tourtiaablagerung gehalten und als solche in meinem 
ersten Beitrage zur Kenntniss der geologischen und paläontologi- 
schen Beschaffenheit der untern Ruhrgegend beschrieben habe. Die 
sich zwischen Mülheim und Duisburg, also zwischen Ruhr und Rhein, 
erhebende Terasse hat zur Grundlage den Mergel der Zone des 
Actinocomax plenus, auf dem dann ein Grünsand aufgelagert ist, 
der an einigen Stellen kleine Erhebungen bildet und in einem Bogen 
diese Terasse einerseits gegen den Kohlensandstein, anderseits gegen 
die Diluvialdünen, die den Höhenzug* des Duisburger Waldes bilden 
und im Duissern’schen Berge enden, begrenzt. Der unterliegende 
Mergel macht diese Terasse in einem grossen Theile, weil er das 
Tagewasser nicht durchlässt, zu einem Sumpf- oder Moorboden, und 
man hat in früherer Zeit besonders den viele kleine Muschelfrag



mente enthaltenden Grünsand benutzt, um die Aecker zu entsäuern. 
Bei dieser Gelegenheit sind denn in dem Grünsande viele Versteine
rungen zu Tage gekommen und in früherer Zeit gesammelt. Die
selben wurden, wie ich vermuthe, zumeist dem Grünsande von Essen 
zugezählt und als demselben angehörig in der Welt zerstreut; so 
finden sich denn nicht unwahrscheinlich in manchen Museen Kreide
versteinerungen von Essen, die von Speldorf stammen. — Dieser 
Grünsand ist bis in die neueste Zeit als Tourtia angesprochen. Ich 
beziehe mich dabei auf die Angaben von H e i n r i c h ,  F. Römer,  
Schlönbach  und von Dechen. So lesen wir in der Monographie 
von Römer:  „Der westlichste Punkt, an welchem der Grünsand von 
Essen bekannt ist, liegt ganz in der Nähe der Stadt Mülheim an 
der Ruhr in der Bauerschaft Speldorf, u. s. w.“ Ferner in der Be
sprechung der geognostischen Verhältnisse des Regierungsbezirks 
Düsseldorf in der Statistik von v. Mülmann S. 176: „Die unterste 
Abtheilung der Kreide, welche in diesem Bezirke auftritt, ist die 
Tourtia oder der Grünsand von Essen. Derselben gehört das Vor
kommen bei Speldorf an.“ Ferner zählt Schlönbach in seinem 
Werke über die Brachiopoden der norddeutschen Cenomanbildungen 
zu den Hauptfundorten der Tourtia auch Speldorf unweit Mülheim. 
Auf der grossen geognostischen Karte von Rheinland und Westfalen 
findet sich denn auch die Tourtia auf dem linken Ruhrufer bei Mül
heim in einem Bogen aufgezeichnet. Auch ich habe, wie erwähnt, 
gestützt auf diese Angaben, früher diesen Grünsand der Tourtia 
zugeschrieben und daher um so mehr Veranlassung, heute zu er
klären, dass derselbe gar nicht cenoman ist, dass überhaupt die 
Tourtia auf dem linken Ruhrufer bis jetzt meines Wissens nicht 
nachgewiesen ist. — Durch die Anlage der Rheinischen Eisenbahn 
von Speldorf nach Hochfeld einerseits und nach Düsseldorf ander
seits, welche sehr kostspielige Entwässerungsarbeiten erforderte, ist 
nun die Terasse zu Speldorf zum grössten Theile von ihrem Grund
wasser befreit; die Aecker sind nicht mehr sumpfig, das Land 
braucht nicht mehr entsäuert, nicht mehr gemergelt zu werden. 
Die alten Mergelgruben stehen voll Wasser oder sind verschüttet; 
kurz und gut, es ist für den Paläontologen dort nichts mehr zu 
holen.

Zum Schluss meines heutigen Vortrags möchte ich noch er
wähnen, dass in der Umgebung von Mülheim auf beiden Seiten der 
Ruhr, in jener Bucht,', in die zur Zeit des Diluvialmeeres sich die 
Ruhr ergoss, und die östlich von dem Höhenzuge, auf dem das 
Zechenhaus des Schachtes Carnall der Zeche Vereinigte-Sellerbeck 
liegt, und westlich von dem Duisburger Walde mit dem Duissern’- 
schen Berge begrenzt wird, sich im Diluvium eine Schicht Grün
sand eingelagert findet, welche durch Abschlemmen der hier zu Tage 
tretenden Kreidebildungen entstanden ist. Es ist mir gelungen, in



diesem diluvialen Grünsande an einer Stelle mehrere Kreideversteine
rungen aufzufinden, die um so mehr näherer Betrachtung werth sind, 
als sie uns über das Alter der in hiesiger Gegend sich findenden 
jüngern Kreide, welche sich nicht allein in Speldorf findet, sondern 
in der Umgebung der eben erwähnten Mülheimer Bucht auch an 
andern Stellen angetroffen wird, Aufschluss zu geben im Stande sein 
werden.“

Prof. J. C u r te r  von Breinlstein (als Gast) sprach hierauf 
über  einen ne u e n ,  auf dem Grunds ä tz e  eines Ma r io t te ’- 
schen Manometers  b e r u h e n d e n  In d i k a t o r  für sch lagende  
Wette r und Herr Steuerinspektor Zöllner aus Dortmund trug fol
gende von ihm verfasste poetische Sc hi l de rung  des Get r iebes  
des Universums vor:

Unerforschlich, unergründlich, unermesslich, ohne Schranken,
Dessen Tiefen nicht durcheilet je der schnellste der Gedanken, 
Dessen Weiten nicht durchschweift die Phantasie im kühnsten Traum 
Ganz unfassbar, weil unendlich, ist der weite Weltenraum.
Eine Ahnung seiner Grösse steigt wohl auf in dunklen Nächten 
Vor dem Geiste, wenn sich oben jene Sternenkränze flechten,
Deren Blumen Welten, deren Blattschmuck Nebelstreifenlicht,
Stark und matt gemalet, je aus nah’ und ferner Sternenschicht.
Jene an den fernsten Enden winzig kleinen Nebelflecken,
Die wir mit den blöden Augen als Gewölke nur entdecken,
Sind, wie uns’re Welteninsel, von der Milchstrass* eingegrenzt, 
Sterneninseln alle, deren Licht so sanft und mild erglänzt.
Welten, die noch stets im Werden, zu verdichten sich beginnend, 
Leichte, duft’ge Nebelmassen, wie die Wog’ im Meere rinnend, 
Körper, deren Licht zur Erde seit der Schöpfung noch nicht drang, 
Ziehen in den weiten Räumen unbemerkbar ihren Gang.
Sterne, die in Ruh’ erscheinen, deren Kreisen kaum wir ahnen, 
Farb’ge Doppelsterne wandern um den Schwerpunkt strenge Bahnen, 
Oder auch ein ausgeglomm’ner führt auf seinen Weg sie mit,
Alles, was uns stetig scheinet, wandelt droben Schritt für Schritt.
Angezogen, abgelenket, kreuzen der Kometen Heere,
Leichte, ruhelose Wandrer in dem luft’gen Aethermeere,
Der Planeten sich’re Wege, auf der unbestimmten Bahn,
Die nur zu verzeichnen, wenn die Irren unsrer Erde nah’n.
Sonnen, einstens Nebelmassen, wie sie sich im Fluge drehten, 
Stiessen mit der Kraft der Schwingung ab die rollenden Planeten; 
Diese wieder zeugten Monde, strenge folgend jener Spur 
Auf dem schnellen Fluge durch des Himmels sternenprächt’ge Flur.



Wie die duft'gen Nebelmassen sich verdichtet und geronnen,
Wie die Monde um Planeten, wie Planeten um die Sonnen,
Wie die farb’gen Doppelsterne, einer ewig um den andern,
So die ganze Sternwelt ewig muss da droben zielen und wandern.
Und doch, wenn mit ernstem Schauern wir in jene Wunder starren, 
Scheinet Alles wie in träger, todter Ruhe zu verharren,
Nicht ein Zeichen einer Aend’rung, keine Regung noch so sacht, 
Ew’ge Ruhe, ew’ge Stille, in der klaren Sternennacht.
Plötzlich da, auf einmal, Leben! Dort in jenen Sternengruppen 
Glüh’nde Streifen, Blitz auf Blitzen feurig-flücht’gcr Sternen schnuppem 
Der Kometen stolz Gefolge, prangend in dem schönsten Glanz, 
Jagen nach sie ihren Führern wie im leichten, luft’gen Tanz.
Wieder dann die todte Ruhe, wieder dann die tiefe Stille,
Als ob an den Ort gebannet jeden Stern ein ein’ger Wille,
Dann ein rasches Leuchten wieder — wie aus einem offnen Thor 
Jagt im schnellsten Sturmesfluge durch die Nacht ein Meteor.

Rasch in unsrer Atmosphäre ward’s entzündet und zersplittert, 
Nieder bricht’s in Stücken, dass vom Fall’ der morsche Fels zerknittert ̂  
Einz’ges was aus jenen Räumen je den Weg zur Erde fand,
Das wir mit dem Blicke messen, das wir wägen in der Hand.
Wieder Ruhe, wieder Stille in den weiten Himmelsräumen,
Wieder dann ein Blitz, als führ der grosse Weltgeist auf aus Träumen, 
Der von Ewigkeit doch in der hehren Wunderschöpfung wacht,
Die kein Zufall — die gegründet, die geordnet und gedacht!
Unerforschlich, unergründlich, unermesslich, ohne Schranken,
Dessen Tiefen nicht durcheilet je der schnellste der Gedanken, 
Dessen Weiten nicht durchschweift die Phantasie im kühnsten Traum, 
Ganz unfassbar, weil unendlich, ist der weite Weltenraum!

Da inzwischen 2 Uhr herangekommen war , so wurde die 
Sitzung geschlossen, und versammelten sich gegen 100 Theilnehmer 
in dem durch die Büsten unseres Königshauses, durch Fahnen und 
Blattpflanzen geschmückten grossen Saale des „Vereins“ an der Fest
tafel. Eine angeregte Unterhaltung, ernste und heitere Trinksprüche 
und Lieder, als deren Dichter wir die Herrn Bergwerksdirektor 
E. Koch und Dr. G. Loo ser  nennen hörten, würzten das Mal. Den 
ersten Toast brachte Geh. Bergrath F a b r i c i u s  auf unseren „sieg
reichen und weisen“ Heldenkaiser aus, der die Grenzen des Reiches 
schützte und die heimische Industrie mit Schutzmauern umgab. 
Mit Begeisterung wurde der Trinkspruch aufgenommen, welchen 
P r i n z  v. Sc hön a ic h- C a ro la th  auf den Vereinspräsidenten aus
brachte, dem ein telegraphischer Gruss mit der letzten Strophe des



eben gesungenen „Dechen-Liedes“ zugesandt wurde1); auf denselben 
lief noch an demselben Tage folgende Antwort ein:

Der Generalversammlung des Naturhistorischen Vereins tief
gefühltesten Dank für den soeben erhaltenen telegraphischen Glück
wunsch. Ich rufe hoch Rheinland-Westfalen, das kräftigste Glückauf 
unserm immer weiterstrebenden Vereine. Dechen.

Herr Bergrath Braun  dankte der Stadt Essen für den freund
lichen Empfang; Herr Oberbürgermeister Dr. Hache forderte zu 
einem Hoch auf die Vorstandsmitglieder des Vereins auf; Geh. Berg
rath Fa br ic iu s  gedachte in einem Toaste der Verdienste des Local- 
comite’s; nach manchen anderen wurde von Herrn Dr. N a to rp  ein 
launiger Trinkspruch auf die Damen ausgebracht. Ein Concert und 
Tanz hielt am Abend eine heitere und fröhliche Gesellschaft bis 
nach Mitternacht vereinigt.

Am anderen Morgen (den 19.) sammelten sich die Mitglieder 
nach einer Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der Stadt, nament
lich des neuerbauten Rathhauses und der Münsterkirche, unter 
Leitung des Dr. Na torp  gegen 9V2 Uhr wieder im Gesellschaftssaale 
des „Vereins“.

Geh.BergrathFabricius verlas zunächst folgende Notiz ü b e r  
e ine zweite  Ausgabe der  geologischen  U e b e r s ic h ts k a r te  
der  R h e in p r o v in z  und  de r  Pro v in z  West fa len  von Dr. H. 
von Dechen.

„Nachdem im Jahre 1865 die 34 Sectionen der geologischen 
Karte der Rheinprovinz und der Provinz Westfalen im Maassstabe 
von 1 zu 80000 mit sehr bedeutender Unterstützung des Ministerium 
für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten erschienen waren, 
wurde es bei dem grossen Flächenraum derselben zu einem unab
weisbaren Bedürfniss, eine Uebersichtskarte in einem einzigen, wenn 
auch grossen Blatte herzustellen, welche im Maassstabe von 1 zu 
500,000 ebenfalls im Aufträge des Ministeriums für Handel, Gewerbe 
und öffentliche Arbeiten im Jahre 1866 herausgegeben worden ist. 
Diese Karte hat eine sehr grosse Verbreitung gefunden, nicht allein 
ist eine sehr starke Auflage derselben , begleitet von einer Notiz

1) Es wirkt von Dechen, wie Ihr schaut, 
Noch jetzt in uns’rer Mitte;
Ob einstmals, was er aufgebaut,
Die Hand der Zeit verschütte,
Es kommt doch wiederum an’s Licht — 
Der Bergmann kann’s Euch sagen —, 
Vergänglich sind die Werke nicht,
Die seinen Stempel tragen.



durch die Verlagshandlung, die S imon Schropp’sche Hof-Land
kartenhandlung in Berlin verkauft worden, sondern sie ist auch dem 
23. Jahrgang der Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der 
preussischen Rheinlande und Westfalens beigefügt worden und so in 
die Hände der sämmtlichen damaligen Mitglieder dieses Vereins ge
langt. Diese Karte ist gegenwärtig im Buchhandel nicht mehr zu 
haben und es liegt somit im allseitigen Interesse, eine neue Ausgabe 
derselben zu veranstalten.

Da aber seit dem Jahre 1866 eine grosse Anzahl von Berich
tigungen, Verbesserungen und Erweiterungen im Bereiche derselben 
bekannt geworden sind, so würde es durchaus unzweckmässig sein, 
wenn gegenwärtig ein zweiter unveränderter Abdruck der ersten 
Ausgabe veranstaltet werden sollte. Es wäre nicht zu rechtfertigen, 
von Neuem ein mangelhaftes Bild der geologischen Verhältnisse 
unserer heimathlichen Provinzen zu verbreiten, wenn die Möglich
keit vorliegt, ein richtigeres und vollständigeres herzustellen, ln 
dem uns benachbarten Belgien ist vor Kurzem die Ueb er sichtskarte 
von André Dumont, welche bereits vor 24 Jahren erschienen war, 
von Neuem mit allen ihren Fehlern gedruckt worden, und ist, wie 
es scheint, mit Recht einem allgemeinen Tadel begegnet. Einen 
solchen Tadel von der Karte von Rheinland-Westfalen abzuwenden, 
wird gewiss von Allen gebilligt werden, welche mit dem Interesse 
für unsere Provinzen ein Verständniss der einschläglichen Verhält
nisse verbinden.

Der topographische Schwarzdruck der Karte bedarf eine Ver
vollständigung durch die zahlreichen Eisenbahnen, welche seit 1866 
gebaut worden sind, und welche ein wichtiges Anhalten für die 
Orientirung hinsichtlich der geologischen Grenzen gewähren. Immer
hin ist dies aber von geringerer Bedeutung als die Aenderung in 
der Begrenzung geologischer Formationen und die Einführung 
weiterer Abtheilungen und Unterscheidungen.

Zunächst ist hier anzuführen, dass die 9 Sectionen der Karte 
im Maassstabe von 1: 80,000 : Geldern, Crefeld, Aachen, Köln, Siegen, 
Lüdenscheid, Coblenz, - Warburg und Berleburg bereits in zweiter 
Ausgabe vorliegen. Die auf denselben eingeführten Berichtigungen 
sind daher, so weit der kleine Maassstab der Uebersichtskarte ver
stauet, auf diese letztere zu übertragen.

Eine wesentliche Vervollständigung kann diese Karte durch 
Hinzufügung einer 35. Section Wiesbaden, Mainz, Frankfurt erhalten. 
Das Königliche Oberbergamt in Bonn hat diese höchst wichtige 
Section, welche südlich von der Section Wetzlar und östlich von der 
Section Simmern, den südöstlichen Theil des Rheinischen Unter- 
Devons und der Taunusformation umfasst, im Maassstabe von 1 zu 
80,000 bearbeiten lassen. Dieselbe ist gegenwärtig in der Aus
führung begriffen und wird es bereits möglich sein, eine Réduction



auf den Maassstab der Uebersichtskarte für die neue Auflage zu 
verwenden. Das Interesse, welches diese hohe Behörde fortdauernd 
der kartographischen Darstellung der wichtigsten montanistischen 
Bezirke und deren Publikation zuwendet, hat noch anderweitige, 
höchst werthvolle Beiträge durch die Herausgabe der Revierkarten 
von Wetzlar und Diez geliefert.

Ganz besonders aber sind es die Aufnahmen, welche die Di
rektion der Königlichen geologischen Landesanstalt in Berlin in der 
Rheinprovinz und im Regierungsbezirk Wiesbaden in’s Leben ge
rufen hat, welche dieKenntniss der geologischen Verhältnisse unserer 
Gegend gefördert haben und deren allgemeinste Resultate auf der 
Uebersichtskarte schon jetzt eine Darstellung finden können. Dieses 
Vorgreifen der Publikation ist bei der überaus grossen Verschieden
heit der Maassstäbe der Karten der Landesanstalt von 1 : 25,000 
und der Uebersichtskarte von 1 : 500,000 insofern unbedenklich, als 
dadurch dem Interesse dieser Anstalt und der daran betheiligten 
Landesgeologen , wie in dem vorliegenden Falle des Dr. C. Koch 
und H. Grebe in keiner Weise zu nahe getreten wird. Im Gegen- 
theile wird durch die nahe gleichzeitige Publikation dieser Sectionen 
der grossen Spccialkarte und der Uebersichtskarte das Interesse für 
die ersteren und das Verständniss derselben durch die letztere ge
wiss in hohem Grade gefördert, da sie ein anschauliches Bild des 
Zusammenhanges der so vielfach gegliederten Formationen liefert, 
welches sonst in dieser Weise nicht vorhanden ist. Demnach ist 
die Bereitwilligkeit der Direction der Königlichen geologischen 
Landesanstalt, schon jetzt die Benutzung dieser Blätter der Special
karte zu verstatten, mit dem wärmsten Danke anzuerkennen, dem 
an dieser Stelle Ausdruck zu geben ebenso Pflicht wie Freude ist.

Um die Aufmerksamkeit grösserer Kreise auf diese Arbeiten 
und auf die Nothwendigkeit zu lenken, bei der zweiten Ausgabe der 
Uebersichtskarte die seit dem Jahre 1866 gewonnenen Resultate der 
Untersuchung zu benutzen, ist ein theilweise berichtigtes und von 
dem Oberbergamts-Markscheider S c h n e i d e r  in Bonn sehr sorg
fältig gezeichnetes Exemplar derselben auf der Düsseldorfer Industrie- 
Ausstellung neben der grossen zusammengefügten Karte aufgehängt. 
Diese wichtige und interessante Einrichtung ist dem Professor La- 
speyres  in Aachen zu verdanken.

Es wird hier genügen, auf einige der wichtigsten Abänderungen 
gegen die erste Ausgabe der Karte aufmerksam zu machen. Die 
krystallinen unteren und oberen Taunusgesteine, Sericit-, Gneiss-, 
Glimmerschiefer und Phyllit mannigfacher Art auf der rechten Rhein
seite (im eigentlichen Taunus) von D. C. Koch genau untersucht, 
auf der linken Rheinseite von Bingerbrück bis in die Nähe von Kirn 
zunächst durch Dr. C. Lossen bekannt gemacht, lassen sich nach 
der allgemeinen Eintheilung der archäischen Formationen mit der



Huronischen Formation zutheilen. Nur eine kleine Stelle am west
lichen Abhange des Odenwaldes möchte der tieferen Laurentmischen 
Formation angehören.

Wenn es bis jetzt nicht gelungen ist, im Taunus an dem süd
lichen Abhange des grossen rheinischen Schiefer-Territoriums eine 
Abtheilung auszuscheiden, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit 
dem Silur zugerechnet werden dürfte , hat dagegen in dem nord
westlichsten Theile desselben im Hohen Yenn, in der Gegend von 
Malmedy und nördlich von Montjoie von der belgischen Grenze bis 
zu dem Gebirgsabfalle bei Merode, Hardterhof und Gürzenich in 
der Gegend von Düren ein Gebirgskern von Schiefer und Quarzit, 
welcher von A n d r é  D u m o n t  als „terrain ardennais“ beschrieben, 
in Revinien und Salmien getrennt, mit grosser Wahrscheinlichkeit 
dem Silur zugetheilt werden können, der hier die Unterlage des 
rheinischen Unter-Devon bildet. In dieser ganzen Umgebung be
stehen die tiefsten Schichten des Unter-Devon aus dem von A. Du
mont  als Gedinien bezeichneten quarzitischen Sandsteinen (Weismes), 
Conglomeraten (Fépin) und Quarziten.

Am Südrande des Gebirges finden sich dagegen den Taunus
gesteinen aufgelagert : Quarzite (nur selten, und ausnahmsweise con- 
glomeratisch), als Taunusquarzite bezeichnet, welche sich von der 
Mosel bei Sierck (Lothringen) bis zum östlichen Abhange des Ge
birges im Johannisberg bei Nauheim erstrecken und hier ganz un
zweifelhaft die ältesten, tiefsten Schichten des Rheinischen Unter- 
Devon darstellten. Die übereinstimmenden Resultate, zu denen Dr. 
C. Koch und Grebe auf beiden Rheinseiten gelangt sind, scheinen 
diese Ansicht als sicher zu verbürgen. Hiernach dürfte der Taunus
quarzit und der quarzitische Sandstein von Weismes und Gdoumont 
(Gedinien von A. Dumont)  wohl als ident, mindestens als For
mationsglieder, welche in ihrer Stellung und ihrem Alter nach nicht 
sehr weit von einander entfernt stehen, betrachtet werden. Im 
Süden folgt dem Taunusquarzit eine ungemein mächtige Ablagerung 
von dunkeim Schiefer, der eine grosse Zahl von Dachschieferlagen 
und nur untergeordnet wenig mächtige Quarzite und Sandsteine ein- 
schliesst, und als „Hunsrücker Schiefer" bezeichnet wird. Auf den
selben folgt die gtosse Abtheilung der Coblenzschichten, bestehend 
aus wechselnden Schichten von Sandsteinen (Spririferen-Sandstein), 
Grauwacken, Schiefern und Quarziten, letztere untergeordnet, welche 
an der Oberfläche den grössten Raum des Rheinischen Unter-Devon 
einnehmen. Die Trennung von Taunus-Quarzit und Hunsrücker 
Schiefer von den Coblenzschichten ist neu eingeführt. Dagegen ist 
bereits in der ersten Ausgabe der Karte der Wissenbacher Schiefer 
getrennt gewesen. Nach den neuesten Untersuchungen muss es für 
sehr wahrscheinlich gehalten werden, dass diese kleinere Abtheilung 
der Coblenzschichten als ein jüngeres Glied aufliegt. Die Lagerungs



verhältnissa sind durchaus entscheidend und nach diesen kann erst 
über die Beschaffenheit und die Analogie der Versteinerungen geur- 
theilt werden.

Als jüngstes Glied des Unter-Devon sind nach den Unter
suchungen von Dr. E. K ay se r  die Vichter Schichten anzuführen, 
welche bei geringer Verbreitung auf der Uebersichtskarte aber nicht 
sehr in die Augen fallen.

Beim Mittel-Devon hat die Eintheilung in Lenne- oder Calceola- 
Schichten nicht geändert und vervollständigt werden können. Das 
Ober-Devon ist wie in der ersten Ausgabe ohne weitere Gliederung 
dargestellt und sind nur Berichtigungen der Grenzen nothwendig

Die Gliederung der Kreideformation ist nach der Untersuchung 
des Professor Schlüter durch die Einschiebung des „Emscher“ (oder 
Emscher Mergels) zwischen dem Turon und Unter-Senon und durch 
d̂’e Abtrennung des „Fischschiefers“ vom Ober-Senon nach Dr. W. 
von d er M a r e k  vervollständigt worden.

Die Linie, welche die südliche Begrenzung der Verbreitung 
der nordischen Blöcke angiebt, ist in ihrem westlichen Theile be
richtigt und bis gegen den westlichen Rand der Karte vervollstän
digt worden. Dieselbe hat durch die neueste Behandlung der Frage, 
wie weit die nordischen Gletscher unmittelbar bei der Verbreitung 
der Blöcke betheiligt sind, ein erhöhetes Interesse gewonnen. Diese 
Andeutungen mögen vorläufig genügen, um darzuthun, von welcher 
Bedeutung die Aenderungen sind, welche die zweite Ausgabe der 
Uebersichtskarte von der ersten unterscheiden wird. Das in Düssel
dorf ausgestellte Exemplar derselben ist als eine „V o r a r b e i t  zur  
weite ren Ausgabe“ bezeichnet, da bei der weiteren Durcharbeitung 
für die Herausgabe noch mehrere Berichtigungen zur Ausführung 
gelangen werden.“

Hierauf sprach Herr Bergrath a. D. von Dücker  aus Bücke
burg ü b e r  A s p h a l t  i n  W e s t f a l e n .  „Durch eine kleine 
Broschüre, betitelt: „Petroleum und Asphalt in Deutschland“,
welche kürzlich in Bückeburg bei Grimme und Vespermann ge
druckt wurde, habe ich mich bemüht, die Abfmerksamkeit des 
grossen Publikums mehr und mehr hinzulenken auf die That- 
sache, dass Petroleumspuren und Asphaltmassen nicht bloss ver
einzelt und unbedeutend in Deutschland Vorkommen, sondern an 
sehr verschiedenen Stellen seit alter Zeit bekannt sind und dass 
dieselben in neuester Zeit sowohl umfassende Nachforschungen ver
anlasst haben, als auch bereits Petroleum-Gewinnung ein getreten ist 
und als das Asphalt-Vorkommen zu Limmer bei Hannover und zu 
Vorwole bei Kreiensen bereits sehr wichtige Fabrikation von tech



nisch verwendbarem Asphalt, diesem überaus wichtigen Materiale, 
hervorgerufen hat.

Heute, wo wir wesentlich rheinisch-westfälische Interessen zu 
vertreten haben, möge die geehrte Versammlung mir gestatten, 
einige Exemplare meiner Broschüre zu vertheilen und mit wenigen 
Worten zu erwähnen , wo sich die wichtigsten Petroleum- und 
Asphalterscheinungen zeigen, bevor ich darauf hinweise, dass auch 
in Westfalen Asphalt vorkommt und dass deshalb Petroleum zu ver- 
muthen ist.

Die wichtigsten deutschen Petroleum-Vorkommnisse liegen im 
Eisass, in Holstein, im Hannoverschen und im Braunschweigischen, 
sowie zu Tegernsee in Baiern.

Im Unter-Elsass zwischen Hagenau und Weissenburg liegt ein 
ausgedehnter District, wo Petroleumspuren überall unverkennbar 
Vorkommen und wo stellenweise der Boden so sehr mit Oel getränkt 
ist, dass dort schon seit Decennien unterirdischer Bergbau geführt 
wird, um in den Rinnen der Stollen und Strecken den zusammen
sickernden Stoff zu gewinnen. Werthvolle Asphaltmassen sind dort 
an der Oberfläche verbreitet. Auch in Obereisass bei Altkirch sind 
Petroleumspuren bekannt, doch weiss ich nicht, ob daselbst Ge
winnung stattfindet.

Das Holsteinische Vorkommen bei Heide, nördlich von Ham
burg, muss augenblicklich als das interessanteste betrachtet werden, 
indem daselbst am 15. Februar d. J. die erste springende deutsche 
Petroleumquelle erbohrt worden ist. Auf Grund der dortigen Spuren 
im Sande an der Oberfläche wurde daselbst seit Jahren gebohrt und 
es war hierdurch schon gefunden worden, dass in der Tiefe bis 
nahe zu 300 Meter ein Kreidelager anstand, welches vollkommen 
mit Petroleum durchtränkt ist. Eine Magdeburger Gesellschaft 
unter einem Herrn Sintenis liess sich durch das Achselzucken vieler 
gelehrter Herren nicht abhalten, immer mehr Geld hinein zu stecken 
und tiefer zu bohren. Es gelang ihr, wie erwähnt, endlich eine 
unterirdische Vorrathskammer anzubohren und das Oel sprudelte 
über dem Boden empor. Bis an 100 Centner pro Tag war der Er
trag und in der ganzen Gegend herrschte Jubel. Weitere Nachrichten 
erhielt ich nur dahin, dass das Oel unrein sei, dass man damit um
gehe, eine Destillerie anzulegen und dass man noch tiefer bohren 
wolle.

Es ist aber bekannt, dass wohl nirgends in der Welt reines 
Brennöl aus der Erde fliesst und dass die Amerikaner das Oel, 
mit welchem sie alle Völker tributpflichtig machten, destillirt haben.

Nächst Holstein ist das Braunschweigisch-Hannoversche Pe
troleumbecken jetzt das wichtigste, und es ist so grossartig, dass 
ich die Hoffnung hege, es werde im Specieilen eins der bedeutendsten 
der Welt werden. Das Gebiet der deutlich zur Oberfläche auf-



dringenden Oelspuren erstreckt sich aus der Gegend von Schöppen
stedt südwestlich der Stadt Braunschweig über Peine ins Hanno
versche, nordwestlich über Celle hinaus auf Verden zu. Ueber 70 
Kilometer ist dieser Strich lang und vielfältige Gräbereien und 
Bohrungen von übrigens gänzlich unzulänglicher Tiefe haben er
wiesen, dass der Boden bis in unbekannte Tiefen mit Oel getränkt 
ist, ja dass der Oelgehalt und die Dünnflüssigkeit des Oeles oder 
Theeres (wie es gewöhnlch genannt wurde) mit der Tiefe zunahm.

Die wichtigste Bohrung geschieht augenblicklich unfern Peine 
bei Oedesse, woselbst Herr Emil Meier aus Bremen schon seit 
mehreren Jahren mit der ersten und mit der zweiten Bremer Bohr
gesellschaft arbeitete und wo er seit 1878 durch seinen Sohn Her
mann, der in Amerika gelernt hatte, nach amerikanischem System 
Seilbohrungen ausführen liess. Die Anwendung dieses Systemes 
aber, nach welchem in Amerika Bohrlöcher von 500 Meter Tiefe in 
6 Wochen gebohrt werden, glückte zu Oedesse zunächst wegen 
der thonigen und Gerolle führenden Diluvialformation sehr schlecht 
und nach Jahresfrist war erst ein Bohrloch circa 60 Meter tief. 
Dennoch zeigte dieses Bohrloch schon, dass man dort an sehr wich
tiger Stelle steht, denn es traf bereits in dieser geringen Tiefe so 
starke Ausströmung von Oelgas, dass man zeitweise den Dampfkessel 
damit heizen konnte und Petroleum wurde vermittelst einer Pumpe 
in ziemlich bedeutender Menge herausgefördert. Die tägliche Pro
duction an grünlichem, ziemlich dünnflüssigem Petroleum betrug 6 
bis 8 Centner und ging an einzelnen Tagen bis über 20 Centner.

Ein zweites Bohrloch blieb zunächst im Diluvialschlamm 
stecken, und schon erlahmten die Kräfte der Gesellschaft.

Im November vorigen Jahres besuchte ich die wichtigsten Oel- 
stellen und erklärte mich durch einige Artikel im Hannoverschen 
Courier offen für die Ansicht, dass die vorhandenen Anzeichen und 
Aufschlüsse ganz bestimmt auf ein grossartiges unterirdisches Petro
leumbecken schliessen Hessen.

Bald nachher hob sich das Vertrauen für die Sache unter der 
Bremer Kaufmannschaft so sehr, dass Herr Consul H. H. Meier da
selbst eine Bohrgesellschaft gründen konnte, welche am 19. April 
d. J. mit einem Kapital von 610,000 Mark constituirt wurde. Diese 
Gesellschaft hat die Bohrlöcher zu Oedesse übernommen und wird 
dieselben schwunghaft fortsetzen, so dass mit voller Zuversicht zu 
erwarten steht, die Sache werde nunmehr bis zu einem bestimmten 
Resultat durchgeführt werden. Eine fernere Bohrgesellschaft ist zu 
Hannover in der Bildung begriffen und es ist Aussicht vorhanden, 
dass sich dieselbe mit englischen Speculanten vereinigen wird, welche 
bereits ein Auge auf die Sache geworfen haben.

In engster Beziehung zu dem Petroleum steht das Asphal t 
vorkommen, welches im Hannoverschen und im Braunschweigischen
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sehr ausgedehnt vorhanden ist, denn dieser Asphalt ist weiter nichts 
als Kalkfelsen mit Petroleum imprägnirt, welches letztere in dem 
Felsen durch einen Oxy dationsprozess erhärtet ist.

EmpfehlenBwerth für jeden Geognosten ist es, die Asphalt
gruben anzusehen, welche in westlicher Nähe der Stadt Hannover 
von einer englischen und von einer deutschen Asphaltgesellschaft 
ausgebeutet werden. In grossen offenen Gruben sind daselbst Kalk
schichten von 8 bis 10 Meter Gesammtmächtigkeit aufgeschlossen, 
welche von braunschwarzer Färbung sind und welche durch einen 
Asphaltgehalt von 7 bis 10 pCt. für die künstliche Anfertigung des 
technisch anwendbaren Asphaltes geeignet sind. Die Schichten ge
hören der oberen weissen Juraformation, dem sogenannten Kimme- 
ridge an.

Ganz ähnliche Massen sind von selbigen Gesellschaften 10 
deutsche Meilen weiter südlich am Hilsgebirge unfern Kreiensen im 
Braunschweigischen aufgeschlossen und in Ausbeutung begriffen. 
Die Massen gehören dort denselben Schichten, wie vorher, an, wäh
rend dagegen in dortiger nördlicher Fortsetzung im Hannoverschen 
der Asphaltgehalt in die Kreideformation fortsetzt, auch Felsen von 
Dolomit und von Gyps durchzieht. Ich erlaube mir, der geehrten 
Versammlung hier derartige asphaltige Felsarten und Petrefakten 
von Limmer und vom Hilsberge vorzulegen.

Um nun auf Westfalen zu kommen , so darf ich bemerken, 
dass es eine altbekannte Thatsache ist, dass in den Kreisen Coesfeld 
und Münster bei den Ortschaften Darfeld, Buldern, Hangenau, Ap
pelhülsen etc. derber Asphalt vorkommt, welcher Kluftausfüllungen 
im Kreidemergel bildet. Schon im Jahre 1772 hat die münstersche 
Rentkammmer Versuche machen lassen auf dieses Vorkommen am 
Schöppingerberge, wie in von Dechen’s Werk „Die nutzbaren 
Mineralien im Deutschen Reiche“ mitgetheilt wird. Man hat den 
Stoff wahrscheinlich für Steinkohle angesehen, denn im reinen er
härteten Zustande sieht derselbe der Steinkohle sehr ähnlich.

Ein gleichartiges Vorkommen ist in neuerer Zeit an der 
holländischen Grenze bei Bentheim bekannt geworden, woselbst es 
Kluftausfüllungen in einem Sandstein bildet, welcher der Wälder
thonformation angehören soll. Im Jahre 1870 hat der Amerikaner
J. D. Sargent, der jetzt in London wohnhaft ist, daselbst Bergbau auf 
diesem Asphaltvorkommen begonnen. Derselbe bat mir eine Probe davon 
gesandt, die ich der geehrten Versammlung hier vorlege. Die aus
gefüllten Klüfte hatten bis 8 Fuss Mächtigkeit. Der Stoff ist von 
tief schwarzer Farbe und von glänzendem muscheligem Bruch. Herr 
Sargent hat gefunden, dass dieses Mineral fast reiner Kohlenwasser
stoff ist und er hat durch Destillation 100 bis 129 Gallonen Petro
leum aus 1000 Kilogr. des Minerales gewonnen. Wir haben hier 
recht eigentlich erhärtetes Petroleum vor uns.



Ich lege geehrter Versammlung noch ein Stück dieses Mine
rals aus selbiger Gegend vor, welches mir der Herr Grubenverwalter 
Förster aus Lübbecke gesandt hat.

Was nun diese Vorkommnisse im Allgemeinen anbetrifft, so 
scheinen mir dieselben bisher nicht hinlänglich beachtet worden zu 
sein und zwar aus dem Grunde, weil man die Natur und die Ent
stehungsweise derselben nicht gut kannte. Man hatte sich überhaupt 
mit denselben wenig befasst und die Benutzung der asphaltigen 
Stoffe war seit christlicher Zeit in Vergessenheit gerathen. Erst 
die ungeheuren Arbeiten, welche die Amerikaner seit 20 Jahren aus
geführt haben, um das Erdöl, das Petroleum zu erbohren, zu destil- 
liren und zu verwerthen, haben alle Welt aufmerksam gemacht 
und die dortigen Bohrlöcher , deren Zahl schon an 70,000 heran
reicht und deren Tiefe jetzt durchschnittlich an 500 Meter kommt, 
haben uns den Aufschluss gegeben, dass dieser Stoff ein Product der 
grossen Erdtiefe ist.

Der allgemeine Beweis, der nun auch schon bei uns im Han
noverschen und im Holsteinischen geführt ist, dass das Oel aus 
grosser Tiefe kommt und die häufige Erscheinung, dass grosse 
Mengen von Oelgas, d. h. von Kohlenwasserstoffgas mit dem Oel 
aus den tiefen Bohrlöchern ausströmt, diese Thatsachen sage ich, 
lassen keinen Zweifel mehr übrig , dass wir es mit einem Destil- 
lationsproduct zu thun haben, welches durch die Wärme der Erd
tiefe aus den bituminösen Stoffen ausgetrieben wird, welche mit den 
sedimentären Schichten durch den Faltenwurf der Erdrinde in die 
Tiefe versenkt wurden.

Durch die Erkenntniss solcher Sachlage müssen wir nach 
meiner Ansicht dahin geführt werden, die Anzeichen, die Spuren des 
Oeles, des Asphaltes an der Oberfläche mehr zu beachten, denn sie 
sind Sendboten unterirdischer grosser Vorräthe und Reichthümer. 
Es ist jetzt bekannt, dass in Amerika in einem über 1000 Kilometer 
langen Strich aus Cañada über Pennsylvanien bis nach Texas hin 
mehrere Oelbassins von vielen deutschen Quadratmeilen Grösse er- 
bohrt worden sind und dass die Anzeichen meistens nur in ganz 
unbedeutenden Oelspuren an der Oberfläche bestanden. Von allen 
Bohrlöchern blieben nur ungefähr 15 pCt. erfolglos (nach des öster
reichischen Ministerialrath Höfers  Bericht).

Die ganze Entstehungsweise des Petroleums scheint mir nun
mehr unverkennbar diejenige zu sein, dass die bituminösen pflanz
lichen und thierischen Stoffe sedimentärer Schichten, welche in 
Tiefen von 5000 bis 10,000 Meter versanken, durch die Erdwärme 
von 150 bis 300 Grad Wärme ausdestillirt wurden und dass das 
zunächst resultirende Oelgas mit grosser Kraft herauf getrieben 
wurde. In oberen Tiefen von 500 bis 1000 Meter, wo kühle Tempe
ratur 20 bis 30 Grad herrscht, condensirt sich das Oelgas zum



grössten Theile zu Petroleum und es füllt dieses Letztere daselbst 
alle Spalten und Klüfte an. In oberster Tiefe hat das Oel mit 
Wasser, Sand und Schlamm zu kämpfen und drängt sich nur hin 
und wieder bis zur Oberfläche herauf. Aus diesem Grunde liegen in 
oberen Tiefen äusserst selten grössere Oelvorräthe und die Bohrungen 
von geringer Tiefe sind fast immer resultatlos, namentlich sind sie 
nicht negativ beweisend. Die Aufgabe wird stets diejenige sein, in 
Tiefen von 400 bis 1000 Meter zerklüftete, feste Felsen anzubohren 
und in diesen wird man meistens angespanntes Oel finden, wenn an 
der Oberfläche wirkliche Oelspuren vorhanden sind. Als praktische 
Seite meiner heutigen Andeutungen für Westfalen möchte ich die
jenige bezeichnen, dass man sich zunächst veranlasst finden möge, 
zu erforschen, ob in den Gegenden, wo die Spaltenausfüllungen von 
Asphalt gefunden wurden, auch jene asphaltigen Kalkfelsen Vor
kommen, welche anderwärts bereits eine so bedeutende technische 
Yerwerthung finden. Ausserdem dürfte durch Bohrungen zu unter
suchen sein, ob die trockenen Asphaltmassen der Oberfläche in der 
Tiefe von einigen hundert Fuss in flüssiges Petroleum übergehen, 
wie dies bei Hannover der Fall zu sein scheint. In diesem Falle 
würde man auch wirkliche Petroleumvorräthe in der Tiefe erwarten 
dürfen und Tiefbohrungen würden dann ernstlich zu empfehlen sein.

Sie sehen, meine Herren, die Aussicht, in Westfalen Petroleum 
zu finden, wird von mir nur bedingt angedeutet, aber ihre Wirk
lichkeit wird von leicht ausführbarer Untersuchung abhängig ge
macht.

Es bleibt mir hiernach nur noch darauf hinzuweisen, dass die 
schlagenden Wetter der Steinkohlengruben wohl auch als ein Oel- 
gas im vorerwähnten Sinne zu betrachten sind, wenngleich von einer 
Modification des Kohlenwasserstoffes, welche unter gewöhnlichen Ver
hältnissen sich nicht zu Oel condensirt. Wo reiche Steinkohlenfor
mation in grosse Tiefe versunken ist, wie dies für das nördliche 
Westfalen, das Münsterland, sowie für das bei Bpntheim anstossende 
Holland und namentlich für die Hannoversche Gegend vermuthet 
werden darf, da können grossartige Destillationen in vorerwähnter 
Auffassung vorzugsweise erwartet werden.“

Dr. K ai se r  aus Elberfeld sprach über  die n a tu r w is s e n 
sc h a f t l i c h e n  E r g e b n i s s e  der  l e tz te n  schwedischen P o l a r 
expedi t ion.  Nach einer kurzen Uebersicht über die Versuche der 
früheren Jahrhunderte, die nordöstliche Durchfahrt zu gewinnen, 
schilderte er die glücklich zu* Ende geführte Unternehmung des 
schwedischen Professors A. F. N o r d e n s k j ö l d  in grossen Um
rissen, um dann die Resultate der während der Fahrt und des zehn
monatlichen unfreiwilligen Aufenthaltes an der Tschuktschen Halb-



insei ausgeführten wissenschaftlichen Beobachtungen im Einzelnen 
zu besprechen.

Die Bereicherung unserer g e o g r a p h is c h e n  Kenntnisse von 
der Nordküste Asiens ist zunächst als sehr erheblich zu bezeichnen.

Der Nachweis eines wärmeren Küstenstromes von Westen nach 
Osten, welcher durch die Wassermasse der sibirischen Ströme ge
bildet wird und durch die Drehung der Erde seine Richtung er
hält, ist für die Eismeerschifffahrt von nicht minderer Bedeutung, 
als die Entdeckung, dass der Japanische Strom durch die Behring
strasse weit nach Norden reicht und das Meer Monate lang offen 
hält. Auf diese Verhältnisse gründet der schwedische Professor 
seine Annahme, dass in günstigen Jahren die Durchfahrt von Europa 
nach Amerika innerhalb eines Sommers bewerkstelligt werden kann; 
dass aber jedenfalls von Europa sowohl, wie von Amerika aus die 
Flussmündungen des Ob, des Jenissei und der Lena in einem Zuge 
zu erreichen sind. Dieses ist von grösster Wichtigkeit für den 
Ausfuhrhandel des besonders an Getreide so überreichen Landes.

Eine besondere Aufmerksamkeit wurde von den Gelehrten der 
Expedition auf die Sammlung ethnographischer Merkwürdigkeiten 
verwandt. Wir sehen sie vom Ankerplätze an der ugrischen Strasse 
nach der Insel Waigatsch hinübersetzen, um Samojedengräber und 
Opferstätten zu untersuchen; wir lesen, wie zur grossen Verwunde
rung der Tschuktschen die gangbaren Handelsartikel der Polar
länder, Pelzwerk, Talg u. s. w. verschmäht, dagegen Hausgeräth, 
Waffen, Götzenbilder u. dergl. mit Dank angenommen und gut be
zahlt werden. Das letzterwähnte Volk namentlich bildete während 
der langen Ueberwinterung den Gegenstand des eifrigsten Studiums. 
Ihre Halbinsel und das Behringsmeer wTie Perlenschnüre umgebenden 
Inselgruppen bilden eine Völkerbrücke zwischen den beiden Konti
nenten: die Tschuktschen sind das vermittelnde Glied zwischen den 
Eskimos Nordamerikas und den Stämmen des nördlichen Sibiriens. 
Bisher galten die Tschuktschen als ein Volk, welches ausschliesslich 
von animalischer Nahrung lebe. Sie kennen jedoch eine ganze 
Reihe von Pflanzen , welche sie entweder frisch verzehren oder für 
den Winter einsammeln. Eine Zusammenstellung derselben, welche 
mit grossem Eifer veranstaltet wurde, dürfte geeignet sein, manches 
Streiflicht auf die Lebensweise der in der Steinzeit lebenden Völker, 
welcher die Tschuktschen heute noch angehören, zu werfen. Die 
Bearbeitung der Metalle ist ihnen völlig unbekannt: eiserne Pfeil
spitzen tauschen sie in fertigem Zustande von Amerikanischen Wal
fängern ein; ihr eigenes Hausgeräth ist aus Stein und Knochen an
gefertigt.

Die m e te o ro lo g is c h e n  Untersuchungen wurden mit gröss
ter Sorgfalt ausgeführt.

Die Dicke des neugebildeten E i s e s  nahm während des



Wintere vom 1. Dezember, wo sie 56 Centimeter betrug, bis zum
1. April ständig zu. An letzterem Datum war das Eis, in welchem 
das Schiff festsass, 127 Centimeter dick. In dieser gewaltigen Eis
decke entstanden während des Winters häufig Sprünge oder Spalten, 
die sich sehr weit erstreckten. Sie gingen ohne Unterbrechung quer 
über neugebildete Eisflächen und altes hohes Grundeis. Einer dieser 
Risse war zwei bis drei Fuss breit und unabsehbar lang. Die Ur
sache dieser Spaltbildung war zweierlei Art. Entweder entstanden 
die Spalten dadurch, dass ein heftiger Wind das Eis stets verschob 
oder auch in Folge der Zusammenziehung des Eises durch Folge 
grosser Kälte. Sogar bei grosser Kälte ist deshalb die scheinbar 
zusammenhängende Eisdecke aus unzähligen genau aneinander passen
den Stücken zusammengesetzt, welche entweder lose neben einander 
liegen oder durch das schwache Eisband verbunden sind, welches 
sich allmählich unter dem Schnee auf der Oberfläche des durch die 
Spalten gedrungenen Wassers bildet. Bis zu einem Abstande von 
ungefähr sechs Kilometer vom Lande lag das Eis den ganzen Win
ter hindurch bis auf die wenigen Sprünge in völliger Ruhe; weiter 
in See hingegen war es in ständiger Bewegung. Man nimmt allge
mein an, dass gefrorenes Meerwasser nahezu salzf rei  ist. Wenn 
man jedoch f r i s c h e s  Eis zum Schmelzen bringt, so merkt man 
bald, dass dieses nicht richtig ist, da das sich ergebende Wasser 
noch hinreichend Salz zur Speisebereitung enthält. Die Frage 
hat für die Polarfahrer eine nicht geringe practische Bedeutung und 
ist in der arktischen Litteratur oft ventilirt worden. Man hat ge
funden , dass zwar neues Eis salzhaltig, alte Blöcke aber fast salz
frei sind. Um den Grund dieser Erscheinung zu finden, wurden 
häufige Untersuchungen von den Gelehrten der Expedition angestellt, 
welche ergaben :

1. Der Salzgehalt neugebildeten Eises beruht darauf, dass in 
dem letzteren sich mit Salzwasser gefüllte Höhlungen befinden.

2. Der Salzgehalt verliert sich allmählich, wenn die Eismassen 
über dem Wasser liegen. Die mit gesättigter Salzlösung gefüllten 
Blasen ziehen sich allmählich aus dem Innern nach Aussen hin, und 
so kommt es, dass alte Blöcke schliesslich salzfrei werden. Diese 
Veränderung geht schon bei einer ganz niedrigen Temperatur vor 
sich und scheint ein beachtenswerther Fingerzeig für die Erklärung 
der Art und Weise, wie viele Gebirgsarten sich metamorphosiren.

3. Die Salzabscheidungen aus dem Eise sind kein reines Koch
salz, sondern ein wasserhaltiges Doppelsalz von Chlormagnesium und 
Chlornatrium. Es bildet bei starker Kälte hübsche Efflorescenzen 
auf dem neugebildeten Eise.

Diese Beobachtungen stimmen im Allgemeinen mit denen, die 
von Dr. Walker während Mac Clintocks Reise 1857—59 angestellt 
wurden. Doch hat letzterer die grosse Verschiedenheit der Zu



sammensetzung zwischen dem Meerwassersalz und den Efflorescenzen 
nicht bemerkt , und gelangt deshalb zu falschen Schlüssen über die 
Art und Weise, wie das Eis seinen Salzgehalt verliert. — Unter 
dem Einflüsse der Sonnen wärme findet der Schmelzungsprocess 
nicht nur auf der Oberfläche, sondern auch im Innern der Eis
massen statt, welche auf diese Weise mit zahlreichen Hohlräumen 
durchsetzt werden. Da das Wasser in gefrorenem Zustande ein 
grösseres Volumen hat, als im flüssigen, so sind die Hohlräume in der 
Regel nur unvollständig mit Wasser angefüllt, welches im Falle, 
dass es wieder frie rt, hinlänglichen Raum ha t , sich auszubreiten, 
ohne seine Höhlung zu sprengen. Aber allmählich füllt sich letztere 
vollständig mit Wasser, theils durch Zusammendrückung, theils 
durch Einsickern von benachbarten Hohlräumen her. In solchem 
Falle wird die Eismasse, wenn es wieder friert, gewaltsam ausein
ander gesprengt. Alles alte Grundeis legt deshalb eine grosse 
Neigung zum „Auseinanderfrieren“ an den Tag. Diese hier be
rührten Umstände üben ohne Zweifel einen grossen Einfluss auf die 
Eisverhältnisse der Polargegenden aus.

Die W e t t e r b e o b a c h t u n g e n  wurden bis zum November 
jede vierte Stunde, von da ab bis April jede Stunde und später täg
lich sechs Mal vorgenommen. Dieselben sind um so wichtiger, als 
sie die ersten meteorologischen Beobachtungen für den nordöstlichen 
Theil Sibiriens sind und schätzbare Anhaltspunkte für das Studium 
des sibirischen Klimas im Allgemeinen, insbesondere aber der Ty
phone und Monsune an den japanischen und japanischen Küsten 
bieten.

Als die grösste Kä l te  während der Wintermonate wurde be
obachtet :

Im Oktober 20,8° Cels.
„ November 27,2° „
„ Dezember 37,1° „
„ Januar 45,7° „
„ Februar 43,8° „
„ März 39,8° „

Im April stieg die Kälte noch bis 38°, die mittlere Temperatur war 
18,9° und nie war die Luft in diesem Monat wärmer als 4,6° 
Der Mai begann mit einem Quecksilberstande von 21,0°. Nur ein 
einziges Mal war im Wonnemonat schönes Wetter mit 4- 1,8°. Im 
Juni stieg das Thermometer nur ausnahmsweise bis zum Nullpunkte. 
Dann aber trat ein plötzlicher Umschwung ein; ein südlicher Wind 
brachte heftiges Thauwetter , so dass schon am 18. Juli das Schiff 
wieder flott wurde.

Die Windrichtung war im Laufe des Winters nahe dem Erd
boden meistens nordwestlich oder nordnordwestlich, in den oberen 
Schichten aber herrschte ein südöstlicher Luftstrom. Die Ursache



dieser Erscheinung ist leicht einzusehen, wenn man erwägt, dass 
die Behringsstrasse ein von ziemlich hohen Bergen eingeschlossenes 
Becken zwischen der warmen Luft des stillen Oceans und der kalten 
des Eismeeres bildet. Die Winde müssen hier nach demselben Ge
setze entstehen, wie der Luftzug in der Thüre zwischen einem war
men und einem kalten Zimmer, d. h. der kalte Luftstrom muss 
unten von dom kalten Raume nach dem warmen und der warme 
Luftstrom oben umgekehrt gehen. Die Feuchtigkeit der Luft wurde 
mit Augusts Psychrometer und Saussures Hygrometer gemessen; es 
stellte sich jedoch heraus, dass diese Instrumente bei einer Tempe
ratur von —20 bis —45° nicht mehr zuverlässig sind. Auch können die 
Beobachtungen dieser Art für hochnordische Gegenden keine be
sondere Bedeutung haben, da es unmöglich ist, den Aufstellungsort 
stets schneefrei zu halten und durch die Verdunstung der Schnee
massen die Ergebnisse sehr gestört werden. Deshalb empfiehlt es 
sich, in schneebedeckten Gegenden unmittelbar das Wasser, welches 
in einem gegebenen Raume Luft sich befindet, zu wägen, indem 
man es mit Chlorcalcium , calcinirtem Kupfervitriol oder Schwefel
säure aufnimmt. Bis zu — 40° wurde die Luftwärme sowohl auf einem 
Quecksilberthermometer, wie auf einem Weingeistthermometer ab
gelesen; unter — 40° bediente man sich lediglich des letzteren. Hier
bei ist bemerkenswerth , dass das Quecksilber beim Gefrieren sich 
so stark zusammenzieht, dass die Quecksilbersäule vollständig in die 
Kugel versinkt. Die Ablesung von — 90 0 gab zu einer Zeit, als die 
Zusammenziehung des Quecksilbers beim Gefrieren noch nicht be
kannt war, bekanntlich Veranlassung zu heftigem Streite.

Von hervorragendem Interesse waren die Beobachtungen des 
Was s er Standes,  die mittels einer sehr einfachen Vorrichtung 
angestellt wurden. Sie fanden während der ganzen Zeit der Ueber- 
winterung jede Stunde statt und bilden eine zusammenhängende 
Kette; sie liefern im Zusammenhänge mit den Messungen der Ebbe 
und Fluth in Polaramerika, sowie mit den Beobachtungen der Dänen 
und Deutschen in Grönland, der Oesterreicher in Franz-Josefland, 
der Russen in Nowaja-Semlja, der Schweden in der Mosselbay schätz
bare Aufschlüsse über die Vertheilung von Wasser und Land im 
Polarbassin — eine wie man weiss sehr verschieden beantwortete 
Frage. Es stellte sich heraus , dass der höchste Unterschied zwi
schen Ebbe und Fluth nur 18 Centimeter betrug, woraus man 
schliessen kann , dass das im Norden der Behringstrasse gelegene 
Meer ein wenig umfangreiches Becken bildet, welches nur durch die 
Behringstrasse mit dem Weltmeere zusammenhängt. Weit grösser 
waren die Unterschiede in der Wasserhöhe , welche durch Winde 
zu Stande kamen. Sie erreichten mehrfach zwei Meter. Eine eigen- 
thümliche Bestätigung dafür, dass innerhalb Menschengedenken eine 
grössere aussergewöhnliche Veränderung in dem Verhältniss zwischen



Wasser und Land vor sich gegangen sein muss, war die Besorgniss 
der Tschuktschen, dass die Fremdlinge eine Ueberschwemmung längs 
der Küste verursachen möchten. Diese Befürchtung schien darauf 
hinzuweisen, dass die auf den Wirkungen vulkanischer Kräfte be
ruhenden Veränderungen in der Gestaltung des Landes, die man in 
den weiter südlich gelegenen Strichen kennt, sich bis zu dieser 
Küste erstrecken. Da die meisten Ansiedelungen unmittelbar am 
Strande liegen, so würde eine jener gewaltigen Sturmfluthen, welche 
durch ein Erdbeben veranlasst werden, den Untergang vieler Wohn
stätten bedeuten.

Die m a g n e t i s c h e n  Beobachtungen, welche mit grosser Sorg
falt angestellt wurden und nach der nunmehr erfolgten Heimkehr 
bearbeitet werden, bestanden 1. aus absoluten Bestimmungen, wann 
und wo sich Gelegenheit dazu bot , 2. aus Beobachtungen über die 
Schwankungen in der Stärke und Richtung der magnetischen Kräfte, 
welche jede Stunde angestellt wurden, und 3. in alle fünf Minuten 
sich wiederholenden Beobachtungen am 1. und 15. jeden Monates. 
Da die Raum Verhältnisse des Schiffes es nicht gestatteten , ein mit 
kupfernen Nägeln zusammengefügtes Observatorium aus Brettern 
mitzuführen, so musste ein Beobachtungshäuschen aus den eigent
lichen Baustoffen der Polarländer, aus Schnee und Eis, aufgeführt 
werden, und zwar der ungestörten Lage wegen —' welche die erste 
Bedingung für ein Observatorium des Erdmagnetismus ist — nicht 
in der Nähe des Schiffes, sondern einen halben Kilometer von dem
selben entfernt auf dem Strande. Da es höchst beschwerlich war, 
im Sturm und bei einer Kälte von oft — 45 0 oder gar bei Schnee
treiben hin- und herzugehen , so wurden die Beobachtungsarbeiten 
unter vier Wachen vertheilt. Obschon in dem Eishause das Thermo
meter nie über —12° stieg, so litt doch keiner der Theilnehmer bei 
den Beobachtungen Schaden an seiner Gesundheit. Die gemachten 
Aufzeichnungen wetteifern an Vollständigkeit mit den während der 
schwedischen Ueberwinterung von 1872 an der Mosselbay und denen 
der österreichisch-ungarischen von 1873—74, d. h. den vollständig
sten, welche man über die Polargegenden besitzt.

Nicht mindere Aufmerksamkeit als den magnetischen Erschei
nungen wurde der Beobachtung des Nord l i ch te s  gewidmet. Das
selbe ist bekanntlich eine zugleich kosmische und terrestrische Er
scheinung. Einerseits ist sie nämlich an den Luftkreis der Erde 
gebunden und steht in engem Zusammenhänge mit dem Erdmagne
tismus , andrerseits ist sie von gewissen, ihrer Natur nach noch 
wenig bekannten Veränderungen in der Hülle der Sonne, welche 
sich uns durch Bildung von Sonnenflecken zu erkennen geben und 
zu mehr oder weniger regelmässig wiederkehrenden Zeiten eintreten, 
abhängig. Ueber die genauen und zahlreichen Beobachtungen des 
Phänomens hat Professor N o rd e n s k jö ld  eine durch Karten und



Zeichnungen erläuterte Abhandlung der Schwedischen Akademie 
der Wissenschaften eingereicht, die wichtige neue Momente zur Er
klärung des Nordlichtes beibringt. Sie wird in Kurzem Gemeingut 
der wissenschaftlichen Welt werden.

Die botanischen und zoologischen Aufzeichnungen sind 
dadurch von besonderem W erthe, dass sie sich auf eine über 
90 Längegrade ausgebreitete Küste und eine ungeheure Meeres
strecke beziehen, welche vorher noch nie von einem Forscher be
sucht worden is t , der die wechselnden Formen der Thier- und 
Pflanzenwelt zum Hauptgegenstande seiner Studien machte. Deshalb 
hat vielleicht gerade auf diesem Gebiete die Expedition ihre werth
vollsten Erfolge geerntet. Die Einzel arbeiten der verschiedenen Ge
lehrten werden in kurzer Zeit erscheinen. So sehen wir einer Ab
handlung Dr. K j e l l m a n n s  über die Algenflora des Eismeeres, 
einer Arbeit Dr. S tu xbe rgs  über lichenologische Beobachtungen, 
ferner geologischen, ethnographischen, hydrographischen u. s. w. 
Veröffentlichungen mit grossen Erwartungen entgegen.

Vor Allem galt es, eine wissenschaftliche Frage von grosser 
Tragweite zu beantworten. Man hat auf der asiatischen Seite des 
Behringssundes die Grenze, auf welcher eine Menge von Thieren und 
Gewächsen der alten Welt mit der Tendenz nordöstlicher Ausbrei
tung stehen geblieben sind, während auf der amerikanischen Seite 
ebenso Thiere und Pflanzen der neuen Welt mit der Neigung, sich 
nach Nordwesten auszubreiten, angetroffen werden. Hier findet sich 
also die Brücke zwischen zwei Welttheilen, welche zugleich das 
Bindeglied zwischen zwei Oceanen ist. Diese Verhältnisse ver
leihen den wissenschaftlichen Forschungen in jener Gegend eine ganz 
hervorragende Bedeutung. Sind die Länder an der Behringstrasse 
Ueberreste einer durch keine Meerenge unterbrochenen Brücke zwi
schen der alten und neuen Welt, oder sind sie die Anfänge zu einer 
vollständigen Vereinigung? Ist das sibirische Eismeer ein altes 
Binnenmeer, welches erst seit Kurzem das Gepräge einer eigentlichen 
Salzsee bekommen hat, oder eine Bucht des grossen Weltmeeres, 
welche im Begriffe ist, sich in ein Binnenmeer zu verwandeln? In 
welchem Masse trennt der schmale, durch zwei Inseln unterbrochene 
Sund zwischen Asien und Amerika zwei verschiedene Thier- und 
Pflanzenwelten? In welchem der beiden Erdhälften liegt der Bil
dungsmittelpunkt für die verschiedenen Thier- und Pflanzengruppen ? 
Welche von diesen sind aus der alten in die neue Welt gewandert 
und umgekehrt?

Obschon die Ueberwinterungsgegend verhältnissmässig öde und 
unfruchtbar ist, so lieferte sie doch eine Reihe von Momenten zur 
Lösung dieser Fragen. Die Ausbeute an Insekten und anderen 
Landvertebraten war freilich gering, desto vollständiger aber an 
Land- und Seewassermollusken. Vögel kommen in einer viel ge-



ringeren Anzahl von Exemplaren, aber mit grösserer Mannigfaltigkeit 
von Formen, als auf Nowaja-Semlja und Grönland vor und zeigen 
ein im Ganzen vollständig abweichendes Gepräge. Zwar findet man 
hier auch die in anderen Polarländern vorkommenden Larus glaucus, 
ebumeus und tridactylus, Harelda glacialis, Somateria spectabilis, 
Plectrophanes nivalis, Phalaropus fulicarius, Tringa maritima, da
neben aber auch eine Menge eigentümlicher Arten, wie die ameri
kanische Eidergans, eine neue Fuligulaart, eine noch nicht bekannte 
Schnepfe, die hübsch gezeichneten Larus Rossi, einige zierliche 
Sänger, wie Sylvia Eversmanni u. s. w., unter ihnen verschiedene 
für die sibirische Fauna ganz neue Arten.

Was die Säugethierfauna angeht, so sind die gewöhnlichsten 
Bewohner der Tschuktschen-Halbinsel Hasen, welche sich wenig 
von dem skandinavischen Lepus borealis unterscheiden. Aeusserst 
zahlreich sind die Bergfüchse (Vulpes lagopus) und der gemeine Fuchs 
(Vulpes vulgaris). Yon Lemmingen wurden drei Arten gesammelt, 
Myodes obensis, torguatus und Arvícola obscuras. Dazu kam das 
Murmelthier, ein Wiesel, Seehund und Eisbär. Yon Landvögeln 
überwinterten in der Gegend Strix nyctea, Gorvus corax und Lago
pus subalpina. In den offenen Stellen des Meeres fanden sich meh
rere Schwimmvögel, Uria Brünnichi, Uria grylle und eine Megulus-Art.

Die gewöhnlichste Art der von den Tschuktschen in grosser 
Menge gefangenen Seehunde war Phoca foetida, sehr selten fand 
sich Phoca nautica, jedoch gelang es, mehrere Häute und Skelette 
dieses zierlich gezeichneten Thieres zu erwerben.

Die geologische Ausbeute ist von um so grösserer Bedeu
tung, als die Formationen, welche Asiens Nordküste bilden, bisher 
fast gänzlich unbekannt waren. Professor N o rd en s  k j ö l d ’s Mit
theilungen über das Fehlen der erratischen Blöcke im nördlichen 
Asien sind von grossem Gewichte für eine richtige Deutung der 
Phänomene der Eiszeit in Nordamerika. Zahlreiche Funde, haupt
sächlich von Ueberresten der ausgestorbenen Pflanzen- und Thier
welt , vervollständigen die früher von Nordenskjöld zusammen
gebrachten Sammlungen, welche durch ihre Reichhaltigkeit und 
Oskar Heers wissenschaftliche Bearbeitung für die Geologie epoche
machend waren.

Als das Schiff aus den eisigen Banden befreit war und den 
Heimweg angetreten hatte, galt es noch, der durch ihr Thierleben 
so merkwürdigen, schon von S t e l l e r  1741 untersuchten Behrings
insel einen Besuch abzustatten.

Die Behringsinsel ist die westlichste der Aleuten , nicht weit 
von der Asiatischen Küste. Mit der nahen Kupferinsel wird sie zu 
Asien gerechnet, gehört also zu Russland. Trotzdem hat die ameri
kanische Alaska-Kompagnie das Jagdrecht auf der Insel erworben 
und unterhält hier eine nicht unbedeutende Handelsstation , welche



die dreihundert Einwohner mit Lebensmitteln und Munition versieht 
und deren Pelzwerk einkauft, hauptsächlich das Fell der Seehunde, 
Seebären (Otaria ursina) und Seekatzen. Sowohl in geographischer wie 
in naturwissenschaftlicher Beziehung ist die Behringsinsel höchst 
merkwürdig. Hier war es, wo Behring nach seiner letzten unglück
lichen Fahrt am 19. Dezember 1741 seine lange Entdeckerlaufbahn 
beschloss, kurz nachdem sein Schilf an den Felsenriffen der Nord
küste zerschellt worden war. Unter den Ueberlebenden war der 
geistreiche Naturforscher S t e l l e r ,  der eine mit unübertroffener 
Meisterschaft ausgeführte Schilderung der Insel hinterlassen hat. 
So viel man weiss, war dieselbe nie vorher von einem Menschen 
besucht worden. Zu den Aufgaben der Expedition gehörte auch 
die, für die heimischen Museen Häute und Skelette von den zahl
reichen hier sich findenden Säugethieren, besonders von Rhytina 
Stellen, zu sammeln und die jetzigen Verhältnisse der Insel mit der 
malerischen Darstellung Stellers zu vergleichen. Seitdem ist die 
Insel in Folge der Mordlust und Habgier der Menschen ganz be
deutenden Veränderungen unterworfen gewesen.

Nach einer sorgfältigen Durchforschung der Insel in Betreff 
des Thier- und Pfianzenlebens setzte das Schiff seinen Weg südwärts 
fort, um seine einem Triumphzuge vergleichbare Heimfahrt anzu
treten, reich beladen mit ethnographischen und naturwissenschaft
lichen Sammlungen, unter denen sich manches Neue findet. Die 
Bearbeitung derselben, sowie der verschiedenen wissenschaftlichen 
Beobachtungen wird einen wichtigen Beitrag zu unserer Kenntniss 
des Erdtheils liefern , der als die Wiege des Menschengeschlechtes 
auf unsere besondere Aufmerksamkeit Anspruch macht.

Hierauf hielt Herr Dr. Schmidt  aus Essen nachstehenden 
Vortrag über  ä g y p t i s c h e  Mumien.

Es ist ein alter Brauch unseres Vereins, dass auf das Programm 
für den zweiten Tag unserer Versammlungen Ausflüge angesetzt 
werden. Und so haben wir soeben mit dem geehrten Herrn Vor
redner einen Ausflug um die ganze alte Welt gemacht, heute Nach
mittag steht uns noch ein kleinerer nach dem nachbarlichen Kettwig 
bevor, und auch ich möchte Ihnen einen Ausflug vorschlagen, etwas 
weiter, als den letzten, weniger weit, als den ersten, nämlich nach 
dem alten Aegypten. Wenn Sie, der naturhistorische Verein für 
Rheinland und Westfalen, mit Recht erwarten dürfen, dass Ihnen in 
erster Linie Vorträge über Gegenstände dargeboten werden, die mit 
unserer eigenen Heimath in näherer Beziehung stehen, so glaube 
ich doch auch vom lokalen Standpunkt aus eine gewisse Berechtigung 
zu haben, vor Ihnen heute über ägyptische Mumien zu sprechen. 
Essen beherbergt eine nicht unbedeutende craniologische Sammlung, 
ja ich kann sagen, dass keine Sammlung der Welt eine grössere Zahl



von Mumienköpfen und Schädeln enthält, als diejenige, aus welcher 
die hier ausgestellten Objecte entnommen sind. Desshalb glaube ich 
mich auch nicht allzuweit von unseren lokalen Aufgaben zu ent
fernen, wenn ich Sie auffordere, mit mir einen wissenschaftlichen 
Ausflug nach dem alten Aegypten und seinen Mumien zu machen. 
Schon an und für sich ist es eine anziehende Aufgabe, die Anthro
pologie eines Volkes zu studiren, dessen sicher beglaubigte Geschichte 
weiter zurückreicht, als die irgend eines anderen Volkes der Erde, 
das in höchster Blüthe tausende von Jahren vor unserer Zeitrechnung 
stand, und das im hellsten Culturglanz leuchtete, als noch die ganze 
übrige Welt im Dunkel naturzustandähnlicher Rohheit schlummerte.

Wer zuerst in Alexandrien den Fuss auf ägyptischen Boden 
setzt, dessen Interesse wird ganz gefangen genommen durch die 
kaleidoskopisch wechselnden Bilder des heutigen Lebens. Aus dem 
römischen Alterthum ist nur wenig erhalten, aus dem alten Phara
onenreich jetzt, nachdem die „Nadeln der Cleopatra“ nach England 
und Amerika ausgewandert sind, Nichts. Erst wenn wir nach heisser 
Fahrt durch das Delta im Süden die ersten Höhenzüge erblicken, 
winken uns die Riesen der Pyramiden den ersten Gruss aus der 
Pharaonenzeit zu. Es ist ein wunderbarer Gegensatz, der uns hier 
entgegentritt: im Thal, soweit der Vater Nil seine befruchtenden 
Fluthen ausbreiten kann, ist Alles Bewegung, Wandlung und Leben, 
auf der Höhe Alles Ruhe, Unveränderlichkeit, Tod. Auf den grünen 
Feldern der Niederung pulsirt das reiche, bunte Leben des heutigen 
Aegyptens, in der dürren Wüste ruht jetzt, wie vor tausenden von 
Jahren, das Reich aus. Denn hier, im Sand der Wüste ziehen sich 
meilenweit die Todtenstädte des alten Aegyptens hin; tausende und aber
tausende von Gräbern reihen sich hier aneinander, und die Pyra
miden selbst sind nichts Anderes, als die grössten, gewaltigsten 
Grabmonumente, die über den Mumien der alten Pharaonen auf
gerichtet wurden.

Bau und Einrichtung der Gräber, die hier in mehr als vier
tausendjähriger Reihe ausgebreitet sind, ist im Einzelnen, wie kaum 
anders zu erwarten, wechselnd, aber doch lässt sich überall ein 
gemeinsamer Grundplan der Anlage erkennen. Stets finden wir eine 
dreifache Gliederung in einen Oberbau, einen senkrechten Schacht, 
und in die eigentlichen Grabkammern. Der Oberbau bildete eine, 
oft mit Säulen geschmückte kapellenartige Halle, in welcher Gebete 
und Spenden für das Heil der Verstorbenen dargebracht wurden. 
Die meisten dieser Kapellen sind jetzt zerstört. In der Halle selbst 
befand sich der Eingang zu dem senkrechten, 20 bis 100 Fuss tief 
und mehr in den natürlichen Felsen hinuntergetriebenen Schacht, 
der, sobald die Leichen unten beigesetzt waren, mit Steinen und 
Mörtel geschlossen wurde. Ich lade Sie ein, mit mir eine Fahrt in 
einen solchen Mumienschacht zu machen. Wir sind auf den Leichen



feldern Thebens; nur abgerundete Trümmerhaufen zeigen uns die 
Stellen, wo früher Kapellen die Gräber schmückten. Inmitten der 
Trümmer gähnt uns ein viereckiges, senkrecht absteigendes Loch 
entgegen, ein alter Mumienschacht, dessen ursprüngliche Ausfüllung 
längst durch Alterthümer suchende Fellachen ausgeräumt ist. Jeder 
der Besucher versieht sich mit einem Stück Kerze und nun treten 
wir die Fahrt an in die dunkle Tiefe, nach Schornsteinfegerweise. 
Denn der Schacht ist eng, kaum drei Viertel Meter weit, und mit 
Füssen und Händen, mit Knie, Ellenbogen und Rücken müssen wir 
uns Stütze suchen. Vorsichtig tastet der Fuss nach kleinen Vor
sprüngen oder Vertiefungen, die im Felsen für die Befahrung des 
Schachtes angebracht sind. In zwanzig Fuss Tiefe erreichen wir 
den Boden und gewahren nun im Halbdunkel seitlich ein niedriges 
Loch, durch welches wir auf Händen und Füssen mühsam hindurch
kriechen, um gleich darauf in einen grösseren ganz dunklen Raum 
zu gelangen. Hier erwarten wir die einzeln nachkommenden Ge
fährten und ¡die Lichter werden nun angesteckt. Aber Vorsicht! 
dass nicht ein Funke zur Erde falle, denn der Boden, auf dem wir 
stehen, fängt leicht Feuer, und mancher Reisende ist schon durch 
eigene Unvorsichtigkeit im Qualm und Feuer einer Mumiengruft 
erstickt. Die Luft ist schwül und heiss; gelblicher, die Augen 
heissender Staub von harzig-aromatischem Geruch erfüllt den Raum 
und bald gewahren wir beim trüben Schein der Kerze, dass wir 
buchstäblich auf hunderten von Mumien wandeln. An der Ober
fläche ist Alles durcheinandergeworfen von den Nilbauern, den Fel
lachen, welche die Mumien, nach Schmuck und Amuleten suchend, 
durchwühlt haben. Hier liegen Rümpfe ohne Kopf, da abgebrochene 
Schädel, dort einzelne Arme oder Beine, rings zerstreut Amulete 
und kleine werthlose Osirisfigürchen, überall Fetzen und Lappen von 
Mumientuch und Binden. In der Wand dieses Mumienkellers ge
wahren wir mehrere Oeffnungen, die rechts und links zu gleichen 
Kellern führen. Oft hängt ein Dutzend uud mehr solcher Grüfte 
von einem einzigen Schacht ab, alle aber sind gefüllt mit hunderten 
von Mumien, die heringsartig übereinander aufgeschichtet sind. Wen 
nicht specielles Interesse unten länger festhält, der eilt hinauf aus 
der dumpfen schwülen Tiefe zum frischen rosigen Tag.

Wir haben ein Massengrab, die Ruhestätte armer Leute besucht; 
in ganz anderer Weise sind die Grüfte der Reichen ausgestattet. 
Hier zeigt gleich die ganze Anlage einen einheitlichen architectonisch 
durchgebildeten Plan: lange Corridoren sind rechts und links regel
mässig mit schön ausgearbeiteten Kammern besetzt, in welchen die 
Angehörigen und Diener des Hauses ruheu, und am Ende des langen 
Ganges gelangt man in das grösste, schönste Gemach, die Ruhestätte 
des Königs, des Oberpriesters, oder sonst eines Grossen des Reiches. 
Wände und Decken sind über und über mit Wandgemälden bedeckt,



die noch heute in wundervoller Farbenfrische glänzen. Sie sind die 
reichste Fundgrube für unsere Kenntniss altägyptischen Wesens; es 
gibt kaum eine Seite des Lebens, die hier nicht zur treusten Dar
stellung kommt: Alles, was der Verstorbene besass, was er war, was 
er leistete, ist hier, zwar immer conventionell, aber doch wunderbar 
anschaulich auf den Wänden dem Auge späterer Geschlechter auf
bewahrt. In den Säulen finden wir, falls das Grab noch nicht früher 
zerstört war, den prachtvollen Sarkophag aus Granit von Syene; 
spiegelnd glänzt die polirte Oberfläche, und die eingeschnittenen 
Bilder und Hieroglyphen sind noch so scharfrandig und frisch, als 
ob sie erst gestern aus der Werkstatt des Steinkünstlers hervor
gegangen wäreD. Der schwere Stein umschliesst den hölzernen, 
schöngeschnitzten Sarg; öffnen wir den Deckel desselben, so finden 
wir noch nicht gleich die Mumie, sondern oft erst noch eine oder 
mehrere ineinandergeschachtelte, aus Papiermache-ähnlicher Masse 
angefertigte Kapseln, die genau die Form der in ihnen eingeschlos
senen Mumie wiederholen, Gesicht und Hände in Fleischfarbe gemalt, 
und Leben vortäuschend, bisweilen auch, wie bei der Mumie selbst, 
vergoldet, auf dem, in Binden eingehüllten Körper Streifen mit 
Hieroglyphen, die sich auf das Dasein nach dem Tode beziehen.

Die Mumien selbst verhalten sich in Bezug auf die Art ihrer 
Einbalsamirung sehr verschieden. Wir besitzen aus dem Alterthum 
zwei eingehende Berichte über die Proceduren beim Einbalsamiren, 
den einen von Herodot, der im fünften Jahrhundert vor Christus, 
den anderen von Diodorus Siculus, der kurz vor Christi Geburt 
Aegypten besucht hat. Herodot erzählt:

„Es gibt in Aegypten gewisse vom Gesetz mit dem Einbal
samiren betraute Personen, deren Profession dasselbe ist. Wenn man 
ihnen einen Todten bringt, so zeigen sie den Ueberbringern hölzerne 
Todtenmodelle, die ganz wie wirkliche Mumien bemalt sind. Das 
beste Muster stellt, wie sie sagen, den vor, dessen Namen hier aus
zusprechen ich Bedenken trage (Osiris). Dann lassen sie noch ein 
zweites Muster sehen, weniger schön, als das erste, aber auch weniger 
theuer. Zuletzt zeigen sie noch ein drittes, das den niedrigsten 
Preis hat. Sodann fragen sie, nach welchem der drei Muster man 
den Todten einbalsamirt zu haben wünsche. Ist man über den Preis 
einig geworden, so ziehen sich die Angehörigen des Todten zurück 
und die Einbalsamirer beginnen ihre Arbeit in ihrem Quartier. Bei 
der kostbarsten Art der Einbalsamirung verfahren sie auf folgende 
Weise: zunächst ziehen sie das Gehirn durch die Nase heraus, theils 
mit einem gekrümmten Eisen, theils durch Anwendung von Arznei
stoffen, die sie in die Schädelhöhle einbringen. Hierauf machen sie 
in der einen Seite des Körpers mit einem scharfen äthiopischen Stein 
einen Einschnitt; durch letzteren ziehen sie die Eingeweide heraus, 
welche sie reinigen und erst in Dattelwein, später in aromatische



Stoffe einlegen; darauf füllen sie die Bauchhöhle mit Pulver von 
reiner Myrrhe und Zimmt (Weihrauch nehmen sie hierzu nicht) und 
nähen die Oeffnung wieder zu. Wenn das geschehen ist, salzen sie 
den Körper, indem sie ihn während 70 Tage in Nitron einlegen; 
länger darf man ihn im Salz nicht liegen lassen. Nach Verlauf 
dieser 70 Tage waschen sie den Körper und wickeln ihn vollständig 
in baumwollene Binden ein, die mit Gummi überzogen sind. Des 
letzteren bedienen sich die Aegypter wie des Leimes. Jetzt nehmen 
die Verwandten den Körper wieder an sich, lassen ein hölzernes Ge
häuse von Menschenform anfertigen, legen den Todten hinein und 
stellen ihn in einen eigens dafür bestimmten Saal, an dessen Wand 
sie die Mumie anlehnen. Dies ist die kostbarste Art der Einbal- 
samirung.

Will man die grossen Kosten vermeiden, so wählt man die 
mittlere Art der Einbalsamirung. Man nimmt Spritzen mit einer 
fettigen, aus der Ceder gewonnenen Flüssigkeit und injicirt damit 
den Leib der Leiche, ohne einen Einschnitt zu machen und ohne 
die Eingeweide vorher herauszunehmen. Hat man die Flüssigkeit 
durch den After eingespritzt, so verstopft man denselben, um das 
Wiederabfliessen zu verhindern; darauf wird der Körper während 
der vorgeschriebenen Zeit eingesalzen. Am letzten Tag lässt man 
die eingespritzte Flüssigkeit wieder aus dem Leibe ablaufen; sie ist 
so stark, dass sie Magen und sonstige Eingeweide auflbst, die daher 
mit ihr zugleich entfernt werden. Das Nitron verzehrt das Fleisch 
und vom ganzen Körper bleiben nur Haut und Knochen übrig. Ist 
das Alles geschehen, so wird der Körper ohne weitere Zubereitung 
zurückgegeben.

Die dritte Art der Einbalsamirung ist nur bei den Aermsten 
in Gebrauch. Man injicirt den Körper mit einer Flüssigkeit, die 
Syrmaia genannt wird; hat der Körper darauf auch 70 Tage in 
Nitron gelegen, so gibt man ihn gleichfalls denen zurück, die ihn 
gebracht haben.“

Der Bericht D i o d o r ’s, der 400 Jahre später Aegypten be
suchte, stimmt im Ganzen mit demjenigen H e ro d o ts  überein. Auch 
er erzählt, dass es drei Arten der Einbalsamirung gegeben habe, 
die erste habe ein Silbertalent (nach unserem Geld etwa 4700 Mark) 
die zweite 22 Minen (etwa 1280 Mark) gekostet, die dritte Art sei 
sehr billig gewesen.

Die Untersuchung zahlreicher Mumien hat gezeigt, dass gewiss 
noch andere Methoden angewandt wurden, als die, welche Hero d o t  
und Diodor  beschreiben. Es ist das ja auch leicht verständlich, 
wenn man bedenkt, dass die Kunst des Einbalsamirens mehrere 
tausend Jahre geübt wurde, und dass während dieser Zeit sicherlich 
Erfahrungen gesammelt, alte Methoden abgeändert, neue eingeführt 
wurden. So können wir im Lauf der Zeiten verschiedene Stufen



der Einbaisamirungskunst unterscheiden. Man ist übereingekommen, 
in der historischen Zeit des alten Aegyptens bis auf Alexander den 
Grossen drei Perioden zu unterscheiden, nämlich die des sog. „alten 
Reiches“ (von 5000 bis 3000 v. Chr.), die des „mittleren Reiches“ 
(von 3000 bis 1700 v. Chr.) und die des „neuen Reiches“ (von 1700 
bis 332 v. Chr.) In dem alten Reich ist die Kunst des Einbalsamirens 
noch wenig entwickelt, die Leichen sind sehr oft zu Skeletten 
reducirt, die an der Luft zu Staub zerfallen; etwas besser erhaltene 
Mumien sind braun und haben einen schwach harzigen Geruch. 
Auch in der folgenden Periode, in der des mittleren Reiches, hat 
die Kunst der Leichenconservirung noch keine grossen Fortschritte 
gemacht: die Mumien, öfters in Baumsärgen beigesetzt, sind gelb, 
trocken, brüchig, meist nur in ein einfaches Tuch eingeschlagen, 
nur die der Reichen etwas sorgfältiger in Binden eingewickelt. Erst 
in der neueren Zeit Altägyptens, nach dem Jahre 1700 v. Chr. 
gelangt die Kunst des Einbalsamirens auf ihre volle Höhe: die besten 

+ Mumien aus dieser Zeit sind so wohl erhalten, dass wir noch jetzt, 
nach vierthalbtausend Jahren nicht nur alle Züge wohl erkennen, 
sondern auch aus den Geweben noch vorzügliche mikroskopische 
Schnitte hersteilen können. Die Geschichte erzählt uns, dass 
mit der 18. Dynastie die Priester auf den Gipfel ihres Einflusses 
gelangten; Religion und mit ihr der Gedanke des Lebens nach dem 
Tode beherrscht von nun an tyrannisch das ganze ägyptische Wesen, 
und darum wird auch von jetzt an die peinlichste Mühe und Sorge 
verwandt auf die Conservirung der Leichen, von deren guter Erhal
tung das Leben im Jenseits abhängig gedacht wird.

Man hat die Mumien nach der Art ihrer Zubereitung einge- 
theilt in Mumien mit Bauchschnitt und in Mumien ohne solchen. 
Bei den erstem befindet sich der Einschnitt, wie es auch Diodor  
angibt, stets auf der linken Seite des Körpers; er ist 15 bis 20 cm. 
lang, gross genug, dass man mit der Hand bequem eingehen und 
die Eingeweide herausnehmen konnte. Diese . Gruppe der Mumien 
zeigt auch regelmässig die Durchbohrung der Schädelbasis, von 
welcher die alten Autoren erzählen. Man bediente sich hierfür 
scharfer, etwas gekrümmter bronzener Instrumente, mit welchen 
man ohne die äussere Haut zu verletzen, die dünne Knochenplatte 
des Siebbeins, welche Schädel- und Nasenhöhle voneinander trennt, 
durchstiess und das Gehirn zerquetschte. Solche Instrumente finden 
sich noch jetzt mehrfach in ägyptischen Museen, z. B. im Museum 
zu Bulag bei Cairo. Hatte man mechanisch das Gehirn möglichst 
entfernt, so führte man vermittelst langer, knäuelförmig aufgewickelter 
Bandstreifen, die in aromatischen Flüssigkeiten getränkt waren, ver
schiedene Specereien in die Schädelhöhle ein und verstopfte die 
Nase mit ähnlichen Bäuschchen. Dass bisweilen eine complicirtere 
Technik angewandt wurde, zeigt ein Schädel meiner Sammlung in
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dessen eine Nasenhöhle ein doppeltes, fast wie ein Katheter a double 
courant gestaltetes Röhrchen eingeführt ist. Nach Entfernung der 
Eingeweide wurden die Leichen in der Regel mit aromatischen oder 
harzigen Stoffen behandelt; von letzteren war der Asphalt einer der 
am meisten gebrauchten. Diodor  erzählt uns, dass er von den um 
den Asphaltsee (das todte Meer) wohnenden Arabern in grossen 
Mengen als Handelsartikel nach Aegypten ausgeführt worden sei, 
wo er beim Einbalsamiren der Mumien seine Verwendung fand. Es 
scheint, als ob viele Leichen in ein Bad von geschmolzenem Asphalt 
gelegt wurden, so dass Letzterer in alle Körperhöhlen eindringen 
konnte, in denen er sich noch in Form eines festen Kuchens findet.
In der Regel wurden dann die Leichen noch längere Zeit in con- 
centrirte Salzlösungen eingelegt; waren die Salze vorwiegend al
kalisch (kohlensaures Natron und Kali), so wurden Oberhaut und 
Haare angegriffen , so dass die letzteren geradezu weggebeizt und 
die Köpfe wie rasirt erscheinen. Die so behandelten Leichen sind 
sehr hygroskopisch, ziehen an der Luft begierig Wasser an, und die > 
Weichtheile werden, wenn sie nicht ein gewisses Quantum von Harzen 
enthalten, geradezu matschig-breiartig, sobald sie aus der trockenen 
Wüstenluft in unser feuchtes Klima versetzt werden.

War die eigentliche Präparation der Leiche vollendet, so 
schritt man zur Ausstattung und zur Toilette derselben. In den 
Mund wurde häufig ein Goldblättchen gelegt, das Vorbild für den 
Obolus, der dem Charon für die Ueberfahrt entrichtet werden 
musste, Brust- und Bauchhöhle der Mumien wurden bisweilen ganz 
vollgestopft mit kleinen Amuletten von Osirisgestalt. Bei reicheren 
Verstorbenen wurden Gesicht, Hände und Füsse, sowie Geschlechts- 
theile vergoldet, die Nägel mit Hennah roth gefärbt. Das Gesicht 
wurde dann zunächst mit mehrfach gefalteten, gröberen oder feine
ren Byssuslappen bedeckt, die Leiche in ein grösseres Tuch einge
schlagen, und nachdem die Arme seitlich am Körper ausgestreckt, 
auch wohl auf die Brust gelegt waren, die Mumien mit Bindentouren 
umwickelt. Man hat Fälle beobachtet, in welchen 100 Ellen Binden 
und mehr verwandt worden waren.

Ich lege Ihnen hier eine Anzahl von Köpfen und Schädeln 
vor, an welchen Sie die soeben besprochenen Behandlungsweisen 
der Mumien erkennen können. Hier sehen Sie die Durchbohrung 
des Siebbeins, hier die Durchtränkung mit Asphalt, der im Inneren 
der Schädelhöhle noch einen festen Kuchen bildet, hier die Behand
lung mit Salzen, die die Weichtheile durch Aufsaugung von Wasser 
aus der Luft ganz matschig haben werden lassen. Dieser Kopf zeigt 
Ihnen das letzte Stadium der Einbalsamirung: auf den gleichmässig 
bedeckenden Byssus sind Augen, Nase, Mund etc. sorgfältig aufge
malt ; der zweite ist weniger sorgfältig , nur mit sich kreuzenden 
Bindentouren umwickelt, während ich diesen dritten ganz aus seinen



Binden herausgeschält habe, so dass Sie hier ein über dreitausend 
Jahre altes Gesicht mit treu erhaltenen Zügen und von individuell 
physiognomischem Ausdruck vor sich sehen. Als Curiosum lege ich 
Ihnen hier noch einen Schädel mit Hiebwunden vor , den ich zu
sammen mit zwei ähnlich zugerichteten aus einem Kirchhof in 
Theben entnommen habe. Er stammt aus einer Zeit kurz vor dem 
Auszug der Kinder Israel aus Aegypten. Es sind Schädel von 
Menschen, die augenscheinlich nicht hingerichtet, sondern im Kampf 
gefallen sind: Sie erkennen das daraus, dass die ersten Hiebe von 
vorn getroffen haben; erst später, als die Verwundeten am Boden 
lagen, wurden die Streiche nach dem Hinterkopf geführt. Der vor
liegende Schädel zeigt nicht rein ägyptische, sondern mehr nubische 
Formen und Gesichtszüge; ausserdem gewahren sie noch hinten in 
der Rachenhöhle das Fragment eines etwa daumendicken runden 
Stockes, dessen Spitze oben die Basis des Hirnschädels durchbohrt 
hat; augenscheinlich war der abgeschnittene Kopf auf einer Stange 
aufgespiesst und zur Schau ausgestellt worden. Trotz dieser feind
seligen Behandlung war dieser, sowie die beiden anderen verwunde
ten (aber nicht gespiessten) Köpfe nachträglich sorgfältig einbalsamirt 
worden; bei dem vorliegenden hatte man behufs Entfernung des 
Gehirns nicht erst nöthig, das Nasendach zu durchbohren, sondern 
man konnte direkt durch die eine weit klaffende Schädelwunde, 
welche ein grosses Knochenstück abgesprengt h a tte , sowohl das 
Gehirn entfernen, als auch diese Bäuschchen einführen, die ich beim 
Herausarbeiten des Schädels aus seinen Hüllen noch in seiner Höhle 
gefunden habe.

Wer war nun das Volk, welches so eifrig dafür sorgte, dass 
seine Leichen wohlerhalten aufbewahrt wurden, und dass ich Ihnen 
hier in Essen seine Köpfe vorlegen kann? Wenn wir untersuchen 
wollen, welches die Stellung eines Volkes im Stammbaum des 
Menschengeschlechtes, wer seine näheren Verwandten, wie seine Be
rührungen mit anderen Völkern waren, so liegen für die Beant
wortung dieser Fragen drei Wege vor uns offen, der historische, 
der linguistische und der physisch-anthropologische.

Vielleicht dürfen wir hoffen, dass uns die Geschichte einen 
Einblick gewährt in die Abstammung und verwandtschaftlichen Be
ziehungen des alten Aegypters? Weiter zurück, als bei irgend einem 
anderen Volk führen uns ja in Aegypten die sicheren Urkunden, 
und Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung erkennen wir in plasti
scher Deutlichkeit Personen und Dinge des alten Pharaonenreiches. 
Ja noch aus früherer Zeit zeigt uns die Sage zwar nebelhaft ver
schwommene, aber doch noch schwach erkennbare Umrisse. Zwanzig
tausend Jahre lang vor den historischen Menschenkönigen, vor dem 
ersten Menes, so erzählt die Sage, herrschten über Aegypten Götter



und Halbgötter; der Grössten und Besten Einer, Osiris, brachte, 
nachdem er Aegypten gross und glücklich gemacht hatte, alle Seg
nungen der Cultur von Aegypten aus den anderen Völkern der Erde: 
er drang nach Indien, nach Mittelasien, nach Thracien, Macédonien 
und Griechenland vor, er besuchte im Süden die schwarzen Aethio- 
pier, überall Segen und Cultur spendend. Heisst das nicht, dass 
schon in grauer Vorzeit ein Culturvolk ara Nil wohnte, das mit den 
Nachbarvölkern nahe Berührungen hatte? Und solche Berührungen 
dauern durch die ganze historische Zeit hindurch fort. Eines der 
ältesten Monumente Aegyptens, vielleicht eine der ältesten Dar
stellungen des Menschen überhaupt und zugleich eines der schönsten 
Werke, die aus dem alten Aegypten auf uns gekommen sind, sind 
die Grabbildnisse des Prinzen Ra-hotep und seiner Gattin (oder 
Schwester) Nefer-t ; sie gehören der dritten Dynastie an, fallen also 
noch vor die Zeit, in welcher die grossen Pyramiden von Gizeh 
errichtet wurden. Ich lege Ihnen hier die von mir nach den Origi
nalen im Bulager Museum gezeichneten Abbildungen vor: Sie wer
den überrascht sein von der Europäer-Aehnlichkeit der Gesichtszüge; 
es ist nicht, als ob wir sechstausend Jahre alte Aegypter, sondern 
schöne Köpfe des heutigen Europas vor uns sähen. Aus der zweiten 
grossen Periode des alten Pharaonenreiches, „dem mittleren Reich“, 
lege ich Ihnen hier Abbildungen vor, deren Originale die Wände 
der Gräber von Beui-Hassan zieren : es sind hülfesuchende Fremden, 
die ebensoweit vom Volk der alten Aepypter verschieden sind, als 
es Rah-hotep und Nefer-t waren : an den ausserordentlich charakte
ristischen Zügen erkennt man sofort die Semiten. Und um Ihnen 
auch noch eine Probe aus dem neuen Reich zu geben, lege ich Ihnen 
hier eine Völkertafel vor , die sich zu Theben im Grab Lethos’ des 
Ersten, eines Königs der XIX. Dynastie findet. Es sind Darstellungen 
der vier Menschenrassen. welche die alten Aegypter kannten und 
unterschieden: vorauf marschiren die „Temehu, erschaffen durch 
Pacht“, die an den Gestaden des Mittelmeeres wohnenden Weissen, 
mit heller Haut und blondem Haar, mit Tätowirungen, mit bunten 
Röcken und mit Federn im Haar geschmückt. Ihnen folgen die 
„Nahessu, erschaffen durch Hör“, die schwarzen Neger, darauf die 
„Amu, erchaffen durch Pacht“, mit gelber Hautfarbe, blauen Augen 
und schwarzem Haar, und endlich die „Rotu, erschaffen durch Hör“, 
das Volk der Aegypter selbst, mit rothbrauner Haut und schwarzem, 
leicht gekräuseltem Haar. Auch die spätere Geschichte Aegyptens 
ist eigentlich nur eine fortgesetzte Reihe intensivster Berührungen 
und heftigsten Aufeinanderstossens der Aegypter mit ihren Nach
barn : wechselsweise sehen wir die Hyksos, die Israeliten, Aethiopen, 
Assyrer, Perser, Griechen, Römer, Araber und Türken das Land 
überschwemmen. Aber so viel uns die Geschichte auch von viel-



eeitigen Berührungen mit arideren Völkern berichtet, bis zur Ab
stammung des ägyptischen Volkes führt sie uns nicht zurück.

Ist uns die Linguistik ein besserer Führer? Es ist Ihnen 
allen bekannt, in wie überraschend deutlicher Weise sie uns belehrt 
hat über die Vorgeschichte, über die näheren und weiteren Ver
wandtschaften unseres Volkes. An ihrer Hand können wir nicht 
nur von unserem germanischen Zweig, sondern vom ganzen indo
germanischen Stamm nach weisen, wie er sich nach und nach zer
spalten, wie die einzelnen Zweige miteinander verwandt, oft, wie sie 
nach ihrer Trennung doch wieder in Berührung miteinander ge
kommen sind. Aber freilich kommt auch hierbei eine Reihe sehr 
günstiger Momente der Linguistik zu Hülfe: einmal handelt es sich 
hier um sehr hoch entwickelte Sprachen, deren reicher Ausbau dem 
Forscher eine grosse Menge von Gesichtspunkten zum Vergleich dar
bietet; dann hat die Schrift nicht nur Jahrtausende alte Sprachen 
dem Forscher aufbewahrt, sondern auch die Völker selbst vor allzu 
raschen Sprachumwandlungen bewahrt; endlich sind es ja gerade 
auch diese Sprachen, die wir von Kindesbeinen an sprechen, die wir 
auf unseren Schulen vorzugsweise betreiben, die unsere Sprachforscher 
in erster Linie studieren, die uns also am allerbesten bekannt sind 
Ganz anders verhält es sich mit anderen Sprachstämmen. Nur der 
Semitische ist bis zu einem gewissen Grad ähnlich gut gekannt und 
verstanden, wie der indogermanische, bei allen anderen stehen wir fast 
noch an der Pforte der Erkenntniss. Und darum dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn uns die Linguistik auf unsere Frage nach der 
Stellung der alten Aegypter im Völkerstammbaum wenigstens vor
läufig die Antwort schuldig bleibt, oder besser uns nur eine nega
tive Antwort gibt; denn nahe verwandtschaftliche Züge hat die alt
ägyptische Sprache, die wir jetzt wenigstens leidlich kennen, und 
die sog. semitischen Sprachen überhaupt, bis jetzt mit keiner der 
benachbarten Sprachgruppen auffinden lassen, weder mit der wohl
umgrenzten Gruppe der präfigirenden eigentlichen Negersprachen 
noch mit den hochgebildeten flektirenden semitischen und indoger
manischen Sprachen.

Es bleibt uns noch übrig , zur Beleuchtung der Frage nach 
der Stammes Verwandtschaft den physisch-anthropologischen Weg zu 
beschreiten. Die Mumien, die erhaltenen Denkmäler und die noch 
jetzt lebende Nilbevölkerung, geben uns das Material dazu. Es ist 
eine schlanke, aber muskulöse, nie zur Fettbildung beanlagte Rasse 
von solidem Knochenbau. Das Haar ist kräftig, schwarz, zur 
Kräuselung geneigt, doch von unbegrenztem Wachsthum, zum Unter
schied vom Negerhaar. Die Hautfarbe ist ein helles, warmes, mehr 
im Süden ein dunkleres Bronzebraun, die Iris ist dunkelbraun, die 
Augen mandelförmig geschlitzt, von dichten, über der Nase bis
weilen zusammenstossenden Brauen überschattet. Die Stirn ist



niedrig, die Nase nicht gross, etwas zur Breite neigend, die Backen
knochen massig hervorstehend, der Mund etwas aufgewulstet, aber 
nicht entfernt so, wie beim Neger. An physischer Kraft erreichen 
die heutigen Aegypter unsere weissen Rassen wohl nicht, an Aus
dauer aber gegen Hitze, Hunger und Durst sind sie uns weit über
legen.

Das ist das Bild des Aegypters, wie er uns im Alterthum, wie 
er uns in der Neuzeit entgegentritt. Sie sehen, er ist weitverschieden 
vom Weissen, aber vielleicht noch weiter vom Neger. Und dasselbe 
finden wir, wenn wir die Mumien ihrer Umhüllungen , sowie ihrer 
Haut und Weichtheile entkleiden, so dass uns nur Skelet und Schädel 
übrig bleibt.

Es ist bekannt, dass die Craniologie das grösste Gewicht legt 
auf die Grundform des Schädels, ja die Ausdrücke der Dolicho- 
cephalie und Brachycephalie, der Lang- und Kurz-Köpfe sind auch 
dem grösseren Publikum ganz geläufig geworden.

Es ist das Verhältniss von Länge und Breite des Schädels, 
welches man vorzugsweise berücksichtigt hat. Ich habe nun zu zeigen 
versucht, dass man nicht nur einen klaren Einblick in die Archi
tektur des menschlichen Schädels, sondern auch ein tieferes Klassifi- 
kationsprincip der Rassen erhält, wenn man die einzelnen Ausdeh
nungen des Schädels nicht untereinander, sondern in ihrem Verhält
niss zur Gesammtgrösse des Schädels betrachtet. Aus einer etwa 
1000 Schädel umfassenden Reihe aus allen Theilen der Welt habe 
ich gezeigt, dass die verschiedenen Welttheile in dieser Beziehung 
verschiedene Grundformen aufweisen: die australischen Schädel sind 
sehr lang und schmal, in etwas geringerem Grade ebenso die Schädel 
der afrikanischen Neger. Kürze ist die bezeichnende Eigenthümlich- 
keit der asiatischen , Breite und Niedrigkeit die der europäischen 
Hirnkapseln, während sich die amerikanischen durch ihre grosse 
Unbeständigkeit der Form auszeichnen. Sie werden an den hier 
ausgestellten Schädeln diese Form eigen thümlichkeiten leicht heraus
finden.

Wie stellen sich nun die ägyptischen Hirnkapseln zu diesem 
Schema? Die aus einer bedeutenden Zahl von Schädeln gewonnenen 
Mittelwerthe zeigen uns , dass die Form keiner derjenigen ihrer 
Nachbarn genau entspricht; sie sind zwar etwas länger und höher, 
auch etwas weniger breit, als die europäischen Schädel, dagegen 
aber auch weniger lang und nicht unbeträchtlich niedriger und 
breiter als die der Neger. Und ebenso verhält es sich mit dem Ge
sicht. Die charakteristischste Formeigenthümlichkeit des Neger
gesichtes ist das schnauzenähnliche Yorspringen der Kiefer, die 
Entwickelung des Gesichtes in die Länge bei geringer Gesichtsbreite. 
Auch in dieser Beziehung steht das Mumiengesicht dem europäischen 
weit näher als dem des Negers. Ich will Ihre Geduld nicht er



müden mit der Aufführung von Details über die Bildung der ein
zelnen Theile des Gesichtes, der Augenhöhlen, der Nase, der Joch
beine, des Kinnes etc.; ich fasse sie dahin zusammen, dass auch hier 
sich eine grössere Aehnlichkeit mit der den Europäer charakteri- 
sirenden Bildung zeigt, als mit derjenigen des Negers.

Es ist ein alter Streit darüber, ob die Neger als eine inferiore 
Rasse anzusehen sind oder nicht. Besonders seit der, alle Gemüther 
bewegenden Emancipation des schwarzen Menschen in Amerika 
wurde von beiden Seiten lebhaft darüber gestritten, ob die Neger 
entwickelungsfähig, ob sie so beanlagt seien, dass sie sich zu einem 
eigentlichen Culturvolk emporarbeiten könnten.

Noch in der neuesten Zeit hat man die ganze afrikanische 
Völkergesellschaft unter dem gemeinsamen Namen „Nigritier“ zu
sammengefasst, offenbar unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen 
Abstammung. Danach wären die alten Aegypter auch nur ein Zweig 
der Nigritier, ein Bruderstamm der ächten Neger gewesen. Die 
Antwort, welche uns die physische Anthropologie hierauf gibt, lautet 
verschieden hiervon. Sehr wesentliche Unterschiede haben wir zwi
schen Beiden aufgefunden, ja wir können sagen, dass die alten 
Aegypter den Europäern in Schädel- und Gesichts-Bildung, in Farbe 
und Beschaffenheit der Haut, Haare etc. ebenso , wie in der Höhe 
ihrer erreichten Cultur näher stehen, als den Negern. Und wenn 
wir doch annehmen müssen, dass schliesslich alle Rassen von einem 
gemeinsamen Stamm abgezweigt sind , so ist doch die Vorstellung 
sehr begründet, dass der Hauptast der Neger früher abging, als der 
gemeinschaftliche Ast, der als Zweige die Europäer und die Aegypter 
trug. Näheres aber über diese Verwandtschaft können wir bei dem 
jetzigen Stand der Dinge nicht aussagen. Es würde nicht schwer 
sein, das Dunkel mit luftigen Hypothesen auszufüllen, aber es ziemt 
uns mehr, der Grenzen unserer Erkenntniss bewusst zu werden und 
von Allem, was darüber hinaus liegt, offen zu bekennen: ignoramus.

Prof. Sch aa f fhaus en  bemerkt zu diesem Vortrag, dass die 
Bevölkerung Aegyptens schon zur Zeit der Blüthe des Reiches eine 
sehr gemischte gewesen sei. Drei der vorgelegten Mumienschädel 
sind weibliche, einer hat äthiopische Züge, der Mumienkopf hat ein 
europäisches Ansehen. B l u m e n b a c h  unterschied 3 Typen der 
Mumienschädel, den äthiopischen, den indischen und den Berbertypus; 
vgl. Philos. transactions 1794, p. 177 und Decades craniorum Nr. 
XXXI, LII u. I, die er auch in den alten Bildwerken wiedererkennt, 
von denen er in den Beiträgen zur Naturgeschichte II, Göttingen 
1811, Abbildungen giebt. Es sind Mumien mit krausem Haar be
obachtet und die heutigen Kopten haben einen äthiopischen Zug. 
Ein achter Mongole ist unter den Mumien nicht gefunden und die 
Hyksos waren jedenfalls keine Tataren, sondern Semiten. Die auf



den ägyptischen Wandgemälden dargestellten blonden Völker , die 
Ramses III. unterwarf, bezieht F a i d h e r b e  mit Recht auf nordische 
Einwanderer, denen auch die zahlreichen Dolmen Nordafrika’s zu
zuschreiben sind. Die Inschriften von K a rn a k  (de Rouge in der 
Revue archeol. XVI p. 35 und D ü m i c h e n ,  histor. Inschriften I, 
1—4) berichten, dass unter Thotmes III. und Ramses III. sowie 
später, im 14. und 12. Jahrh. vor Chr. Völker des Mittelmeers, 
darunter Thraco-Illyrier und Libyer Eroberungszüge gegen Aegypten 
machten (Plato). Unter den Ptolemäern giebt es gallische Hülfs- 
truppen in Aegypten. Der Redner fand unter Mumien den celti- 
schen Schädeltypus der Gallier und Germanen, sowie blondes Haar, 
auch die berberische oder arabische Schädelform der heutigen 
Beduinen, sowie ganz europäische Gesichtszüge. Wenn schon ägyp
tische Skulpturen aus dem 3. und 4. Jahrtausend v. Chr. europäische 
Züge an sich tragen, so beweist das nur, dass die Geistesbildung 
zn allen Zeiten die menschlichen Züge in gleicher Weise veredelt 
hat. Den Racenursprung solcher Schädel nachzu weisen, ist sehr 
schwierig. Aus prognathen Schädeln sind orthognathe, aus dolio- 
cephalen oder brachycephalen sind mesocephale geworden. Der Red
ner verweist auf seine Mittheilung über ägyptische Mumien in der 
Sitzung d. Niederrhein. Gesellsch. vom 7. Juli 1879.

Hierauf spricht er ü b e r  d e n  H ö h l e n f u n d  a u s  d e m 
Buchenloch  bei Ge ro ls te in ,  den er am 8. Mai im Provinzial- 
museum zu Trier einer Besichtigung unterworfen, nachdem er am 
5. November 1879 die Höhle selbst besucht hatte. Herr Eu gen  
B rach t  aus Carlsruhe hat im vorigen Sommer die Untersuchung 
der Höhle in Angriff genommen und eine grosse Menge fossiler 
Thierknochen zu Tage gefördert, auch die Spur des Menschen darin 
nachgewiesen. Später wurden die Arbeiten von dem Direktor des 
Provinzial-Museums in Trier, Herrn Dr. H e t t n e r ,  fortgesetzt. Eine 
vorläufige Mittheilung des Herrn Bracht findet sich in den Jahrb. 
des Vcr. von Alterthumsfr. im Rheinl. LXVII 1879, S. 152. Herr 
Geh. Rath von Dechen besuchte die Höhle am 23. October vorigen 
Jahres. Der Redner legt die von demselben gefertigte genaue Karte 
der Höhle vor (s. Taf.VII), welcher eine Beschreibung des Zustandes 
der Höhle an jenem Tage beigegeben ist. Diese lautet:

„Die Höhle im Dolomit und Kalkstein des Mitteldevon, am 
oberen n.-w. felsigen Abhange der Monterlei, n. von Gerolstein, 
„Buchenloch“ erstreckt sich auf eine Länge von 18.5 m in der St. 8 
gegen S.-O. Dabei ist der Anfang derselben da angenommen, wo 
an den Seitenwänden zwei gegenüberliegende vierseitige Vertiefungen 
eingehauen sind, welche vielleicht zum Einlegen von Balken gedient 
haben mögen, um den Eingang zu verschliessen. Der Eingang zur 
Höhle besitzt eine Breite von 3 m, welche sich auf eine Länge von





6.5 m gleich bleibt, dann erweitert sich dieselbe auf der s.-w. Seite 
in einer Seitenkammer bis zu 5.5 m. Diese ist aber nur durch einen 
schmalen Felsvorsprung von dem hinteren , gegen S.-O. gelegenen 
Höhlenraum getrennt, welcher anfänglich breit durch einen Pfeiler 
von etwas elliptischem Querschnitte gestützt wird, sich dann ver
engt und gegen S.-O. in einer Breite von 5 m an einer St. 3 strei
chenden und mit 600 gegen N.-W. einfallenden Kluft endet. Die 
n.-ö. Seite der Höhle zeigt eine ähnliche Erweiterung in n. Rich
tung, welche spitz zuläuft und hier eine schmale Oeffnung gegen 
die Oberfläche besitzt, welche erst jetzt künstlich durch Wegräumung 
der Ausfüllungsmasse blossgelegt worden ist. Der Pfeiler zwischen 
diesem Gange und dem Haupthöhlenraume ist durch einen schmalen 
Durchbruch von der n.-ö. Wand getrennt, welcher vollständig aus- 
gefüllt war und auch jetzt noch nicht so weit entblösst war, um 
zugänglich zu sein.

Ausser der Kluft, welche die Höhle gegen S.-O. begrenzt, wird 
dieselbe von zwei anderen parallelen in St. 3 streichenden, nahe 
senkrecht fallenden Klüften durchsetzt, welche sich von oben nach 
unten erweiteren und mit den Seitengängen und Kammern in Ver
bindung stehen.

Am 23. October 1879 fand sich die Ausfüllungsmasse der 
Höhle an der n.-ö. Seitenwand, 4 m von der Oeffnung entfernt, auf
3.5 m Länge und in der halben Breite des Ganges anstehend, nur 
die obersten Lagen in einer Stärke von 0,2 m waren horizontal 
durch Herrn Maler Eugen Bracht von Carlsruhe abgetragen. Die
selben waren aber weiter gegen S.-O. unberührt geblieben und 
konnten hier an einem senkrechten Abschnitt beobachtet werden. 
Sie bestehen aus einer oberen röthlichen Schicht mit sehr vielen 
Scherben und Thongefässen und aus einer unteren grauen bis 
schwärzlichen Schicht mit sehr vielen Stücken von Holzkohle und 
kleinen Bruchstücken, Splitter von Knochen.

An der n.-w. Seite der stehen gebliebenen Ausfüllungsmasse 
wurde das Profil A. aufgenommen und folgende Lagen gefunden 
von oben nach unten:

6 cm dunkelbraun,
6 „ röthlich,

15 „ dunkel schwärzlich (Brandschicht),
13 „ gemengt röthlich und braun, mit zerschlagenen Röhren

knochen,
20 „ schwarz von den vielen kleinen mit Manganoxyd über

zogenen Dolomitstückchen,
24 „ dunkelbraun, Bärenzähne bis unten.

0.84 m.



Die Sohle bestellt theils aus anstehendem Dolomit, theils aus 
grösseren Dolomitstücken. Die ganze Ausfüllungsmasse hat an dieser 
Stelle mit Hinzurechnung der oberen ausgegrabenen Lagen 1.04 m 
Dicke gehabt und die horizontalen Lagen schliessen sich an die 
gegen die Mitte des Ganges geneigten Dolomitwände an. Die röth- 
lichen und braunen Schichten bestehen aus Thon mit Dolomitsand 
und Dolomitstückchen gemengt. Der Unterschied in der Farbe 
scheint nur durch die Menge des Thons und der beigemengten 
Dolomitstückchen und deren schwärzlichen Ueberzug bedingt. Die 
einzelnen Schichten sind nicht sehr scharf von einander getrennt und 
es bleibt bis auf einige Millimeter ungewiss , wo die eine Schicht 
aufhört und die nächste anfängt.

Es wurde nun von der Ausfüllungsmasse abgegraben, so dass 
ein frisches Profil B, 1 m s.-ö. von dem ersteren freigelegt wurde. 
Dasselbe zeigte von oben nach unten folgende Lagen:

5 cm braun,
5 „ dunkel schwärzlich, Brandschicht,

40 „ roth,
28 „ schwarz von den vielen mit Manganoxyd überzogenen

Dolomitstückchen,
22 „ braun,
12 „ roth.

1.12 m.
Die Sohle, fester Dolomit, liegt hier also 0.28 m tiefer als in 

dem Profile A. Die Veränderung der Schichten in der kurzen Ent
fernung von 1 m ist sehr auffallend. In dem Profile A liegt die 
untere Brandschicht 32 cm unter der ursprünglichen Oberfläche und 
hat eine Stärke von 15 cm; in dem Profil B liegt dieselbe um 
25 cm tiefer und hat 5 cm Stärke. In dem ersteren Profile liegt 
die schwarze Schicht 60 cm tief und ist 20 cm stark, in dem letz
teren dagegen 70 cm tief und ist 28 cm stark. Die hier auftretende 
unterste rothe Lage fehlt im ersten Profile ganz.

In dem zweiten Nebengange auf der s.-ŵ  Seite ist die Ober
fläche der Ausfüllungsmasse in der Richtung gegen 0. mit 20 Grad 
geneigt, so dass es den Anschein ha t , als wenn hier aus einer 
Tagesöffnung die Ausfüllung stattgefunden hätte. Die tieferen 
Schichten sind dagegen nur schwach in derselben Richtung geneigt. 
In einem hier hergestellten Profile zeigte sich eine graue Schicht 
10 cm unter der Oberfläche, eine zweite graue Schicht mit vielen 
Knochen 48 cm unter der ersteren , unter dieser gelangte man 55 
cm tiefer, ohne die Sohle zu erreichen. In der braunen Ausfüllungs
masse liegen hier sehr viele grosse Dolomitstücke. Unter den 
Knochen wurde hier die grosse Geweiherose von Cervus elaphus 
Cuv. (?) gefunden.



Ein Feuerheerd von 2 grossen Steinen, der vielleicht erst beim 
Gebrauch gespalten ist, findet sich 5 m vom Eingänge, er ist oben 
flach, elliptisch, im grösseren Durchmesser 1.1m, im kleineren 0,8 m 
gross. Zwei kleinere Heerde haben sich an den mit c. c. bezeichneten 
Stellen gefunden, welche aus mehreren kleineren Steinen zusammen
gesetzt waren. In der Nähe derselben lagen viele zerschlagene, 
gespaltene Röhrenknochen und mehrere überaus grosse Quarz
geschiebe , mit denen vielleicht die Knochen zerschlagen worden 
sind. Uebrigens haben sich die meisten Knochen in der Nähe der 
Wände und weniger gegen die Mitte des Höhlenraums gefunden. In 
diesem ist als tiefste Lage hell gelblicher, weisslicher Dolomitsand 
vorgekommen. Es wurde bei D ein Loch aufgegraben, um denselben 
zu untersuchen und es zeigte sich hier dieser grobkörnige, nur aus 
zerfallenem Dolomit bestehende Sand in Nestern und Schweifen in 
den braunen Schichten eingelagert. Die Sohle wurde hier nicht 
freigelegt.

Die Tiefe, bis zu welcher die Scherben von Thongefässen sich 
noch in einzelnen Stücken finden, hat bei den Ausgrabungen nicht 
ermittelt werden können.“

Die Höhle setzt sich nach hinten in eine nach oben schmal 
auslaufende Kluft fort und der Höhlenschutt steigt hier bis zur 
Decke der Höhle hinauf. Die Seitenkluft rechts vom Eingang zeigte 
sich als eine mit eingeflötztem Lehm gefüllte Spalte, die, als sie ge
leert war , nach oben sich öffnete. Eine Kalksinterbildung war in 
der Höhle nicht nachweisbar, auch fand sich vor dem Eingang in 
dieselbe keine alte Halde von Lehmschutt, wie es oft der Fall ist. 
Im vordem Theile des mittleren Ganges der Höhle sah ich folgende 
Schichten: zu oberst eine dünne Lehmschicht, dann eine dünne 
Humusschicht, darunter 2' sandiger Lehm, dann kam eine schwarze 
Schicht, in der die Knochen von Mangan geschwärzt waren, darunter 
Lehm mit grossen eckigen Stücken von Kalkstein. In den mittleren 
Schichten gab es auch abgerundetes Kalkgerölle. Die grösseren 
Thierknochen gehören den Gattungen JElephas, Bhinoceros, Ursus, 
Eqims, Bos, Germs, Sas an. Es sind mehrere Knochen des Rhinoceros 
von einem und demselben Thier. Der untere Theil eines starken 
Geweihes scheint wegen Mangels der Augensprosse von Cervus Älces 
herzurühren, auch sind Geweihstücke von Cervus Tarandus da. Der 
schmale Gang, welcher den hinteren Theil der Höhle mit dem linken 
Seitengang verbindet, war besonders reich an Knochen, vielleicht 
weil ihre Fortführung durch das Wasser hier auf ein Hinderniss 
stiess, oder die Bewohner der Höhle ihre Speiseabfälle hier bei Seite 
gelegt hatten. Die meisten Knochen, die in allen Schichten des 
Lehms sich fanden, sind vom Menschen gespaltene Röhrenknochen, 
deren Mark auch der Mensch der Vorzeit mit Vorliebe verzehrte. 
Diese Mahlzeitreste des Menschen sind so zahlreich, dass auf ein



langes Bewohnen der Höhle geschlossen werden kann. Die meisten 
der zerschlagenen Knochen gehören dem Bären an, einige dem Rhi- 
noceros, andere dem Pferde, Ochsen, Hirch und Schwein. Gerollte 
Knochen fehlen fast gänzlich, die meisten Bruchstücke sind scharf
kantig , so dass sie weder weit geflötzt, noch der glättenden Wir
kung des Wassers ausgesetzt gewesen sein können. Sechs runde 
Flussgeschiebe aus Quarz, von der Dicke einer Männer- oder Kinder
faust, scheinen als Hämmer gedient zu haben. Auffallend ist der 
Mangel an Feuersteinmessern, es sind nur 4 Kratzer als vom Men
schen zugerichtet vorhanden. Für die Anwesenheit des Menschen 
sprechen auch mehrere Feuerstellen mit Kohlenresten. Reste des 
Menschen selbst wurden nicht gefunden. Auch keine Raubthierknochen 
von Hyaena oder Felis. Die kleineren Knochen sind noch nicht bestimmt; 
doch befinden sich die des Auerhahns darunter. Zwei kleine Mammuth- 
zähne mit abgeriebenen Kronen müssen sehr jungen Thieren angehört 
haben, die Krone des einen ist 71 mm lang und 49 breit, die des andern 
43 lang und 37 breit. Herr Bracht möchte einen Bärenunterkiefer, 
an dem der Ast wie zur Handhabe abgerundet ist, als Waffe deuten. 
Aehnliche Beobachtungen wurden in der Höhle von Lherm in Frank
reich und von Fraas in der Höhle von Blaubeuren gemacht. Der 
Gedanke liegt nahe, dass der mit dem starken Eckzahn bewaffnete 
Knochen auch in der Hand des Menschen eine Waffe sein könnte. 
Vielleicht kann man den Eselskinnbacken, womit Simson die Phi
lister erschlug, auf solchen Gebrauch beziehen. Aber nur im frischen 
Knochen steckt der Eckzahn so fest, dass man damit einen kräftigen 
Schlag führen kann, in dem getrockneten Knochen wird er in der 
dünnwandigen Alveole leicht lose. Stumpf abgeriebene Eckzähne er
klären sich aus dem langen Gebrauch, den das lebende Thier damit 
gemacht hat. Dass Unterkiefer von Thieren überhaupt häufiger in 
Höhlen sich finden als andere Skelettheile, hat darin seinen Grund, 
dass die kräftigsten Raubthiere, welche andere Knochen zermalmen, 
die Kiefer wegen der darin steckenden Zähne mit ihrem Gebisse 
nicht angreifen, wohl benagen sie aber den Gelenktheil des Unter
kiefers, der deshalb wie vom Menschen abgerundet aussehen kann. 
Man sei also vorsichtig mit der Deutung der Bärenkiefer als mensch
licher Waffen. Es sind ferner 10 knöcherne Pfriemen gefunden. 
Zwei zierliche Nadeln scheinen römische Arbeit, es fehlen auch 
nicht die Bruchstücke einer Schale aus terra sigillata. Ein Bronze
ring und eine kleine runde blaue Perle mögen dieser Zeit angehören. 
Neben dicken Scherben schwärzlicher Thongeschirre, wie sie in un
seren Höhlen häufig sind, sind viele glatte grauweisse Stücke ge
drehter Gefässe, die zum Theil römisch , zum Theil fränkisch sind, 
vorhanden. Viereckige Löcher in den Seitenwänden des Höhlen
eingangs scheinen zum Einlegen von Balken gedient zu haben, was 
vielleicht für eine noch spätere Bewohnung der Höhle spricht.



Die Höhle von Gerolstein ist noch in einer anderen Beziehung 
sehr beachtenswerth. Die Höhlen im Kalkgebirge sind bekanntlich 
alte Wasserläufe und es lässt sich in der Regel ein bis zur Oberfläche 
des Berges gehender Spalt nachweisen, durch den die Tagewasser 
und mit ihnen der Schlamm und Anderes eingeflötzt worden sind. 
Auf der Hochfläche zeigt sich nicht selten eine Mulde oder Rinne, 
die sich in der Richtung der grösseren Höhlen zur Thalrinne senkt, 
wie es besonders deutlich über den Klusensteiner Höhlen zu sehen 
ig t, die ins Hönnethal münden. Bei der hohen Lage der Gerol- 
steiner Höhle, die von der Kyll abgewendet an einer Thalwand sich 
erhebt, an deren Fuss kein Wasser mehr fliesst, muss man die Frage 
aufwerfen, woher kam die grosse Menge des Höhlenlehmes, der 
noch lange nicht ganz ausgeräumt ist und schon eine grosse Halde 
vor der Höhle bildet. Die Decke der Höhle ist fast der höchste 
Punkt des ganzen Dolomitrückens und das hier einsickernde Wasser 
kann keine Schlammmassen mitführen. Soll ein höherer Dolomitfels 
einst dagewesen sein, der durch Verwitterung ganz zerstört ist, 
dessen Detritus eben der Höhlenlehm ist oder ist der Lehm in die 
Höhle eingeflötzt worden, als der ganze Berg tiefer lag und 
von höheren Bergrücken umgeben war? Ist vielleicht der Berg 
mit seiner Höhle erst später in seine jetzige Lage gehoben worden, 
zu jener Zeit, als ganz in der Nähe die grossartigsten vulkanischen 
Ereignisse statt hatten? Die klaffenden Spalten, welche quer die 
Höhle durchsetzen , können sie nicht bei dieser Gelegenheit ent
standen sein? Wenn es so ist, dann haben die Menschen, welche 
das Fleisch des Rhinoceros und des Höhlenbären assen, hier schon 
gelebt, ehe die Lavaströme in der Nähe sich ergossen. Giebt es 
doch auch andere Beobachtungen, welche darthun, dass die rheinischen 
Vulkane noch thätig waren, als die Gegend schon von Menschen be
wohnt war. Für die Zeitbestimmung der vulkanischen Erscheinungen 
bei Gerolstein ist die Thatsache wichtig, dass in den 60er Jahren 
Mammuthknochen im Lehm unter einem Lavastrom bei Gerolstein 
gefunden wurden, die nach Aussage des Posthalters Herrn von 
Landenberg ins naturhistorische Museum in Bonn gekommen sind.

Sodann spricht derselbe ü b er d ie  v e rsc h ie d e n en  U r
sachen d e r E r h a l t u n g  der f e i n s t e n  S t r u k t u r  in o r g a n i 
schen  K ö rp e rn  der  ä l te s te n  Vorzei t .  Während doch gerade 
die leichte Zersetzbarkeit eine Eigenschaft der organischen Sub
stanzen ist, die sich aus ihrer chemischen Zusammensetzung erklärt, 
so sehen wir doch in besonderen Fällen die organischen Gewebe 
dieser Zerstörung Trotz bieten. Eine häufige Ursache für diese E r
scheinung ist die Eintrocknung. Die Mumien verdanken ihr haupt
sächlich ihre Erhaltung. Unger  konnte an den Pflanzenresten in 
den an der Sonne getrockneten Ziegeln des alten Aegypten fast die



ganze damalige Flora erkennen und bestimmen. Sehr erhaltend 
wirkt der Einschluss in Substanzen, welche die Luft abhalten, wie 
Bernstein1) und andere Harze, oder welche das Wasser in Be
schlag nehmen, wie das Salz. Im Bernstein sieht man die 
feinsten Theile von Insekten, ja Thautropfen und Spinnfäden aus 
der Tertiärzeit erhalten. Die Erhaltung von Moosen im Achat 1 2)un<i 
von vegetabilischen Zellen im Diamant3) wird von Vielen bezweifelt. 
Auch das Wasser hat für manche Stoffe wie Holz und Knochen eine 
erhaltende Kraft, weil es die Luft abhält. Wo Luft und Wasser 
abwechselnd wirken, ist die Zerstörung beschleunigt. Von Harz 
durchdrungenes Holz hält sich in der Erde lange, als besonders 
dauernd gelten Cedernholz und Eibenholz. Aus jenem bestehen die 
ägyptischen Mumienkasten, aus diesem die Pfeilbogen der Germanen. 
Auch die Torfsäuren haben eine fäulnisswidrige Kraft, wie viele 
Torffunde, zumal die Moorleichen, zeigen, an denen die Weichtheile 
und Kleidungsstücke aus Leder und Wolle gut erhalten sind, noch 
nach tausend Jahren. Ebenso wirkt der Gerbstoff der Eichenrinde, der 
deshalb zur Lederbereitung benutzt wird. In Eichensärgen wie in 
denen von Borkum-Eschoi in Dänemark hatten sich Wollstoffe vor
trefflich erhalten, die man 2000 Jahre alt schätzt. Eine Umänderung 
organischer Stoffe, die sie vor Zerstörung schützt, ist die Verkoh
lung. In der Braunkohle ist die organische Struktur noch leicht 
nachweisbar. Göpper t  hat in der Braunkohle von Schossnitz den 
Antherenstaub der Platanen noch erkennen können. Die Darstellung 
der Pflanzenstruktur in der Steinkohle ist erst durch Anwendung 
chemischer Mittel so gelungen, dass darüber kein Zweifel mehr be
stehen kann. Das Verfahren von Schul ze  in Rostock, die Stein
kohle in Salpetersäure mit einfach chlorsaurem Kali zu maceriren, 
dann mit destillirtem Wasser und Zusatz von Ammoniak aus
zuwaschen, lässt im Rückstand Reste der feinsten Pflanzentheile er
kennen. Die sogenannte Versteinerung beruht auf der Aufnahme 
neuer mineralischer Bestandtheile in das organische Gewebe. Am 
häufigsten ist es der kohlensaure Kalk, der eindringt, seltener und 
erst nach Ablauf längerer Zeit die Kieselerde. Wenn man in fos
silen Knochen den Inhalt der Haversischen Kanäle mit Hülfe von 
Salzsäure als Blut erkennen kann, so verdanken die Blutkörperchen4) 
ihre Erhaltung nur der Eintrocknung und späteren Verkalkung.

1) H. R. G ö p p e r t ,  Jahrb. d. schles. G. 1853, S. 64 und
G. C. B e r e n d t ,  Jahrb. f. Mineral, n. v. L e o n h a r d  u. B ro n n  
1855, S. 119.

2) Sitzb. vom 2. Juli 1862.
3) T e t z h o l d ,  Journ. für pr. Chemie 1841, 23. S. 477 und 

II. R. G ö p p e r t ,  über Einschlüsse in Diamant, Haarlem 1864.
4) vgl. Sitzb. vom 5. Aug. 1863 in d. Köln. Zeit. v. 2. Sept. 

1863. 2. Bl. u. Sitzb. vom 4. Aug. 1864, Verhandl. S. 92.



Knochen nehmen mit der Zeit in der Erde eine grössere Menge 
von kohlensaurem Kalk und von Fluorcalcium auf. Die Verkieselung 
ist von Hölzern der Tertiärzeit, zumal von Pinites bekannt Es 
kommen in der Braunkohle in Opal verwandelte Hölzer vor. Dass 
ohne die Einwirkung heisser Quellen in historischer Zeit eine Ver
kieselung des Holzes soll stattfinden können , wird wegen des ge
ringen Gehaltes der gewöhnlichen Wässer an Kieselerde kaum für 
möglich gehalten. Jame son  hat dagegen in Island noch jetzt sich 
Achate und Chalcedone bilden sehen, die Coniferen und Moose ein- 
schliessen. R. Kner  fand sogar 1865 den weichen Körper einer 
Meduse in dem Feuerstein der Kreide von Galizien. Ob wirklich 
die Holzpfähle der Trajansbrücke über die Donau nach der Angabe 
von Justi 72 Zoll dick von aussen verkieselt sind, bleibt sehr frag
lich. Leider sind Reste dieser Pfähle in Wien nicht mehr auffind
bar. Der versteinerte Wald von Cairo gehört nach F r a a s dem 
Miocen an, aus den dort anstehenden Sandsteinbänken wittern die 
verkieselten Baumstämme heraus. Kürzlich soll man in Indien ver- 
kieselte Baumstämme gefunden haben, die Spuren der menschlichen 
Arbeit mit dem Beil erkennen Hessen. Vielleicht liegt hier nur 
eine Versteinerung durch Eindringen des kohlensauren Kalkes vor. 
Der Redner besitzt ein Götzenbild in versteinertem Holz, in das ein 
menschliches Gesicht eingeschnitten ist. Die Gesichtszüge lassen 
vermuthen, dass sie nicht in das frische, sondern in das verkieselte 
Holz geschnitten sind. Mohnike versichert, dass er in Japan einen 
verkieselten Baum gesehen habe, der durchsägt war. Manche or
ganische Körper verdanken ihre Erhaltung den Metalllösungen, die 
in sie eingedrungen sind. Bekannt sind die in Eisenkies verwan
delten Ammonshörner. Das schwefelsaure Eisenoxydul wird durch 
die organische Substanz reducirt. Eine von den Archäologen oft 
beobachtete Erscheinung ist, dass in der Erde Kleidungsreste z. B. 
aus Leder oder Leinwand sich erhalten haben, wo sie in der Nähe 
von Bronzenägeln oder Schnallen von Kupferoxyd durchdrungen 
sind1). N ö g g e r a t h  zeigte in der Sitzung des naturhistorischen Ver
eins zu Bonn am 8. Oktober 1871 in Kupfer umgewandelte Pflanzen- 
stammtheile mit deutlicher Holzstruktur aus den Kupfererzlagern 
unter der Stadt Corroreru in Bolivia. Auch das kohlensaure Eisen
oxyd versteinert und es ist die F rage, ob in den Sphaerosideriten, 
die oft auffallend an organische Formen erinnern, nicht zuweilen 
wirklich solche der ursprüngliche Kern für die mineralische Bildung 
sind. K r a n t z zeigte in der Sitzung vom 6. März 1866 in Thon
eisenstein eingelagerte Pflanzenreste aus der Nähe von Montabaur, 
die nicht, wie oft beobachtet, tertiären Arten angehören, sondern 
den heute lebenden und sogar solchen, die erst 400 Jahre in der

1) Jahrb. des Ver. von Alterthumsfr. XVIII 1852. S. 60.



Gegend wachsen. Hierauf legt der Redner ein Sandsteingeschiebe 
von ovaler Form, 12 cm lang und 7 cm breit vor, das bei Dortmund 
auf der Strasse gefunden worden, es ist aufgeschlagen und lässt im 
Innern die Faserung eines Stückes in Eisenoxyd verwandelten Braun
kohlenholzes erkennen, welches ganz mit erbsengrossen Sphaeroside- 
riten besetzt ist, die unter diesen Verhältnissen öfter Vorkommen. 
Ein ganz gleiches Stück bewahrt das naturhistorische Museum in 
Münster. Endlich zeigt er einen Sphaerosiderit von 130 cm Länge 
und 80 cm Breite , der genau die Form einer Haselnuss hat. Die 
äussere Fläche ist gestreift wie die Schale einer Mandel, am breiten 
Ende zeigt sich wie bei den Früchten dieser Art eine Abplattung, die 
äussere härtere Schale ist geöffnet und es liegt den innern Raum 
ganz ausfüllend darin ein mehr thoniger Eisenkern. Um eine or
ganische Frucht so täuschend als möglich darzustellen, zeigt der 
Kern vertiefte Rinnen, die wie die von Insektenlarven gemachten 
Nagespuren auf Fruchtkernen quergestreift sind. Dieser Spharosiderit 
ist ihm von Herrn Dr. H. Meyer auf Aggerhof als aus dem Gerolle 
eines schieferigen Gesteins an der Agger herrührend zugesendet mit 
einer grösseren Menge kleiner Sphärosiderite von ebendaher. Ober
bergrath B u r k a r t  hat in der Sitzung der niederrheinischen Gesell
schaft vom 2. Juli 1856 Mittheilung von der Häufigkeit des Vor
kommens der Sphaerosiderite im Braunkohlengebirge auf dem rech
ten Ufer der Sieg gemacht.

Herr G. Becker,  welcher durch Unwohlsein verhindert ist, 
zu erscheinen, macht folgende botan ische  M i t th e i l u n g e n :

In der vorjährigen Pfingstversammlung zu Soest erlaubte ich 
m ir, über einige Arten der Gattung Pulmonaria, aus der Familie 
der sogen. Rauhblätter, zu sprechen. Es betraf speciell eine be
kannte , unserm Gebiet angehörende Art, Pulm. tuberosa Schrank, 
und dann eine nicht rheinische , aber an der Grenze des Gebietes 
bei Schwanheim, zwischen Mainz und Frankfurt häufig vorkom
mende, sonst äusserst seltene Ar t , die Pulmonaria angustifolia L . 
Es wurde zugleich auf die Verbreitung wie auf die Unterschiede 
zwischen beiden aufmerksam gemacht.

Heute betrifft es eine andere Art, Pulmón, mollis Wolff 
{montana Lejeune). Diese wurde angezeigt im Thale der Simm er 
bei Gemünden und im Kyllthal in der Eifel. Sowohl im erstge
nannten Thal der Simmer ist die ächte Pflanze nicht zu finden, als 
auch ebenso wenig im Kyllthal. Die dort vorkommenden Pflanzen ge
hören mehr oder weniger zu Pulm. tuberosa, und sind nicht P.mollis 
Wolff. In diesem Frühjahr nun wurde die ächte Pulmón, mollis W . 
aufgefunden, und zwar in der sogenannten Wintershauch am Lauten
bach (Seitenbach der Nahe bei Oberstem) durch den strebsamen 
Pharmazeut Herrn M eye rh o lz ,  derzeit in Oberstem. Es ist dies



jetzt der erste sichere Standort der echten Pflanze in unserem rhei
nischen Gebiet. Sie wurde vom freundlichen Finder ganz frisch in 
mehren Exemplaren mir eingesandt, und zeigte sich (ohne die noch 
nicht entwickelten untern Laubblätter der Grundaxe) vollkommen 
conform mit den im botanischen Garten als Pulmonar. mollis Wolff 
cultivirten Pflanzen.

Sie ist in der Nachbarprovinz Westfalen bisher nur bei Lüden
scheid aufgefunden, und ihre Verbreitung eine sehr sporadische. 
Sie ist beim Anfühlen weich und kleberig, welche Eigenschaft den 
andern Arten der Pulmonaria vollständig abgeht, und wodurch sie 
sich sofort zu erkennen giebt.

Ferner hat Lehrer Braeucker  in Derschlag wiederum 
einen für unsere Flora neuen Bürger aufgefunden, nämlich 
Lycopodium complanatum L ., und zwar die typische Form anceps. 
Unter dem Collectiynamen Lycopod. complanatum finden sich zwei 
Formen: Lycopod. complanatum forma anceps Wallrofh und Lyco
pod. Chamaecyparissus Al. Braun. An der erstem Form anceps 
sind die sterilen Aeste zusammengedrückt, platt, an den Kanten zwei" 
schneidig, breit, der Mitteltrieb gewöhnlich steril und nur die Seiten
triebe fructificirend; die ganze Pflanze ist stärker, kräftiger, mehr 
ausgebreitet wie die andere , die Aeste mehr locker gestellt. Diese 
Form ist besonders dem Norden, Osten und Südost Deutschlands 
eigenthümlich, und ist im westlichen Deutschland durch Lyc. 
Chamaecyparissus vertreten.

Die andere Form Lycopod. Chamaecyparissus Al. Braun ist 
etwas zarter, bläulich grün, die sterilen Aeste rundlich, fast vier
kantig , der Mitteltrieb gewöhnlich fructificirend, die Seitentriebe 
steril, die ganze Pflanze dicht büschelig, nicht lockerästig. Sie 
kommt durch die ganze Provinz gruppenweise auf trocknen 
Haiden vor.

Nun ist es die erst erwähnte FormLycop. complanatum anceps, 
welche, wie gesagt, bisher in unserer Provinz noch nicht angetroffen 
wurde, und welche ich mir erlaube, hier vorzulegen, gefunden von 
Herrn B r a e u c k e r  bei Derschlag. Es liegen zum Vergleich einige 
Pflanzen der Form Chamaecyparissus ebenfalls vor.

Dann liegt noch Juncus filiformis L. hier vor , eine gleich 
seltene, sporadische Erscheinung. Derselbe wurde ebenfalls von 
Herrn B r a e u c k e r  auf Sumpfwiesen bei Derschlag im vorigen 
Sommer aufgefunden. Von dieser Juncacee sind wenige Standorte 
bekannt. Im hohen Veen an der Vesdre wurde die Pflanze von 
Roemer und mir aufgenommen, doch durch Boemer zuerst aufge
funden ; sonst aber unsicher, am Laacher See und am Seeburger 
Weiher.



Dr. Ph. Be r tkau  endlich vertheilte die von Dr. L ö h r  in 
Köln eingesandten „Meteorologischen Zusammenstellungen aus den 
Jahren 1878 und 1879“ und zeigte eine sehr kunstreich angelegte 
Sammlung von Hutpilzen und nach einem neuen Verfahren herge
stellte Sporenpräparate von Herrn H er pell  in St. Goar vor.

Da keine weiteren Vorträge angemeldet waren, so schloss der 
Vorsitzende um 12 Uhr die 37. General-Versammlung, wobei er den 
Vortragenden und sämmtlichen Anwesenden seinen Dank und die 
Ueberzeugung aussprach, dass den Zwecken des Vereins, die Natur- 
erkenntniss zu fördern, in reichstem Masse entsprochen sei. Gern 
folgten nun noch die meisten Theilnehmer einer Einladung der 
„Glocke“ in deren durch den Besuch des Prinzen Wilhelm historisch 
gewordenes Local zu einem Frühschoppen mit Musik und begaben 
sich dann gegen 1 Uhr zum Mittagessen nebenan in den „Berliner 
Hof“ des Herrn Hartmann. Ein mit Flaggen und grünen Zweigen 
geschmückter Extrazug brachte um 3 Uhr eine bunte Gesellschaft 
von Herren und Damen nach Kettwig, wo sie mit Musik empfangen 
wurden und unter den Klängen der Essener Capelle bei einer Mai
bowle noch einige Stunden in heiterer Unterhaltung weilten, um 
dann auf verschiedenen Wegen ihrer Heimat zuzueilen, um manche 
schöne Erinnerung bereichert und mit Dank gegen die gastliche 
Stadt Essen erfüllt.

Zum Andenken an Johannes von Haustein.

V ort ra g ,  g e h a l t e n  am 3. October  1880 in  der He rbs t -  
Ver sammlun g 

von H. von D e c h e n .

Unter den vielen Verlusten, die unser Verein in der jüngsten 
Zeit zu beklagen hat, wird kaum einer tiefer gefühlt und schmerz
hafter empfunden, als der, welchen uns das Hinscheiden des Profes
sors Joh. von Hans te in  am 27. August d. J. bereitet hat. Der
selbe war während einer Reihe von Jahren, seitdem er als Professor 
der Botanik an der hiesigen Universität wirkte, eines unserer her
vorragendsten Mitglieder, eine Zierde unseres Vereins. Vielfach und 
namentlich in unseren Herbstversammlungen hat er durch seine Vor
träge uns erfreut und belehrt.



Einige Worte über den Lebenslauf des zu früh Dahingeschie
denen mögen hier eine Stelle finden. Er war 1822 als Sohn des 
Oberpredigers in Potsdam geboren, besuchte das Gymnasium zum 
grauen Kloster in Berlin von 1834 bis 1838, verliess dasselbe als 
Secundaner, um sich zum Gärtner auszubilden, da seine schwächliche 
Gesundheit nicht geeignet schien, die Studien weiter fortzusetzen. 
Diese Thätigkeit in freier Luft kräftigte seine Gesundheit aber in 
der Weise, dass er seine Studien wieder aufnehmen und 1845 die 
Abiturienten-Prüfung mit Auszeichnung bestehen konnte. Er fand 
in diesen Jahren einen Gönner und Freund ungewöhnlicher Art in 
dem Oberpräsidenten a. D. Jacob ,  der sich durch die Uebersetzung 
der Ilias und Odyssee rühmlichst bekannt gemacht hat und der an 
dem begabten und strebsamen Jüngling ein so grosses Interesse 
nahm, dass er selbst dessen Privatstudien in den classischen Spra
chen leitete. Er bezog nun die Universität zu Berlin und betrieb 
das Studium der Naturwissenschaften mit so grossem Eifer, dass er 
nach zurückgelegtem Triennium 1848 die philosophische Doctorwürde 
erlangte und im folgenden Jahre das Oberlehrer-Examen erledigte. 
Er wirkte nun zunächst als Hülfslehrer an der Dorotheenstädtischen 
Realschule und dann als ordentlicher und Oberlehrer an der Ge
werbeschule in Berlin, welche unter Klöden,  später unter Köhler  
sich eines hohen Rufes erfreute und die besten Lehrkräfte an sich 
zog. Seit dem Jahre 1855 gehörte er in dieser Stellung auch der 
Berliner Universität an und las über Botanik. Im Jahre 1861 wurde 
er auf Betreiben des berühmten Botanikers Alex. Braun zum 
Gustos des Herbariums ernannt.

Neben seinen vielen Berufsarbeiten fand er jedoch noch Zeit, 
grössere wissenschaftliche Untersuchungen auszuführen, welche sei
nen wissenschaftlichen Ruf begründeten und ihn in grösseren Krei
sen bekannt machten. Dahin gehört besonders seine Arbeit über die 
Milchsaftgefässe,  für welche er von der Pariser Akademie durch 
den grossen Monthyon’schen Preis ausgezeichnet wurde, seine Arbeit 
über die bis dahin räthselhafte B e f r u c h t u n g  und E n tw ic ke lu ng  
der Gattung M a r s ilia  (der sog. Nardos), einer der wenigen von 
den Ureinwohnern Australiens benutzten Nährpflanzen. Durch diese 
und ähnliche Arbeiten hatte er sich als ein vorzüglicher Botaniker, 
der die verschiedenen Zweige seiner Wissenschaft völlig beherrschte, 
gekennzeichnet.

So wurde er nach dem Tode von Schacht  1865 als ordent
licher Professor und Director des botanischen Gartens an die hiesige 
Universität berufen. Er hat in dieser Stellung einen grossen Ein
fluss auf das Studium der Botanik durch seinen Eifer für die Wis
senschaft, durch sein seltenes Lehrtalent und durch die Liebe, welche 
er seinen Schülern für die Gegenstände seiner Yorträge einflösste, 
ausgeübt.



Unserm Verein gehörte Hans te in  seit dem Jahre 1865 an 
und besuchte die General-Versammlung in Cleve im Jahre 1867, auf 
der er zu dem Vortrage des Dr. Schenck über die Perianthium- 
blättchen der Grasblüthe und deren morphologische Deutung die 
Bemerkung hinzufügte, dass zwar eine vollkommen sichere Deutung 
sich nur aus genauer Darlegung der Entwickelungsgeschichte der 
Blüthentheile ergeben, mithin auch die vorgetragene Ansicht erst 
durch eine solche gestützt werden müsse, dass aber für die Rich
tigkeit der bisher geltenden, von Röper  und A. Braun entwickel
ten Anschauung die Uebereinstimmung spräche, in welcher nach der
selben die Blüthe der Gräser mit der der Cyperaceen und der Mehr
zahl aller Monocotylen stehe und dass ein Zurückführen der mehr
gliedrig auftretenden Blüthenkreise auf Spaltung einzelner Blatt- 
Individuen, welchem einfacher Alternation die Blüthe zusammensetzten, 
durch keine Analogie gestützt werde und erhebliche morphologische 
Bedenken erregen müsse.

In der Herbst-Versammlung (in Bonn) 1869 sprach er über die 
Samen von Cycas revoluta, welche mit dem Pollen eines männlichen 
Stammes von Cycas Bumpfii vom vorhergehenden Jahre befruchtet 
worden war. In den folgenden Herbst-Versammlungen sind folgende 
Vorträge von demselben zu verzeichnen: 1871 über die physiolo
gische und physiognomische Bedeutung der Laubblätter der Pflanzen. 
Schon Linné erkannte, dass die verschiedenen Ausgliederungen des 
Pflanzensprosses morphologisch gleichwerthige Elemente seien. G ö t h e 
führte diesen Gedanken vom wissenschaftlichen und künstlerischen 
Gesichtspunkte weiter aus und stellte besonders das Ebenmässige in 
der Entwickelung der Blattorgane dar. A. Braun und Schimper 
entwickelten die Kenntniss von der gesetzmässigen Anordnung der 
Blätter weiter. Ersterem gebührt das Verdienst, hierdurch der 
Morphologie des Pflanzenstockes eine neue Richtung gegeben zu 
haben, indem er den Aufbau desselben in allen Theilen auf eine 
gesetzmässigeWiederholung äquivalenter Theile in rationell versteh
barer Ordnung zurückführte und diese Ansicht durch zahllose Bei
spiele unterstützte. Die Durchführung des Gedankens, ein durch 
Differenziirung der Organe der Pflanzen von den einfachsten, den 
kleinsten einzelligen oder auch gleichzeitigen, den Protococcaceen und 
den Zygnemaceen durch alle Abtheilungen ihres Reiches bis zu den 
vollkommensten der Dicotylen die Entwickelung derselben fort
schreitet, bildet den Haupttheil dieses höchst interessanten Vortrages. 
1874 knüpfte er an den Vortrag des Herrn G. Becker  über die 
Vergrünung (Virescenz) von Anagallis arvensis, welche in diesem 
Jahre gleich wohl allgemein in der Gegend von Bonn auftrat, einige 
Bemerkungen über die allgemeine morphologische und biologische 
Bedeutung dieser interessanten Vergrünung. Er hob hervor, dass 
derartige Missbildungen geeignet seien, die morphologische Aequi-



valenz der Theile der Blüthe und Frucht mit den übrigen Blatt
organen der Pflanzen, welche andere Verrichtungen und Formen 
haben, darzuthun und machte auf die eigenthümliche Thatsache auf
merksam, dass manches Jahr, wie das laufende an solchen Vor
kommnissen bei verschiedenen Pflanzenarten besonders reich sei. 
Die Ursache dieser noch nicht erklärten Erscheinung könnte viel
leicht aus besonderen Witterungsverhältnissen abgeleitet werden, 
indem eine heisse und trockene Sommerzeit die Pflanzen zu zeitiger 
Blüthenentwickelung treibt, während eine darauf folgende nasse Pe
riode zur Wiederaufnahme des individuellen Wachsthums, also der 
Weiterbildung der Ernährungsorgane Anlass giebt. Doch fehlt es 
hierüber noch an genaueren Beobachtungen und Versuchen.

1877 berichtet derselbe über eine im hiesigen botanischen 
Garten in ihrer Blüthezeit befindliche Victoria regia und knüpft 
an die Schilderung ihrer Farbenwandlung aus Milchweiss in Rosen- 
roth einige Bemerkungen über die Beziehungen, welche zwischen 
dem Farbenwechsel dieser und anderer Blumen und dem Eintritt 
ihrer beiderlei Befruchtungsfunctionen bestehen. Einige derselben 
verfärben sich beim Eintritte der Pubertät überhaupt, andere bei 
dem gewöhnlich vorangehenden Uebergang männlicher Blüthen in 
den Zustand weiblicher Empfängnissreife.

1878 zeigte derselbe an einer Anzahl lebender Beweisobjecte 
die Beharrlichkeit von Blüten und Früchten der verschiedenen Pflan
zen in ihrer gegen den Horizont gegebenen Richtung. Aufrechte, 
hängende, wagerechte oder geneigte Blumen stehen in ihrer Rich
tung in bestimmter Beziehung zu ihrem übrigen Bau und somit zu 
der mittels Wind oder Insectenhülfe möglichst ergiebig auszufüh
renden Befruchtung. Bei Früchten entspricht die Richtung dem 
Bedürfniss einer günstigen Verstreuung der Samen. Für jede Pflan
zenart ist die Richtung von Blüten und Früchten nahezu constant 
und die zufällig oder gewaltsam aus ihrer Stellung gebrachten Or
gane suchen auf verschiedene Weise durch ungleichseitiges Wachs
thum ihrer Träger in dieselbe zurück zu gelangen.

1879 besprach derselbe die Blattformen der Wassergewächse 
und ihre Ausbildungsweise in Rücksicht der Wasserbewirthschaftung, 
wobei die verschiedenen Verhältnisse z. Th. unter Vorlage zahlrei
cher lebender Pflanzen, insbesondere der Gattungen: Azolla, Trianea, 
Hydrocharis, Vülarsia, Nymphaea, Victoria, Pistia, Pontederia, 
Vallisneria u. a. eingehend erörtert wurden.

Bei der nahen Verbindung, welche zwischen unserem Vereine 
und der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde 
besteht, indem bei weitem die meisten hiesigen Mitglieder unseres 
Vereins gleichzeitig der letzteren Gesellschaft angehören und deren 
Sitzungsberichte in unseren Verhandlungen abgedruckt werden, er
scheint es passend auch diejenigen Vorträge hier anzuführen, welche



Hanste in  in den Sitzungen der Niederrheinischen Gesellschaft ge
halten hat.

1867. Derselbe zeigte eine sogenannte Meteor-Gallerte vor 
d. h. den zu einer grossen Gallert-Kugel aufgequollenen Theil eines 
Frosch-Eileiters, wie dergleichen früher für Residuen von Feuer
meteoren gehalten und zugleich wegen ihrer Aehnlichkeit mit ge
wissen gallertartigen Pilz- oder Algenformen als Tremella meteorica 
alba beschrieben wurden.

Derselbe sprach über Färbung der Pflanzenzellwände durch 
Anilinfarben, welche durch die Fasergefässbündel der Pflanzen kräf
tig inbibirt und zuweilen bis in die feineren Verzweigungen in den 
Blättern eines in alkoholische Lösung gesetzten Zweiges emporgeho
ben werden.

1868. Derselbe sprach über die Absonderung von Schleim und 
Harz besonders in den Laubknospen verschiedener Pflanzen. Beson
ders interessant ist der Vorgang bei der Cunonia vom Cap, deren 
die Laubknospen ganz einschliessende grosse Nebenblätter aus keu- 
ligen Drüsen massenhaft Gummiharz über dieselben ergiessen, in
dem das Gummiharz aus dem Inhalte papillarartiger Zellen secernirt 
und zugleich ein Gummischleim durch Wandaufquellung erzeugt wird.

Ferner über die Eigenthümlichkeit der Geraniaceen-Früchte — 
der sogenannten Storchschnäbel — sich in die Erde zu bohren, 
welche vom Gymnasial-Dir ector Augus t  in Berlin beobachtet und 
dem Vortragenden mündlich mitgetheilt worden ist. Derselbe hat 
nun diesen Vorgang an Früchten von Erodium gruinum im hiesigen 
botanischen Garten genau beobachtet und beschrieb denselben in 
seinen Einzelheiten erklärend.

1869 berichtet derselbe über seine letzten Beobachtungen über 
die erste Entwickelung der Axen- und Blattorgane phanerogamer 
Pflanzen aus dem Vegetationspunkt sowohl wie in der Keimanlage 
selbst, als Fortsetzung seiner vorjährigen Mittheilungen über diesen 
Gegenstand. Er hat sich hierzu besonders durch den Widerspruch 
veranlasst gesehen, den seine Schlussfolgerungen durch Pr ing sh ei m 
erfahren haben, welcher Utricularia vulgaris beobachtete. Ihm stand 
Utricularia minor zu Gebote und er hat bei der Untersuchung dieser 
Pflanze nun seine früher vorgetragene Ansicht bestätigt gefunden.

Ferner über die Resultate zweier pflanzenentwickelungsge
schichtlichen Arbeiten, welche in der letzten Zeit im botanischen 
Institute, die erstere von dem Assistenten Schmitz über die Ent
wickelungsgeschichte der Blüten einiger Piper aceen-Gat tun gen, be
sonders der Peperomia repens, die letztere über die Fortentwickelung 
der Phanerogamen-Wurzel von dem Studiosus Reinke ausgeführt 
worden sind. Diese Arbeit schliesst sich den Beobachtungen des 
Vortragenden über die Anlage und erste Ausbildung des dikotylen 
Keimes unmittelbar an.



1870. Derselbe zeigte ein häufig vorkommendes Curiosum vor, 
nämlich ein auf der glatten Korkrinde eines Rothbuchenstammes ein
geschnittenes a, ein während 28 Jahre mit derselben immer weiter 
fortentwickeltes Forstzeichen, welches jetzt 3 Zoll tief im Holze liegt;

ferner eine schön verästelte geweihförmige Fasciation eines 
Eschenzweiges, als Beleg für die Ansicht, dass die specifische Gestal- 
tungsregel der Pflanzensprosse nicht von der geometrischen Figur 
der Vegetationsfläche der Gipfelknospe abhänge, sondern in allen 
Theilen der Pflanze gleichmässig zur Geltung komme.

Derselbe machte eine vorläufige Mittheilung über die Be
wegungserscheinungen des Zellkerns in ihren Beziehungen zum Proto
plasma, dieses zwar unscheinbaren aber doch wesentlichen Theiles 
der Pflanzenzelle. Eine befriedigende Erklärung seiner Natur ist bis
her weder in chemisch-physikalischer noch in physiologischer Bezie
hung erreicht worden, daher scheint es zulässig auch kleinere 
Züge mitzutheilen, die dazu dienen unsere Anschauung von der gan
zen Eigenartigkeit dieses Organs abzurunden. In dem sehr ausführ
lichen Vortrage entwickelt der Vortragende seine Beobachtungen 
über diesen so sehr wichtigen Gegenstand, die er späterhin zu einem 
bemerkenswerthen Abschluss geführt hat.

1871. Derselbe zeigte einige Kartoffeln vor, welche ein Jahr 
lang in vollkommen dunklem Raume vegetirt hatten und beschreibt 
deren interessantes Verhalten sehr genau und setzt deren Erschei
nung auf Rechnung des in seiner inneren Wesenheit noch nicht er
kundeten Eigen-Gestaltungstriebes, der die gewöhnliche Folge in 
ihrem Gestaltungskreis in allen einzelnen Zügen abwandeln kann, 
wofür die künstliche Pflanzenzucht und Vermehrung die zahlreich
sten Beweise liefert.

Ferner zeigte derselbe eine Anzahl von Skeletirungen von 
Blättern und Stengelgebilden phanerogamer Pflanzen aus der S amm 
lung des botanischen Institutes, welche der Gartengehülfe Lindemuth 
in grosser Vollkommenheit durch langsame Maceration der entspre
chenden Pflanzentheile in dem lauwarmen Wasser hergestellt hat, 
welches die Wasserbehälter der Wärmhäuser zu enthalten pflegen.

1872. Derselbe berichtet über eine auffallende Blütenmissbil
dung, die Dr. A. Meyer in der Gegend von Düren in diesem Jahre 
an Cardamine pratensis epidemisch auftretend beobachtet hat, indem 
sich seitliche Gebilde der Blüte zu selbständigen Axen ausbilden.

Ferner machte derselbe eine vorläufige Mittheilung über die 
Verbreitung der plastischen und assimilirten Substanzen in der Chara, 
wie dieselbe an einer cultivirten Form von Ch. f rag i l i s  beobachtet 
war. Wie in morphologischer Beziehung, so bildet auch in ihrem 
physiologischen Verhalten diese Pflanzengattung ein Urbild für die 
Differenzirungsformen höherer Pflanzen.

Ferner machte derselbe einige Mittheilungen über die Lebens-



Zähigkeit der Vaucheria-Zelle und das Reproductionsvermögen ihres 
protoplasmatischen Systems.

1873. Derselbe berichtete über eine Arbeit von H. Jü rgens  
über den Bau und die Vorrichtung derjenigen Blütentheile, welche 
Honig oder andere zur Befruchtung nöthige Säfte aussondern, 
Diese Arbeit ist bereits im vorhergehenden Jahre von der hiesigen 
philosophischen Facultät mit einem Preise gekrönt worden. Der
selbe schliesst das ausführliche Referat über diese Arbeit, dass die 
gewonnenen Resultate als erwünschte Ergänzung unsere Kenntniss 
von den Beziehungen zwischen Form und Thätigkeit sowie der 
Pflanzengewebe im Kleinen wie der morphologischen Glieder des 
Pflanzenkörpers im Grossen erkennen lassen.

Derselbe legte einen Versuch einer graphischen Darstellung des 
natürlichen Pflanzensystems vor, welche darauf gegründet ist, dass 
nur eine räumlich gedachte Vertheilung die Anordnung aller unter
scheidbaren Typen in solcher Vollkommenheit gestattet, dass dabei 
alle Wechselbeziehungen zum Ausdruck kommen könnten. Die Dar
stellung ist daher in einem Aufriss und in vier übereinander lie
genden Horizontal-Projectionen enthalten, welche sich den verschie
denen Vollkommenheits-Stockwerken anschliessen.

Ferner berichtete derselbe über einige entwickelungsgeschicht
liche Arbeiten, die im hiesigen botanischen Institute, theils begon
nen, theils ausgeführt worden sind und sich besonders mit der Er
mittelung der ersten Anlage der verschiedenen organischen Glie
derungen phanerogamischer Gewächse beschäftigen und dadurch die 
morphologische Werthigkeit der Hauptorgane aufs Neue von ver
schiedenen Seiten beleuchtete.

1874. Derselbe sprach über die Kartoffel, ihre Einführung 
und Verbreitungsgeschichte in den verschiedenen Ländern Europas, 
die Gefahr, die dieser nun zur unentbehrlichen Ernährerin des Vol
kes gewordenen Pflanze seit Mitte dieses Jahrhunderts drohe, die 
Kartoffelkrankheit und den kleinen dieselbe veranlassenden Schim
melpilz.

1877. Derselbe legte einige Präparate vor, welche die Ver
hältnisse der Stärkebildung in den assimilirenden Laubblättern der 
Pflanzen einer grösseren Zahl von Zuhörern ohne Mikroskop an
schaulich zu machen verstatten. Dieselben zeigen sehr deutlich, wie 
die verschiedenen Pflänzchen derselben Art bald sehr viel, bald 
weniger, bald gar keine Stärke in ihrem Laube enthalten, je nach
dem sie im vollen Lichte gestanden, oder mehr oder weniger lange 
ganz im Finstern.

Ferner legte derselbe seine Abhandlung über die Partheno
genesis der Caelebogyne ilicifolia vor. Sie enthält Beobachtungen, 
welche er in Gemeinschaft mit A. Braun bereits 1864 im botani
schen Garten in Berlin angestellt hat: die Ausarbeitung hat sich



verzögert, bis ein unerwartet schneller Tod der Wissenschaft den 
letzteren entriss, so dass nun die Bearbeitung dem Ueberlebenden 
allein zufiel.

An dieser merkwürdigen Euphorbiacee, welche in einem weib
lichen Exemplare aus Australien nach England gelangt ist, hat Jo h n  
Smith zuerst die seltsame Erscheinung der vaterlosen Zeugung 
keimfähiger Stammen entdeckt. Es wurden immer wieder Zweifel 
gegen die Tkatsächlickkeit dieser Erscheinung erhoben. Diese sind 
durch die gemeinsamen Beobachtungen beider Forscher an einem 
durchaus isolirten Exemplare der Caelebogyne widerlegt worden. 
Die Parthenogenesis ist daher für diese Phanerogame endgültig er
wiesen, wie sie es für Kryptogamen bereits war und selbst für die 
engere Bedeutung des Wortes bei der Pilzform der Saprolegnien. 
Bei verschiedenen Thiergattungen steht sie seit lange ausser Frage.

1878. Derselbe legte eine als sogenannte Pfropfhybride er
zeugte Kartoffel vor, welche ihm vom Hofgärtner Ad. Reuter auf 
der Pfaueninsel bei Potsdam zugesandt worden ist. Dieselbe ist 
durch Inoculation einer Knospe aus dem Knollen einer langen hell
gelben Sorte in den Knollen einer runden, blauen Varietät und zwar 
aus den Producten dieser Knospe erhalten, hält das Mittel zwischen 
beiden und ist seit mehreren Jahren constant geblieben. Gegen die 
Ansicht, welche die Propf-Hybridisation als wissenschaftlich festge
stellte Thatsache nimmt, sind Bedenken erhoben worden. Der vor
liegende Fall bleibt aber ein Belegstück für die Annahme der Mög
lichkeit rein vegetativ zu erzeugender Mischbildungen zwischen ver
schiedenen Pflanzenformen.

Derselbe berichtete alsdann über eine Gonferve, welche die 
Eigenthümlichkeit zeigt, sich mit Gürteln oder ganzen Panzern aus 
Eisenoxydhydrat zu umkleiden. Diese Pflanze wurde in einem Gra
ben bei Godesberg gefunden, der zuerst das warme Wasser einer 
Dampfmaschine und danach noch eisenhaltige Tagewässer aufnimmt.

1879. Derselbe besprach die GestaltungsVorgänge in den Zell
kernen bei der Theilung der Zellen, wie sie in den letzten Jahren 
durch fremde und eigene Untersuchungen festgestollt sind, und 
knüpfte an seine Mittheilung im Jahre 1870 an über die eigene Be
wegung des Zellkerns im Innern von Gewebe und Haarzellen und 
die damit zusammenhängenden Theilungsvorgänge. Die damals von 
ihm gegebene Schilderung über das Verhalten des Zellkerns bei 
jenem Act des Zellenlebens hat den ganzen Verlauf nicht vollständig 
dargestellt, so dass die vorliegende ausführliche Mittheilung als eine 
sehr wesentliche Erweiterung der früheren sich kennzeichnet und 
eine Einsicht in den Gang der Untersuchungen verstattet, den der 
Redner eingeschlagen hat.

Ferner legte derselbe einige Abbildungen von Präparaten vor, 
die zur Demonstration der Protoplasmatäschchen dienen, welche die



Reservestärkekörnchen einzuschliessen pflegen. Auch transitorische 
Stärke ist in gleichen höchst zarten Täschchen enthalten.

Aus der Aufzählung dieser Mittheilungen und Vorträge er- 
giebt sich eine Lücke in den Jahren 1875 und 1876, hervorgerufen 
durch eine langdauernde schwere Erkrankung, von der sich Han-  
s te in nur langsam wieder erholte und deren Wiederkehr im Anfänge 
dieses Jahres seinem Leben ein nur zu frühzeitiges Ende setzte.

Es ist hier nicht der Ort, an seine zahlreichen wissenschaft
lichen Arbeiten, die botanischen Abhandlungen aus dem Gebiete der 
Morphologie und Physiologie und die Aufsätze in der botanischen 
Zeitung zu erinnern, da sich aus den gemachten Anführungen so
wohl die Gegenstände seiner Beschäftigung als die Art ihrer Be
handlung genügend ergeben.

Aber allgemeinere Anschauungen der organischen Welt, welche 
derselbe in seiner beim Antritt des Rectorats (18. October 1879) ge
haltenen Rede über den Zweckbegriff in der organischen Natur und 
in den Aufsätzen über das Protoplasma als Träger der pflanzlichen 
und thierischen Lebensverrichtungen in der Zeitschrift von Pfaff und 
Frommei niedergelegt hat, dürfen nicht ganz übergangen werden, 
da sie ein beredtes Zeugniss für das tiefe Eindringen in die Wis
senschaft und für die Fähigkeit, seinen Gedanken mit grosser Klar
heit, in allgemein verständlicher und edler Sprache Ausdruck zu 
geben, ablegen. Mit Recht sagt der Verfasser des ihm gewidmeten 
Nachrufes in der Kölnischen Zeitung (v. 2. Sept. d. J. No. 244. 1 .), 
dass sich H a n s t e i n ’s geistiges Gepräge in denjenigen seiner Schrif
ten, welche belehrend und anregend sich auch an den grossen 
Kreis der Gebildeten wenden, stärker offenbare, als in den aus
schliesslich für den Kreis der Fachgenossen bestimmten Unter
suchungen. Hier darf aber die Biographie seines Schwiegervaters 
nicht übergangen werden, welche den Titel führt: „Christian Gott
fried Ehrenberg. Ein Tagwerk auf dem Felde der Naturforschung 
des neunzehnten Jahrhunderts.“ Sie ist geschrieben in dem Geiste 
echter Wissenschaftlichkeit, in pietätvoller Anerkennung der Ver
dienste eines unermüdlichen Forschers. Sie schliesst mit folgenden 
Sätzen:

„Ein Leben voll fruchtbringender Arbeit, selten durch Krank
heit ausser in den letzten Jahren gestört, endete friedvoll, wie es 
die meiste Zeit verlaufen war.

Es bedarf keiner weitern Ausführung um das Bild dieses so 
feinfühlenden, so maassvollen und dabei so Willensstärken und that- 
kräftigen Mannes verständlicher zu machen. Wer verwandte Züge 
in sich fühlt, dem wird es durchsichtig sein. Anders Gearteten mag 
es in vielen Stücken unverständlich bleiben.

Wie sehr Viele ihm indessen zugethan waren, davon zeugte 
die Versammlung im Sterbehause, um ihm das letzte Geleit zu ge



ben, welche an Zahl und geistigem Maass ihrer Mitglieder in der 
Metropole deutscher Wissenschaft nur selten ihres Gleichen gehabt 
haben mag.

Uns aber, die wir das Glück genossen haben, diesem so viel
fach begabten und bedeutenden Menschengeiste einige Jahrzehnte 
lang in immer engerem Verhältniss nahe zu stehen, wird er ein licht
volles Vorbild bleiben unser Leben lang. Dass auch andern ein 
Wenig davon möchte zu Gute kommen und dieser und jener sich 
in diesem Spiegel prüfen und an diesem Bilde freuen möge, war 
der Wunsch, aus dem der Versuch hervorgegangen ist, dasselbe aus 
nächster Anschauung und nach besten Kräften zu entwerfen.“

Wie viel von diesen Sätzen ist nicht auf Hans te in selbst an
zuwenden; möchte er doch einen ähnlichen Biographen finden!

Bericht über die Herbstversammlung des Natur
historischen Vereins für Rheinland und Westfalen.

Die Herbstversammlung des Vereins tagte S o n n t a g  den 
3. October in Bonn. Die Sitzung wurde in dem Vereinsgebäude 
nach 11 Uhr vor etwa 80 Theilnehmern von dem Herrn Vereins
präsidenten, Excellenz von Decheu,  eröffnet. Der grossen Freude 
darüber, dass der hochverehrte Vorsitzende nach längerem Unwohl
sein wieder persönlich die Leitung in dieser Versammlung über
nehmen konnte, gab zunächst Herr Vicepräsident Geh. Rath Fabr i -  
cius mit herzlichen Worten Ausdruck, worauf die Mitglieder durch 
Erheben von den Sitzen und Hochrufe lebhaft zustimmten. Herr 
von Dechen erwiderte mit tiefempfundenen Dankesworten für die 
vielen Beweise der Theilnahme an seinem Unfälle, namentlich aus 
den Kreisen des Vereins. Hierauf folgten die wissenschaftlichen 
Vorträge.

Geh. Rath F a b r i c i u s  legte ein l i t h o g r a p h i r t e s  Exem
plar  von der  U ebe rs ich ts ka r t e  des L ü t t i c h e r  Ste inkohlen- 
beckens zur E i n s i c h t  vor,  welche dem Kgl. Oberbergamte zu 
Bonn durch Herrn Berghauptmann Dr. Brass e r t ,  der dasselbe durch 
Herrn Scherpenzel-Thim, Ingénieur en chef des mines zu Lüttich, 
erhalten hatte, im Laufe dieses Jahres übergeben worden war, und 
knüpfte hieran einige Mittheilungen aus der zugehörigen Be
schreibung.

Nach derselben wurde die Originalkarte von der Königl. Bel
gischen Bergwerks-Abtheilung hergestellt und von der Königl. bel
gischen Regierung im Jahre 1878 auf der Pariser Weltausstellung



ausgestellt, wo sie vermöge der überaus übersichtlichen Darstellung 
der durch den Grubenbetrieb erlangten Aufschlüsse und der vor
trefflichen kartographischen Ausführung mit Rücksicht auf ihren 
hohen praktischen Nutzen die grösste Anerkennung gefunden hat.

Die Karte besteht aus einer grundrisslichen Darstellung in 
4 Blättern mit 1 Blatt Querprofile. Im Massstab von 1 zu 20000 
angefertigt, besitzt sie als topographische Grundlage die Karten von 
Yan der Maelen, welche unter Benutzung von Katasterkarten und 
Specialaufnahmen die nothwendigen Ergänzungen erhalten haben; 
die lithographische Ausführung erfolgte durch das kartographische 
Institut der Königl. belgischen Militärverwaltung. Zur Darstellung 
gelangte der östliche Theil des Steinkohlenbeckens von Lüttich 
zwischen den Orten Engis im Westen und Visé im Osten längs des 
Laufs der Maass auf einer Länge von mehr als 30 Kilometer. Dort 
geht das Hauptstreichen der Steinkohlenmulde von Südwesten nach 
Nordosten mit nordöstlicher Einsenkung der Mulde, deren untere 
Steinkohlenflötze im Muldentiefsten eine Tiefe bis zu 1500 Meter 
unter den Meeresspiegel zu erreichen scheinen. Im südwestlichen 
Theile mit einer schmalen Mulde beginnend, erweitert sich die Stein
kohlenablagerung gegen Nordosten durch divergirendes Streichen 
der beiden Flügel bis zu einer Breite von etwa 13 Kilometer und 
schliesst 45 bis 50 bauwürdige Steinkohlenflötze von 45 bis 180 cm 
Mächtigkeit ein. Nach der geographischen Lage unterscheidet man 
folgende 4 Gruppen:

nördliche Gruppe mit 36 Bergwerks-Concessionen und 51 
Kohlenflötzen, die magere und halbfette Steinkohle führen und nach 
der Mitte der Mulde sich der Fettkohle nähern;

centrale Gruppe mit 6 Bergwerks-Concessionen und 27 Kohlen- 
flötzen, welche zum Theil Fettkohle enthalten;

südliche Gruppe mit 16 Bergwerks-Concessionen und 35 Kohlen
flötzen, theils Fettkohle, theils halbfette Kohlen führend;

Gruppe des Plateaus von Herve mit 25 Bergwerks-Concessionen 
und 30 Kohlenflötzen, die vorzugsweise Flammkohle, theilweise auch 
Schmiedekohle liefern und wobei die unteren Flötze magere Kohle 
führen. Diese Gruppe bildet den südöstlichen Theil des Beckens, 
von dessen grösserem nordwestlichen Theile, welcher auch unter 
der gemeinschaftlichen Bezeichnung Grube von Seraing-Lüttich auf
geführt wird, dieselbe durch eine in nordöstlicher Richtung streichende 
Störung getrennt wird, welche noch wenig bekannt i s t , doch die 
Fortsetzung der im südwestlichen Haupttheile bekannten sogenannten 
Eifeier Verwerfung zu sein scheint.

Im Allgemeinen bildet der Kohlenkalkstein (Bergkalk) das 
Liegende der Steinkohlenablagerung , welcher vorzugsweise auf der 
Südseite der Mulde entwickelt und dort theils an der Oberfläche, 
theils durch den Bergbau bekannt geworden ist, der auf den vor
liegenden Erzlagerstätten betrieben wird; auf der Nordseite wird



das Steinkohlengebirge an vielen Stellen von jüngerem Gebirge 
überlagert.

Entsprechend den Lagerungs Verhältnissen im benachbarten, 
nordöstlich gelegenen Steinkohlenbecken des Worm-Reviers treten 
auch im Lütticher Steinkohlenbecken zwei von einander abweichende 
Lao-erungsformen auf; die Nordflügel sind lang gestreckt und zeigen 
ein schwaches Einfallen gegen Südost, während die Schichten im 
mittleren und südlichen Theile der Mulde vielfach fächerförmig ge- 
falten sind, so dass ein häufiger Wechsel von kurzen steil- und 
stellenweise widersinnig einfallenden Nordflügeln, die durch flach
fallende Flügel wiederum verbunden sind, stattfindet. Im nordwest
lichen Haupttheile des Steinkohlenbeckens (Gruppe von Seraing- 
Lüttich) besitzen die Mulden- und Sattellinien der Falten meist eine 
mit dem Hauptstreifen des Beckens correspondirende Richtung, 
während die Mulden- und Sattellinien der im kleineren südöstlichen 
Theile des Beckens (Gruppe des Plateaus von Herve) vorkommenden 
Falten vielfach von einander abweichen und es wahrscheinlich ist, 
dass bei der Hebung dieser Schichten ein von verschiedenen Rich
tungen aus convergirender Druck gewirkt hat.

Zahlreiche Sprünge durchsetzen auch das Lütticher Stein
kohlengebirge, von welchen die wichtigsten eine mit der Haupt
muldenlinie nahe parallele Richtung haben, während die übrigen 
weniger ausgebildeten fast rechtwinklig gegen die ersten gerichtet 
sind. Als Hauptsprünge, welche durch Längenerstreckung und Grösse 
des Verwurfs besonders hervortreten, sind folgende anzuführen:

1. Der sogenannte Eifeier Sprung mit südöstlichem Einfallen, 
welcher die südöstliche Begrenzung des Beckens von Seraing derartig 
bildet, dass dort die älteren Devongesteine das Steinkohlengebirge 
unmittelbar überlagern; derselbe scheint mit Rücksicht auf die Hebung 
der Kohlengruppe des Plateau von Herve nordöstlich über Kinkem- 
pois hinaus fortzusetzen, wo er indessen bisher noch nicht aufge
funden worden ist.

2. Der Sprung von Seraing mit steilem südöstlichem Ein
fallen, welcher dem Verwurf im Kohlenkalksteinzuge entspricht, der 
an beiden Ufern der Maass bei Flemalle und Ramioulle beobachtet 
werden kann.

3. Der Sprung von St. Gilles im nördlichen Theile der Mulde 
mit nordwestlichem Einfallen.

Zur näheren Veranschaulichung des Flötzverhaltens sind unter 
Berücksichtigung der Beschaffenheit der Steinkohlenflötze und der 
Zwischenmittel 4 Leitflötze auf der Karte mit den Farben: schwarz, 
roth, blau und grün unterschieden worden. Ihre grundrissliche 
Darstellung fand in zwei verschiedenen Niveaus statt, und zwar bei 
dem unter dem Eifeier Sprunge und seiner muthmasslichen Fort
setzung in nordöstlicher Richtung befindlichen Theile des Stein
kohlengebirges — der Gruppe von Seraing-Lüttich — in einer Tiefe



von 137 Meter unter dem Nullpunkt des Pegels von Ostende und 
bei dem über jener Gebirgsstörung liegenden Theile — der Gruppe 
des Plateaus von Herve — in einer Höhe von 138 Meter über diesem 
Nullpunkte. Für letztere wurde dieser 275 Meter höher gelegene 
Horizont desshalb gewählt, weil die dort bisher bekannten Stein- 
kohlenflötze das tiefere Niveau wohl nicht erreichen werden.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass die Bearbeitung einer 
Specialflötzkarte des Lütticher Steinkohlenbeckens im Maassstabe 
von 1 zu 5000 vorbereitet wird.

Derselbe Redner legte hierauf die im Königlich Preussischen 
Ministerium der öffentlichen Arbeiten unter Leitung des Geheimen 
Bergrathes Dr. Wed d in  g vor Kurzem herausgegebene K ar te  über 
die P r o d u k t i o n ,  Konsumt ion  und Ci r ku la t io n  des Ro h
eisens in  Pr eus se n  und den benachba r ten  deut sc hen  Län
d e r n  w ä hrend  des J a h r e s  187 8 der Versammlung zur Einsicht 
vor , indem er einige erläuternde Bemerkungen über die Methode 
der Darstellung und die für letztere massgebend gewesenden Er
gebnisse der statistischen Erhebungen anknüpfte, welche von den 
Bergbehörden im laufenden Jahre für diesen Zweck bei den Hütten
besitzern, Transportanstalten und Greonzzllämtern gemacht worden 
waren.

G. Se l ig m ann  bespricht einige neue Mineralvorkommen.
1) J o d s i l b e r  von Grube  „Schöne Auss ich t“ bei Dernbach.

Dieses seltene Mineral, dessen erstes deutsches Vorkommen 
hiermit constatirt wird, fand sich daselbst auf Brauneisen theils in 
bis 1/2 cm grossen krystallinischen Massen, theils in ganz kleinen, 
aber scharfen Krystallen, wie die vorgezeigten Stufen darthun. Es 
kömmt zusammen mit dem von v. Lasaulx  beschriebenen (N. Jahrb. 
f. Miner. 1878 p. 619, vorläufige Mittheilung: Zeitschr. f. Kryst. I. 
p. 506) Jodobromit vor und es hat mitunter den Anschein, als 
seien die lichtschwefelgelben Krystalle des ersteren au3 den undeut
lich krystallisirten Massen des letzteren herausgewachsen. Zu der 
zuletzt von v. Z eph a rov ic h  (Zeitschr. f. Krist.IVp. 119) bearbeiteten 
Reihe der Krystallformen des Jodsilbers konnten nach chilenischen 
Krystallen, die durch die Firma Krantz bezogen waren, mehrere 
neue Formen hinzugefügt werden (ooP. 3/2 P3P). In Dernbach findet 
sich das Jodsilber nur mit zweien der zahlreichen verkommenden 
Mineralien vergesellschaftet, nämlich, wie schon gesagt, mit Jodo
bromit und ferner mit Beudantit. Von diesem letzteren sind zwei 
Haupttypen zu unterscheiden; der eine zeigt nur —2R mit kleinem 
oR und hat meist grüne Farbe; bei dem andern tritt immer das 
würfelähnliche R mit hinzu, so dass anscheinend reguläre Combi- 
nationen oo O ob . O entstehen , und die Farbe ist vorwiegend braun 
bis schwarz. Die übrigen auf Grube Schöne Aussicht Vorkommen



den Mineralien sind: ged. Silber (in ganz kleinen Blättchen), Cerussit, 
Vitriolbleierz, Pyromorphit, Mimetesit, Skorodit und Würfelerz. 
Ausserdem noch ein problematisches rothes Mineral; vielleicht Sand
berg er’s Karrainspath?

Die Lagerstätte muss verändernden Einflüssen stark ausgesetzt 
sein, denn zunächst sind Jodsilber und Jodobromit häufig corrodirt, 
Beudantit unter Beibehaltung der Form umgewandelt, bisweilen 
sogar völlig pseudomorphosirt in hohle Formen eines rothen Mine
rals oder in grüne Aggregate; diese letsteren beide in der dem 
regulären Oktaeder ähnlichen Form des Mittelkrystalls —2 R. o R. 
Sodann finden sich Pseudomorphosen des Beudantit nach Pyromor
phit, dessen Krystalle wiederum hier und da in ein zelliges Gebilde 
von erdigem Brauneisenstein umgewandelt sich finden; ganz ähnlich 
veränderte Skoroditkrystalle sah ich ebenfalls.

2) T u r n e r i t  (Monazit).
Eine eigenthümliche, von Herrn Professor vom. Ra th  zuerst 

erkannte Ausbildung dieses Minerals zeigen Krystalle auf Quarz, die 
ich mit der Fundortsbezeichnung „Capier bei Olivone“ erhielt. Ich 
vermag jedoch eine Oertlichkeit des Namens nirgendwo aufzufinden 
und vermuthe, dass vielleicht Campra (in v om R ath ’s geognostisch- 
mineral. Beobachtungen im Quellgebiet des Rheins , Zeitschrift der 
deutsch, geol. Gesellsch. XIV. Jahrg. 1862 p. 452 ff. Campera ge
nannt) oder Camperio gemeint sei. Die Form der Krystalle hat 
grosse Aehnlichkeit mit der der Monazite aus den Goldseifen bei der 
Sanarka im Ural (v. K o k sc h a ro  w Materialien Bd. IV p. 17) und 
unterscheidet sich davon nur durch das Zurücktreten von oo P oo und 
das Fehlen von +  P 2. Aus folgenden Formen besteht die Combi- 
nation:

+  P. — P. +  2 P 2. +  3P3.  +Poo.  — Poo. Poo. ooP. ooPoo 
und finden sich einfache Krystalle und Zwillinge nach ooPoo, wie 
die vorgelegten Exemplare zeigen. Eine Eigenthüralichkeit dieses 
neuen Vorkommens besteht darin, dass, während bisher die Turne- 
rite nur als einzeln den Stufen aufgestreute Krystalle erschienen 
sind, dieselben hier vollständige drüsige Krusten auf den Quarzen 
bilden.

Ein zweites neueres Vorkommen des Turnerit von Perdatsch 
im Val Nalps zeichnet sich durch seine prächtigen Krystalle aus, 
deren Combination etwas reicher ist als die oben beschriebene. Sie 
zeigt folgende Formen: ooPoo. ooP2. oo P. ooPoo. 2 P oo. Poo. oP 
— Poo. +  P oo. +  P. — P. + 3 P 3. Es finden sich auch hier so
wohl einfache Krystalle als Zwillinge.

3) Wurde im Aufträge der Firma K ra n tz  eine ungewöhnlich 
prächtige Stufe von Mina  Dolores I bei Chanarc i l lo in Chile 
vorgelegt, die das genannte Mineraliencomptoir mit einer grossen 
Sammlung andrer seltener chilenischer Mineralien erworben hat. 
Dieselbe zeigt neben ausgezeichneten Proustiten eine ganze Reihe



von Krystallen des so seltenen Xanthokon von einziger Schönheit 
und Grösse.

Hierauf gedachte Excellenz v. Dechen der vielen Yerluste, 
die der Verein in dem Jahre 1880 bereits erlitten hatte, nament
lich durch den Tod des Geh. Raths Prof. v. Han stein,  von dessen 
der Wissenschaft gewidmeten Leben er eine eingehende Schilderung 
gab (s. oben p. 118).

Landesgeologe Dr. Car l  Koch aus Wiesbaden sprach sodann 
ü b e r  das Vorkommen von Hom alo no tu s-Ar t en  in dem 
r h e i n i s c h e n  Unterdevon.

Das Vorkommen von Repräsentanten aus dem Trilobiten-Genus 
Homalonotus ist auf eine verhältnissmässig kürzere geologische Zeit
dauer beschränkt, als bei vielen anderen Trilobiten-Formen. Das
selbe beginnt in den oberen Silurschichten und geht durch die 
Unterdevonzeit hindurch bis an die Grenze des Mitteldevons; dabei 
scheinen sich die grossen Dalmaniten-Formen und die grossen Arten 
von Homalonotus gegenseitig mehr oder weniger auszuschliessen.

In dem rheinischen Unterdevon sind die vereinzelten Trümmer 
von Chitinhüllen verschiedene Homalonotus-Arten gar nicht so sel
ten; da aber diese Trümmer selten ein Ganzes darstellen und in 
der zerrissenen Form neben massenhaft angehäuften deutlicher er
haltenen Brachiopoden-Schalen gewöhnlich sehr unscheinbar sind, 
werden dieselben vielfach übersehen und unbeachtet gelassen.

Es ist eine für den Palaeontologen sehr schwierige Aufgabe, 
die Zusammengehörigkeit dieser vereinzelten Trümmer herauszu
finden, wenn nicht gleichzeitig mit denselben besser erhaltene zu
sammenhängende Vorkommen beobachtet werden können; daher mag 
es kommen, dass bisher das Genus Homalonotus in seinem auffallen
den Formen - Reichthum weniger erkannt und beschrieben worden 
ist, als andere gleichzeitig in denselben Schichten vorkommende 
Petrefakten.

Die erwähnte Zerrissenheit der Homalonoten-Reste mit einer 
auffallenden Verzerrung der erhaltenen Theile , sowie der geringe, 
mitunter dimensionslose Zwischenraum zwischen Abdruck und Stein
kern sprechen dafür, dass die grossen Homalonotus-Formen eine 
verhältnissmässig dünne , zum Theil hautartige Chitindecke gehabt 
haben mögen, während andere Trilobiten von einem derben und 
festen, in der Versteinerung immer gut erhaltenen Chitinpanzer be
deckt waren.

Zu einer von mir seit längerer Zeit in Angriff genommenen 
monographischen Bearbeitung der Homalonotus-Arten in dem rhei
nischen Unterdevon gab mir die nächste Veranlassung der unge
wöhnliche Reichthum unserer Sammlung im naturhistorischen Verein 
für Rheinland und Westfalen an wohlerhaltenen Resten, welche



hierher gehören. Durch die hoch anerkennungswerthe, rastlose 
Thätigkeit unseres Vereinspräsidenten, Sr. Excellenz des Geh. Rathes 
v. Dechen, ist diese Fülle von einem sehr werthvollen Materiale in 
diesen Räumen zusammengebracht worden , und es muss jedem 
Forscher auf paläontologischem Gebiete eine Freude machen, an der 
successiven Bearbeitung dieses reichen und vortrefflichen Beobach
tungsmateriales theilnehmen zu dürfen.

Die Resultate meiner seitherigen Beobachtungen erlaube ich 
mir hiermit, Ihnen in gedrängter Kürze vorzuführen.

Das Vorkommen von Homalonotus in dem rheinischen Unter
devon erwähnen zuerst d’Archiac  und deVerneui l  in einem von 
ihnen abgebildeten Exemplare, welches dem von K o e n i g aus dem 
Ludlow Rocks Englands beschriebenen Homalonotus Knightii sehr 
nahe stehen sollte; ausserdem finden wir gleichzeitig den von Mur- 
chisson aus der Cap-Colonie beschriebenen H. Herschelii erwähnt. 
Darauf erschien im Jahre 1843 B u r m e i s t e r s  „Organisation der 
Trilobiten“, worin dieser Autor erstere Art nach de Verneui l ’s 
Vorgang ohne Vorbehalt mit dem ächten H. Knightii vereinigt, die 
andere Art aber als neue Species H. armatus nennt und beschreibt; 
ferner hielt B u r m e i s t e r  eine spitzschwänzige Art, welche mit dem 
stumpfschwänzigen vermeintlichen H. Knightii in der rheinischen 
Grauwacke vorkommt, für den von Green beschriebenen H. del- 
phinocephalus aus den Wenlock-Schichten Amerikas.

In dem in den Jahren von 1850 bis 56 erschienenen Werke 
über die Versteinerungen des rheinischen Schichtensystems in Nassau 
von G. und F. S a n d b e r g e r  blieben die beiden von B u r m e i s t e r  
beschriebenen, nur auf der linken Rheinseite bekannten Arten, als 
jenseits der nassauischen Grenze vorkommend, unberücksichtigt, die 
stumpfschwänzige Art wurde -zwar als identisch mit dem englischen
H. Knightii anerkannt, aber unter einem neuen Namen als H. crassi- 
cauda beschrieben, welcher Name mit um so grösserm Rechte für 
unsere rheinischen Vorkommen sich einbürgerte, als Ferd.  R öm er  
nachgewiesen hat, dass die rheinische Art durchaus nicht identisch 
mit der englischen ist. In neuerer Zeit (1876) beschrieb L. G. de 
Köninck aus den Schichten des Gedinnien dieselbe Art,  welche 
Ferd. Römer 1865 aus dem Alvatergebirge als H. crassicauda erwähnt, 
als H. Bömeri und verschieden von S a n d b e r g e r s  H. crassicauda. 
In den Schichten des Orthoceras-Schiefers von Wissenbach war 
früher eine andere Art nicht selten, G. und F. S a n d b e r g e r  nann
ten diese H. obtusus und halten dieselbe wohl mit Recht für iden
tisch mit de Verne ui  Fs H. subtyrannus.

Ausser diesen hier aufgeführten Namen begegnen wir bei 
Wirtgen und Zeiler noch einem H. Pradoanus und einem H. oniscus 
sus der rheinischen Grauwacke, welche ich aber nach dem vor-



liegenden Materiale und den wenigen Notizen darüber nicht naher 
zu deuten im Stande war.

Sehr interessant und merkwürdig ist es, dass die beiden aller- 
häufigsten Homalonotus-Arten des rheinischen Unterdevons, welche 
früher mit dem englischen H. Knightii und dem amerikanischen
3 .  delphinocephalus verwechselt worden sind, weder zu Sand
be rg e  r’s H. erassicauda noch zu de Könincks H. Römeri gehören, 
daher mit neuen Namen bezeichnet werden mussten; ich nannte die 
stumpfschwänzige Art H. Rhenanus und die spitzschwänzige B . sca- 
brosus.

Trotz diesen neuen Namen müssen dieselben nach Bur-  
m e is te r ’s Beschreibung als alt bekannte Arten betrachtet werden 
und hatten wir damit 5 bisher in den Schichten des rheinischen 
Unterdevons bekannte Homalonotus-Arten zu verzeichnen, wenn wir 
die ungenau beschriebenen Formen unberücksichtigt lassen; diese 
5 Arten sind folgende :

1. Homalonotus armatus Burmeister.
Syn. mit B. Herschelii de Yern. non Murch.

3. Homalonotiis Rhenanus C. Koch.
Syn. mit 3 . Knightii Burmeister non Koenig und H. 
crassicanda diverser Autoren z. Th. Sandberger.

3. Homalonotus crassicauda Sandberger,
eine ganz besondere, sehr seltene, nur in einer bestimm
ten Schichte vorkommende Art, wie ich mich ausSand- 
b e r g e r’s Original-Exemplaren, welche im Museum in 
Wiesbaden liegen, überzeugen konnte.

4. Homalonotus scäbrosus C. Koch.
Syn. mit H. delphinocephalus Burm. non Green und 
H. crassicauda verschiedener Autoren (non Sandberger).

5. Homalonotus obtusus Sandberger.
Syn. mit 3 . subtyrannus de Yern.

Hierzu kommt noch als 6. Art H. Eömeri de Köninck, welche 
ich bis jetzt nur in zweifelhaften Exemplaren aus tieferen Schichten 
des rheinischen Unterdevons gesehen zu haben glaube.

Eine 7. Art liegt in dem Museum in Wiesbaden mit einer von 
S a n d b e r g e r ’s Hand geschriebenen Bestimmung als 3  planus.

Bei eingehender Sichtung des reichen, in verschiedenen Samm
lungen niedergelegten Materials gelang es mir, die Grenzen dieser 
7 Arten bestimmt festzustellen ; dabei blieben mir aber noch fünf 
weitere Arten, welche innerhalb dieser Grenzen keinen Raum finden 
und als besondere neue Arten aufgestellt werden müssten. Eine be
sondere Art aus der unteren Siegnischen Grauwacke, für welche 
ich früher den Namen 3 .  angulatus vor geschlagen hatte, glaube ich 
mit de  K o n i n c k’s 3 .  Eömeri vereinigen zu müssen, was dieser 
Autor mir angesichts des mir vorliegenden Materials bestätigte.



Wenn wir also annehmen, dass die Bruchstücke, welche ich früher 
■wegen der winkeligen Eippenenden als H. angulatus bezeichnet 
hatte, mit H. Bömeri zusammenfallen, gehören die anderen 5 Arten 
4 verschiedenen Gruppen an:

Homalonotus subarmatus nov. sp. steht dem H. armatus so 
nahe, dass der Gedanke, als habe man es hier nur mit einem Ge
schlechtsunterschiede zu thun, sehr nahe liegt; so lange aber bei 
diesen und ähnlichen ausgestorbenen Crustaceen noch keine bestimm
tere Wahrnehmungen über vorkommende markirte Geschlechtsunter
schiede vorliegen, können die wesentlichen Unterschiede zwischen 
H. armatus und H. subarmatus nicht als solche aufgefasst werden 
und müssen als Art-Unterschiede gelten.

Homalonotus aculeatus nov. sp. liegt nur in einem unvollstän
digen Bruchstück vor, welches Herr Landesgeologe G r e b e  bei 
Birkenfeld gefunden hat; dieses verweist ebenfalls in die Gruppe 
von H. armatus.

Homalonotus ornatus nov. sp. gehört in die Gruppe von H. 
crassicauda und H. Bhenanus, ist aber durch längliche Papillen ver
schieden und gute Art,  welche im Ganzen sehr selten zu sein 
scheint.

Homalonotus multicostatus nov. sp. steht dem H. obtusus sehr 
nahe und ist bei schlechter Erhaltung schwierig davon zu unter
scheiden; auch hier könnte an einen Geschlechtsunterschied gedacht 
werden, wenn die beiden verwandten Formen mehr zusammen Vor
kommen würden, was in der That mir noch zweifelhaft zu sein 
scheint.

Homalonotus mutabilis nov. sp. ist wahrscheinlich dasselbe 
Thier, welches Wir t  gen und Z e i l  e r  unter dem sehr unsicheren 
aber doch charakteristischen Namen H. oniscus verzeichnen. Mit 
H. planus gehört diese Art zu dem Subgenus Dipleura und mag 
wohl hin und wieder mit Dipleura Dekayi Green verwechselt wor
den sein, indem diese nordamerikanische Art hin und wieder als 
in dem rheinischen Unterdeyon vorkommend angeführt wird. Auch 
hier drängt sich bei näherer Betrachtung der Gedanke an einen 
Geschlechtsunterschied beider Formen auf und zwar in dem Sinne, 
dass der kleine kugelungsfähige H. mutabilis als Männchen, dagegen 
der grosse flache H. planus als Weibchen erscheint. Vorläufig 
möchte ich beide Formen aber als verschiedene Arten betrachten, 
zumal ihr Zusammenvorkommen noch nicht constatirt worden ist.

Eine ausführliche Beschreibung und Abbildung dieser bis 
jetzt von mir unterschiedenen 12 Homalonotus^Arten des Eheinischen 
Unterdevons ist für eine andere Stelle Vorbehalten, zur Bestimmung 
und Unterscheidung derselben gebe ich hier nachstehende Best im
mungs-Tabel le  :



a. Kopf, Thorax und Pygidium mit regelmässig
gestellten Dornen besetzt (untergeordnete 
Stachelnarben u. dgl. nicht als solche gerech
net). Stirnrand gerundet und hervortretend. 
Pygidium in eine acuminate Spitze ausge
zogen 2.

b. Kopf, Thorax und Pygidium ohne eigentliche
Dornen (kleinere Stacheln, deren Narben und 
Papillen sind nicht als Dornen zu rechnen). 
Stirnrand breit, gerade oder rund. Pygidium 
nicht in eine Spitze ausgezogen, meist hinten 
gerundet, seltener in einen Winkel aus
laufend. 4.

a. Pygidium auf dem Endgliede 2 Dornen; die
übrigen Glieder der Rhachis ebenfalls mit je 
2 Dornen, welche aber durch Abreibung viel
fach fehlen. H. a cn lea tu s  C. Koch.

b. Pygidium auf dem Endgliede glatt; die übrigen 
Rhachisglieder entweder auch glatt oder theil- 
weise mit rudimentären Dornen besetzt. 3.

a. Pygidium auf den Seitentheilen 4 Dornen 
tragend, von denen auf jeder ersten und jeder 
fünften Pseudopleura einer steht (hin und 
wieder kommen Unregelmässigkeiten vor).

JE, a rm a tu s  Burm.
b. Pygidium auf den Seitentheilen 2 Dornen tra

gend, welche auf dem dritten Pseudopleuren- 
Paare stehen. H. subarm atus  C. Koch.

a. Stirnrand abgestutzt, durch Ecken begrenzt.
Gesichtslinie vor den Hinterecken auslaufend. 
Thorax und Pygidium mit deutlichen Längs
furchen. Schwanzspitze deutlich ausgestreckt 
hervortretend. (Subgenus Trimerus) 5.

b. Stirnrand bogig hervortretend ohne Ecken. 
Thorax und Pygidium mit undeutlichen Längs
furchen, auf letzterem solche etwas mehr an
gedeutet. Schwanzspitze nicht ausgestreckt, 
wenig oder gar nicht hervortretend. 
(Zwischenstufe zwischen Trimerus u.Dipleura) 8.

c. Stirnrand bogig vortretend ohne Ecken. Ge
sichtslinie in die Hinterecken oder unter den
selben auslaufend. Thorax und Pygidium ohne 
Längsfurchen, auf letzterem solche nicht an
gedeutet. Schwanzenden ohne hervorgezogene 
Spitze, bogig mit den Seitenrändern verlaufend.

(Subgenus Diplewa) 9.



a. Stirnrand an den Vorderecken concav. Schwanz* 
ende spitzwinkelig auslaufend. Kopf, Thorax 
und Pygidium mit unregelmässig gestellten 
Stachelnarben oder Warzen dicht besetzt.

H. scabrosus C. Koch.
b. Stirnrand zwischen den Vorderecken gerade. 

Schwanzspitze gerundet. Kopf, Thorax und 
Pygidium mit Papillen besetzt oder körnelig. 6.

a. Ecken des Stirnrandes etwas seitlich vortretend.
Rippenenden durch 2 gerade Linien, welche 
einen stumpfen Winkel bilden, abgestutzt. 
Leistenrinne am Pygidialrande gegen das 
Schwanzende auf der Seite desPygidiums ver
laufend. H. B ö m eri de Köninck.

b. Ecken des Stirnrandes gerade, Rippenenden
rundbogig. Leistenrinne am Pygidialrande 
gegen das Schwanzende entweder hart auf der 
Kante oder auf der Unterseite des Pygi- 
diums. 7.

a. Pygidium über die Eückenlinie gerundet; 
dessen glatter Endtheil ein Drittel so lang, als 
der gerippte Theil der Pygidialrhachis. Schwanz
ende stumpf und dick, etwas in die Höhe ge
richtet. Leistenrinne im Pygidialrande gegen 
das Schwanzende auf der Kante. Oberfläche 
mit trichterförmig eingesenkten groben Stig
men unregelmässig bedeckt. H. crassicauda

Sandb.
b. Pygidium über die Rückenlinie gerade; dessen

glatter Endtheil nicht ganz halb so lang, als 
der gerippte Theil der Pygidialrhachis. Schwanz
ende spitzbogig und mässig dick. Leisten
rinne am Pygidialrande gegen das Schwanz
ende auf der Unterseite, aber der Kante ge
nähert. Oberfläche mit sehr feinen Stigmen 
sehr unregelmässig bedeckt, feinkörnig oder 
glatt. H. E lienanus  C. Koch.

c. Pygidium über die Rückenlinie gerade; dessen
glattes Endtheil wenig mehr als halb so lang, 
als der gerippte Theil der Pygidialrhachis. 
Schwanzende spitzbogig, flach und gerade aus- 
gestreckt. Leistenrinne am Pygidialrande gegen 
das Schwanzende tief auf die Unterseite ge
rückt. Oberfläche auf Gliedern und Segmenten 
mit länglichen Papillen in regelmässigen Reihen 
besetzt. H. ornatus C. Koch.



9.

f a. Rippen viel kürzer als die Spindelsegmente. 
Längsfurchen schwach, aber noch deutlich, be
sonders auf dem Pygidium regelmässig vor
handen. Rand an dem Schwanzende breiter 
als an den Seiten des Pygidiums. Zahl der 
Pseudopleuren 8; diese gerade.

H. ob tusus  Sandb.
< b. Rippen wenig kürzer als die Spindelsegmente.

Längsfurchen verloschen , nur auf dem Pygi
dium noch schwach angedeutet. Rand an dem 
Schwanzende nicht breiter als an den Seiten 
des Pygidiums. Zahl der Pseudopleuren 11 ; 
diese nach hinten gebogen (die beiden letzten 
oft undeutlich und verloschen).

, H  m u ltic o s ta tu s  C. Koch
a. Stirnrand in der Mitte hervortretend, etwas 

nach vorn gestreckt. Glabella in der Mitte 
stark eingeengt. Pygidium mit schneidig 
scharfem Rande. Seitentheile des Pygidiums 
mit 8 deutlich angedeuteten Pseudopleuren oder

< ganz glatt. H  m u ta b ilis  C. Koch.
b. Stirnrand nicht hervortretend, flachbogig.

Glabella in der Mitte nur wenig eingeengt. 
Pygidium stumpfrandig. Seitentheile des Py
gidiums mit 4 bis 6 schwach angedeuteten 
Pseudopleuren. H  p la n u s  Sandb.

Aus dem Materiale, welches mir bis dahin durch die Hände 
gegangen ist, geht bereits hervor, dass der Formenreichthum unserer 
Homalonoten des rheinischen Unterdevons mif diesen 12 Arten noch 
nicht erschöpft ist; ich konnte mich aber nicht entschliessen, auf 
Unterschiede an einzelnen Bruchstücken weitere Arten zu begründen, 
wenn nicht ganz bestimmte Merkmale solche Bruchstücke als be
sonders charakteristisch, von allen andern Formen verschieden, her
vorheben, wie solches bei H  aculeatus der Fall ist.

Schliesslich bleibt mir noch übrig, einige Worte über die 
Vertheilung der Homalonotus-Arten in den verschiedenen Schichten 
des rheinischen Unterdevons hinzuzufügen :

Homalonotus Börneri de Kon. scheint nur in den tiefer ge
legenen Schichten vorzukommen; in Belgien liegt er in den Schichten 
des Gedinnien, im Alvatergebirge in Quarziten, welche nach ihren 
Einschlüssen sowohl wie nach ihrer lithologischen Beschaffenheit dem 
Taunusquarzit sehr nahe stehen. Die damit vereinigten Reste aus 
dem Siegnischen, welche ich früher als eine besondere Art (Hangu- 
latus) bezeichnete, würden dort auch für tiefer liegende Grauwacke- 
Schichten sprechen, welche Annahme durch das gleichzeitige Yor-



kommen von Spirifer primaevus und anderen Brachiopoden gewisser- 
massen wahrscheinlich wird.

Auch in dem Taunusquarzit unter dem Niederwald bei Rüdes- 
heim kommen Reste von Homalonotus vor, welche wahrscheinlich 
hierher gehören.

Homalonotus 'planus Sandb. findet sich in dem Hunsrückschiefer 
von Caub, dem Wisperthal und von Aurost bei Idstein.

Homalonotus mutabilis C. Koch scheint ebenfalls diesem Hori
zonte anzugehören, obgleich das Hauptvorkommen dieser interessan
ten Art in den Schichten von Daleiden liegt. Ein im Handel be
zogenes Exemplar ist mit dem Fundorte „Simmern“ bezeichnet, wo 
es in einer schwachen quarzitischen Schichte zwischen mächtigen 
Schieferablagerungen gefunden wurde. Andere Belegstücke fand 
Herr Landesgeologe Grebe in Geschieben bei Birkenfeld, welche 
nicht gut einer anderen Schichte als dem Hunsrückschiefer ange
hören können.

Homalonotus aculeatus C. Koch fand sich mit den von Grebe 
gesammelten eben erwähnten Vorkommen zusammen.

Homalonotus armatus Burmeister und H. subarmatus C. Koch 
gehören den unteren Coblenz-Schichten an; die meisten Belege 
stammen von Daun in der Eifel, von Stadtfeld und von Winningen, 
aber auch aus dem nördlichsten Theile von Nassau ist mir ein 
Exemplar von H. armatus bekannt, was darauf hindeutet, dass dort 
die unteren Coblenz-Schichten stellenweise sattelartig unter dem 
Chondritcnschiefer und den dort vorwaltenden oberen Coblenz- 
Schichten hervortreten.

Homalonotus Rhenanus C. Koch ist die verbreitetste und 
häufigste Art der unteren Coblenz-Schichten mit den beiden letzt
genannten Arten zusammen. Daun, Stadtfeid, Siegen und Hainchen 
bei Ebersbach sind die Hauptfundorte für H  Rhenanus, welcher 
vielfach verwechselt wurde und bald unter dem Namen H  Knightii, 
bald als H. crassicauda in den Sammlungen registrirt ist.

Homalonotus ornatus C. Koch ist mir bis jetzt mit Sicherkeit 
nur aus den Pterineen-Schiefern von Singhofen und einem ähnlichen 
feldspathreichen Gestein von Bodenroth bei Butzbach bekannt ge- 
■worden. Diese Art ist mit H. Rhenanus zunächst verwandt und 
findet sich auch in Begleitung ähnlicher Brachiopoden- und Acephalen- 
Formen, wie jener. Diese Pterinen-Schiefer möchte ich überhaupt 
nur als bestimmte Facies der unteren Coblenz-Schichten betrachten.

Homalonotus crassicauda Sandberger ist eine gute, von seinen 
Verwandten sicher zu unterscheidende, aber äusserst seltene Art, 
welche sich in zwei Quarzitzügen an der unteren Lahn, bei Hohen
stein und Friedrichssegen gefunden hat, ausserdem aber auch in 
Grauwackebänken, welche den gedachten Quarzit im östlichen 
Taunusgebiete zu vertreten scheinen , nachgewiesen werden konnte.



Diese Schichten gehören ebenfalls den unteren Coblenz-Schichten an; 
in welchen also die meisten Arten der rheinischen Homalonoten 
Vorkommen.

Homalonotus scäbrosus C. Koch, welche Art vielfach mit 
H. delphinocephalus verwechselt wird, gehört einer höheren Schichten
folge an, welche die Basis der oberen Coblenz-Schichten bildet. Am 
häufigsten und stellenweise massenhaft zusammengedrängt, finden 
sich wohlerhaltene Reste bei der Hohenrheiner Hütte oberhalb 
Niederlahnstein; ganz unter gleichen Verhältnissen steht eine Grau
wackebank mit solchen Resten oberhalb des Bahnhofes von Ems an; 
vereinzelt dagegen kommt dieser spitzschwänzige Homalonotus mit 
seiner charakteristischen rauhen Oberfläche in der Lindenbach bei 
Ems, bei Kemmenau, bei Vallendar, bei Haiger-Seelbach und an 
verschiedenen Fundstellen des linksrheinischen Gebietes vor.

Homalonotus obtusus Sandb. wurde zuerst beschrieben nach 
Exemplaren aus dem Orthoceras-Schiefer von Wissenbach. In Grau
wacke-Schichten und zu solchen gehörenden Schiefern wird diese 
mit de Verneui l ’s H. subtyrannus vielfach vereinigte Art hin und 
wieder angeführt; theilweise beruhen die gedachten Angaben sicher 
auf einem Irrthume; dagegen möchte ich nicht bezweifeln, dass 
diese in dem obersten Unterdevon vorkommende Art in dahin ge
hörenden Grauwacken vertreten i s t , oder auch in den zunächst 
darunter liegenden Schichten schon auftritt. Die besten der mir 
vorliegenden Belegstücke, darunter Sa n d b e rg e  r’s Original-Exem
plare, stammen von Wissenbach, Haiger und Olkenbach, aus achtem 
Orthoceras-Schiefer.

Homalonotus multicostatus C. Koch wird mit H. obtusus viel
fach verwechselt, und liegt mit der Fundort-Bezeichnung „Nieder- 
Erbach“ in vielen Sammlungen unter letztgenanntem Namen; bei 
leidlicher Erhaltung sind die beiden verwandten Arten aber immer 
von einander zu unterscheiden. Die Dachschiefer von Niedererbach 
bei Hadamar ist man gewohnt, zu dem Spiriferen-Sandstein zu rech
nen, weil in dem Streichen dieser Dachschieferlager südwestlich 
davon ähnliche Dachschiefer Vorkommen, welche die Fauna der 
Cultrijugatus-Schichten, also des obersten Spiriferen-Sandsteins ent
halten. Die ganze Anordnung der Schichtenfolge bei Niedererbach 
spricht aber dafür, dass die Schiefer mit H  multicostatus dem 
Orthocerasschiefer angehören und wenige andere Petrefacten aus 
diesen Schichten bestätigen diese Annahme. Bei Langenbach im 
Weilthale und bei Haintgen unweit Eisenbach tritt in der Fort
setzung ganz ächter Orthoceras-Schiefer, ein blaugrauer Schiefer auf, 
welcher H. multicostatus in guten Exemplaren enthält und, wie es 
mir scheinen will, mit vereinzelten undeutlichen Resten von H. ob
tusus zusammen.

Mit diesen breitschwänzigen Formen von Homalonotus scheint



dieses Geschlecht ausgestorben zu sein; denn bis jetzt ist mir kein 
Vorkommen eines Repräsentanten desselben aus einer jüngeren Ge- 
birgsschichte bekannt geworden.

Dr. J. Lehmann besprach zwei neue Fun de  von py ro 
genem Q ua rz ,  sowie das A u f t r e t e n  p y ro g e n e r  Quarze an 
versch lack ten  gr an i t i sc hen  Einschlüssen  der Basalte und  
b asa l t i s che n  Laven ü b e rh a u p t .  Als von dem Redner vor 
einigen Jahren in Drusen einer Lava vom Laacher Seerand vul- 
canisch gebildete Quarzkryställchen aufgefunden wurden, blieb dieser 
Fund längere Zeit vereinzelt. Später fanden sich in den Mühlstein
laven von Ettringen zahlreiche granitische Einschlüsse, aus deren 
Einschmelzung als krystallinische Neubildung Quarz hervorgegangen 
war. Mit den meist nur winzigen, dihexaedrisch ausgebildeten Quarz
kryställchen kommen gewöhnlich Augit und Feldspath vergesell
schaftet vor. Neuerdings wurden pyrogene Quarze in dem Basalt 
vom Breite Berg bei Striegau in Schlesien von dem durch einen 
iahen Tod der Wissenschaft zu früh entrissenen Dr. P a u lT r ip p k e  
aufgefunden und dem Redner übergeben. Auch hier erscheint das 
Vorkommen der Quarze an granitische Einschlüsse gebunden, welche 
durch das einst feurigflüssige basaltische Magma in mehr oder 
minder hohem Grade eingeschmolzen wurden. Durch diese Auf
findung wird es wahrscheinlich, dass pyrogene Quarze in grösserer 
Verbreitung die granitischen Einschlüsse in den Basalten begleiten. 
Besonderes Interesse erregt ein zweiter Fund von pyrogenen 
Quarzen, nicht allein seiner Schönheit wegen, sondern auch, weil 
der Einschluss — ein kopfgrosses granitisches Fragment aus dem 
Basalt vom Finkenberge gegenüber Bonn — von dem dichten Basalt 
in ganz gleicherweise verändert worden ist, wie es bei den jüngern 
basaltischen Laven der Laacher Seegegend der Fall i3t. Zu den 
sehr zahlreich gebildeten Quarzkryställchen gesellen sich grüne 
Augitprismen, wenig Feldspath und hexagonale Täfelchen , welche 
wohl Magnesiaglimmer sein mögen.

Professor Andrä  besprach einen ang e b l i c h  fossi len 
Baumstamm aus dem Devon von Hi lchenbach  bei  Siegen, 
der aus einem dortigen Steinbruche herrührte und von dessen Be
sitzer, Herrn B e c k e r ,  durch Vermittlung des Herrn Bergrath 
H u n d t  dem Vereinsmuseum übersandt worden war. Die in eine 
Anzahl Stücke zerschlagene quarzige Gesteinsmasse soll in ihrem 
Gesammtumfange unten 109 cm, oben 80 cm und in der Höhe 116 
cm gemessen haben. Aeusserlich zeigen die stammähnlichen Theile 
Rillen, Streifen und knollige, an Aeste erinnernde Ansätze, inner
lich sind die Quarzpartikel dicht mit einander verflösst, theils kry- 
stallinisch, theils sehr kleine Krystalle darstellend, und bilden con-



centrische Lagen. Letztere sind dann stellenweise durch ent
sprechende dunkle Eisenoxydhydratfärbungen so markirt, dass man 
darin Jahresringe zu erkennen glaubte und grade dies für einen 
Hinweis auf Holzstruktur ansah. Die wie mit einem Anstreicher- 
Pinsel aufgetragenen Ringe und deren oft unregelmässiger, gestörter 
Verlauf machten aber gleich den organischen Ursprung sehr ver
dächtig, und der Umstand, dass das fast senkrecht zu den Ringen 
abgebrochene Gestein jene als eine nach unten fortsetzende mulden
förmige Zeichnung enthielt, anstatt den Holzzellen und Gefässen 
entsprechende parallele Längsstreifen zu zeigen, machten es zweifel
los, dass die ganze Bildung nur als eine Concretion aufzufassen sei. 
Die Ringe sind nur durch eisenhaltige Infiltration hervorgerufen 
worden und die äussern Rillen und Streifen auf mechanische Ein
wirkungen, wie Reibung, Druck u. dgl. zurückzuführen. Die mi
kroskopische Untersuchung eines der vermeintlichen Rinde ange- 
hörigen Längssplitters zeigte zwar Pflanzenzellen ähnliche sechs
seitige und zu einem Gewebe vereinigte Gestalten, die aber nur von 
Quarzkrystallen herrührten, da ihr Lumen schon beider Betrachtung 
durch die Loupe so gross erschien, wie es sich z. B. bei Nadelholz
zellen niemals darstellen würde. Auch die Form selbst entspricht 
nicht einem Längsschnitt, wenigstens nicht dem einer Conifere, zu 
welcher Klasse man den vermeintlichen Stamm seinem geognostischen 
Vorkommen und seinem Ansehen nach hätte bringen müssen. Zum 
Vergleich, wie wirklich verkieselte Hölzer sich schon äusserlich durch 
ihre Strukturverhältnisse zu erkennen geben, wurde eine Anzahl 
grösserer und kleinerer Stammstücke aus verschiedenen geognosti
schen Formationen qpr Einsicht vorgelegt und dabei besprochen1). 
Im Anschluss hieran zeigte der Vortragende zwei sehr schön erhal
tene F a r n r e s t e  aus der Steinkohlenzeche Mont-Cenis bei Herne, 
deren einer die von ihm vor Jahren beschriebene Sphenopteris ro- 
tundifolia darstellte, welche man bisher nur in zwei grösseren 
Bruchstücken aus dem Eschweiler Kohlenrevier kannte. Das andere 
Fragment gehört einem Hymenophyllites von äusserst zarter Be
schaffenheit an, doch konnte die Identität mit einer bereits bekann
ten Art noch nicht festgestellt werden.

Darauf sprach Markscheider A c h e p o h l  aus Essen ü b e r  
Id e n t i f ic i r u n g  von F lö tzen  nach i h r e n  f o s s i l e n  E i n 
schlüssen.  Redner bespricht zunächst die Fältelung des in unge
heurer Ausdehnung an der Erdoberfläche liegenden Steinkohlen
gebirges im Oberbergamtsbezirke Dortmund, dessen nackt zu Tage

1) Herr Geh. Rath Göpper t ,  der sich einen Dünnschliff aus 
einem übersandten Bruchstück hersteilen liess, leugnet ebenfalls den 
pflanzlichen Ursprung. (Anm. bei der Correktur.)



sehenden Theil er durch Skizzirung des Ausgehenden des ältesten 
Kohlenflötzes auf eine Tafel, anschaulich macht. Das Flötz geht 
darnach von Duisburg durch zahlreiche Sättel und Mulden nach 
Süd-Ost bis in die Herzkämper Mulde nördlich von Elberfeld-Barmen 
mit einem im Ganzen nach Nordost gerichteten Einfällen, wendet 
sich von hier durch ebenso viele Sättel und Mulden nach Nordost 
bis in die Gegend von Unna und verschwindet hier unter der auf
lagernden Mergeldecke. Auf dem Wege von Südwest nach Nordost 
ist das Einfallen des Flötzes nach Nordwest gerichtet.

Sieht man ab von mehren durch grossartige Sättel und Mul
den veranlasste Unregelmässigkeiten, so stellt das skizzirte Flötz 
den Südrand eines nach Norden sich weit öffnenden Beckens dar, in 
welchem in der Linie Duisburg-Essen-Bochum-Dortmund-Unna die 
Kreideformation mit nördlicher Einsenkung anfängt, das Steinkohlen
gebirge zu überdecken, ln dem Maasse, wie sich von Süden nach 
Norden das Becken erweitert, in demselben Maasse nehmen auch 
die einzelnen Mulden, welche das Hauptbecken in der Richtung von 
Südwest nach Nordost durchziehen, an Länge, Breite und Tiefe zu 
und in demselben Maasse auch der Kohlenreichthum. So beträcht
lich auch der zu Tage ausgehende Theil des Steinkohlengebirges 
ist, so beträgt er aber doch nur 1/10 von dem bis jetzt unter der 
Kreide aufgeschlossenen.

Lassen nun die zahlreichen Sättel und Mulden die Lagerungs
verhältnisse an sich schon ziemlich complicirt erscheinen, so wachsen 
die Schwierigkeiten noch durch das vielfache Auftreten gross
artiger, den Zusammenhang der Schichten aufhebender Störungen. 
Ueberschiebungen in der Richtung von Südwest nach Nordost und 
Verwerfungen in der Richtung von Nordwest nach Südost sind es, 
die Senkrechtverwürfe bis zu 800 Metern zu Wege bringen und die 
Orientirung ausserordentlich erschweren. Es kommt hinzu, dass 
die Flötze sich in ihrer weiten Erstreckung oft bis zur völligen 
Unkenntlichkeit verändern. Dasselbe gilt von dem sie begleitenden 
Nebengestein. Tritt nun noch die mächtige Ueberlagerung durch 
Kreide hinzu, dann fehlt es an jedem directen Anhalt und man wird 
zugeben müssen, dass es keineswegs leicht i s t , sich in der un
geheuren Schichtenreihe des niederrheinisch-westfälischen Stein
kohlengebirges an einem gegebenen Punkte zu orientiren. Und 
doch ist nichts nothwendiger für eine Grube, als darüber Klarheit 
zu erlangen. Bisher war es die Markscheidekunst, welche die Auf
gabe zu lösen gesucht hat. Da aber die Verhältnisse in Bezug auf 
Mächtigkeit der Schichten und Flötze sich niemals gleich bleiben, 
so sind auch im günstigsten Falle die Resultate mit mehr oder 
weniger grossen Fehlern behaftet, und etwa auftretende Störungen, 
Sättel und Mulden, falls sie dem Markscheider nicht bekannt sind, 
machen die Ermittelung ganz illusorisch. Es leuchtet ein, dass der



artige Aufgaben durch mathematische Formeln allgemein nicht ge
löst werden können.

Das einzige zuverlässige Mittel ist die Vergleichung der in 
der unbekannten Schichtenreihe enthaltenen Versteinerungen mit 
denjenigen in bekannten Schichten. Redner hat in seiner lang
jährigen Stellung als Markscheider die Erfahrung gemacht, dass 
der unendlich lange Zeitraum, der während der Bildung der Stein
kohlenformation verflossen i s t , sich auf die Pflanzen und Thier
formen sehr bemerklich gemacht hat. Jedes Flötz hat seine eigene 
Flora gehabt, woran es mit Bestimmtheit allenthalben wieder
zuerkennen ist. Um nun das Charakteristische für jedes Flötz fest
zustellen, verfolgte Redner zunächst Flötz Nr. 1 (das älteste) und sam
melte die im Nebengestein sich vorfindlichen Abdrücke, welche er 
photographiren liess und in einem Atlas zusammenstellte. Gleich
zeitig wurde das Nebengestein beobachtet und der winkelrechte Ab
stand bis zum zunächst überliegenden Flötze gemessen u. s. w. 
Auf diese Weise entstanden neben dem Atlas Normalprofile von 
Oberhausen, Essen, Bochum und Dortmund, welche die mittlere 
Mächtigkeit der Flötze, des Nebengesteins, die Mächtigkeit der 
Formation etc. an einem zur Seite entlang laufenden Maassstab an
geben. Nach den vorgelegten Profilen beträgt die Mächtigkeit der 
Formation im Horizont Oberhausen 2000, im Horizont Essen 3000 
Meter rund. Bochum und Dortmund sind noch in Arbeit. Dem 
Atlas ist ein erläuternder Text, der auch die Lagerungsverhältnisse 
des Näheren bespricht, beigefügt. Die bis jetzt fertig gestellten 
Photograpkieen legte Redner vor, ebenso viele für die Hauptflötze 
charakteristischen Versteinerungen. Hiernach sind charakteristisch für 
das I. Leitflötz (Nr. 12 der Tafeln) Goniatites Listen und Astero-

II. „ (Nr. 18) „ n

phyUites,
Älethopteris und mächtiger

III. „ (Nr. 31) „ r>

Conglomeratsandstein im Lie
genden,
Sigülaria eiegans,

IV. „ (Nr. 46) „ n Annularia und Neuropteris, *
V. „ (Nr. 63) „ V) Pecten und Goniatiten,

VI. „ (Nr. 82) , n Zweischaler (Unio)?
Grade auf der Grenze der Fett- und Gaskohlenpartie treten

mit merkwürdiger Regelmässigkeit 3 Muscheln führende Bänke in 
dunkelem Schieferthone auf und bilden den untrüglichsten geogno- 
stischen Horizont. Redner legte hiervon mehre Exemplare vor; er 
nennt dieses wichtige und sehr leicht kenntliche Niveau das Dechen- 
Niveau zu Ehren des allverehrten Präsidenten.

Bei der Debatte hob Professor A n d r ä  hervor, dass das 
Unternehmen eine verdienstvolle Arbeit sei. Es sei von grösster 
Wichtigkeit, beim Vorkommen der Fossilien darauf zu achten, in



welchem Niveau sich dieselben fänden; dieselben bildlich darzu
stellen, sei aber die Photographie gerade am wenigsten geeignet. Das 
Photographiren der Steinkohlenpflanzen sei sehr schwierig; der Glanz 
verhindere zunächst meistens, dass ein adäquates Bild erscheine. Dann 
seien manche Pflanzen nicht durchweg flach, sondern theilweise oder 
o-anz in das Gestein eingesenkt und nur beim Zeichnen Hesse sich 
dieses hervorheben , während die Photographie ein ungenaues, be
sonders für den Laien werthloses Bild gewähre. Es sei bedauerlich, 
dass schon so viele Mühe, so viel Fleiss vergeblich aufgewendet sei. 
Zeichnungen von Künstlerhand gefertigt würden viel besser dem 
Zwecke entsprochen haben, während von den photographischen Nach
bildungen des Werkes ein grosser Theil durchaus unbrauchbar sei.

Markscheider A ch ep o h l dankte dem Herrn Prof. A ndrä  
für die wohlgemeinten Rathschläge und versprach, die Photographie 
durch lithographische Tafeln zu vervollständigen.

Dr. Carl Koch sprach hierauf ü b e r die von A ndrä  vor
g e leg ten  s tam m förra igen  G ebilde aus d er u n te rd ev o n i- 
schen Gr auw acke von H ilchenbach  bei Siegen seine Ansicht 
aus. Das von Herrn Bergrath Hun dt  in Siegen eingesandte und von 
Herrn Professor Dr. A n d r ä  vorgelegte und besprochene Gebilde 
aus der unterdevonischen Grauwacke von Hilchenbach ist, wie Letz
terer sachgemäss hervorgehoben h a t , weder ein Baumstamm, noch 
ein ähnliches pflanzliches Gebilde; dennoch muss diesem Vorkom
men mehr Beachtung geschenkt werden , als man bei dem ersten 
Blick auf dasselbe geneigt ist; denn das vorliegende Vorkommen 
ist nicht das einzige seiner Art, und die äussere und innere Ueber- 
einstimmung dieser bis jetzt an 5 auseinanderliegenden Fundstellen 
beobachteten räthselhaften Gebilde ist derart, dass man solche nicht 
als zufällige lithologische Erscheinungen betrachten kann, sondern 
als etwas unter irgend einem organischen Einflüsse Entstandenes 
annehmen muss.

In einem früheren Bande der Palaeontographica beschrieb 
R. Ludwig riesenhafte Calamiten aus dem Taunus - Quarzit von 
Ockstadt in der Wetterau. Diese vermeintlichen Calamiten gaben 
Ludwig die erste Veranlassung, die Taunus-Quarzite für Culm-Quar- 
zite zu halten, wodurch eine Zeit lang die bekannte eigenthümliche 
Ansicht über ein jüngeres Alter der Taunusgesteine in gewissen 
Kreisen Platz griff; so irrthümlich, wie diese Auffassung war, ebenso 
irrthümlich war die erste Veranlassung dazu, indem die gedachten 
Gebilde nichts weniger als Calamiten darstellen, wie ich mich aus 
Ludw ig’s Original-Exemplaren, welche lange Zeit in dessen Haus
garten in Darmstadt aufgestellt waren, gründlich überzeugt hatte.

Diese Pseudo-Calamiten bestanden aus chalcedonartigem Quar
zit, welcher in abwechselnden weissen und grauen Lagen von 8 bis



5 mm Dicke cylinderförmig um eine Centralaxe angelagert waren 
und in dieser Form schlanke Zapfen bildeten, welche in sandstein- 
artigem Taunus-Quarzit eingebettet waren; die Oberfläche dieser 
Zapfen oder Säulen war deutlich längsstreifig, die Streifen genau 
der Axe parallel gestellt und 2 mm von einander entfernt. Wenn 
man den weiss und grau concentrisch gestreiften Querbruch unbe
achtet Hess und nur die cylindrische Gestalt des Ganzen mit der 
gestreiften Oberfläche ins Auge fasste, konnte allerdings eine gewisse 
Aehnlichkeit mit Calamiten gedacht werden; der ganze übrige Bau 
musste aber dem Beobachter sofort sagen, dass hier weder Cala
miten, noch andere Pflanzenstämme Vorlagen, obgleich die inneren 
weissen und grauen concentrisch “gruppirten Lagen das Aussehen 
von Jahresringen dicotyledonischer Stämme trugen.

Ein zweites Vorkommen der gleichen Art sah ich im Jahre 
1874 in dem grossen Steinbruche unter der Saalburg bei Homburg; 
dieses Vorkommen wurde mir ebenfalls als das eines grossen Baum
stammes im Quarzit gemeldet. Dort lag ein einziger 60 bis 75 cm 
dicker cylindrischer Zapfen horizontal in ziemlich festem Quarzit 
und lag 3 Meter lang frei, als ich das Vorkommen sah, die volle 
Länge konnte damals nicht constatirt werden. Die unregelmässige 
Längsstreifung auf der Oberfläche und die concentrische Ring
streifung von grauem und weissem sehr dichtem chalcedonartigem 
Quarzite auf dem Querbruche stimmten genau mit dem früheren 
Vorkommen von Ockstadt, nur waren bei dem unter der Saalburg 
die Dimensionen wesentlich bedeutender.

Ein drittes Vorkommen dieser Art constatirte ich auf dem 
Kuhkopfe zwischen Pfaffenwiesbach und Friedberg, wo Trümmer 
dieses gestreiften Quarzites im Walde umherliegen.

Ebenso findet man Trümmer gleicher Art als viertes Vor
kommen in der Nähe des Kammerforstes bei Büdesheim; hier sind 
aber die weissen und sehr dunkel grauen abwechselnden Lagen nicht 
in Cylinderform um eine Centralaxe angelegt, sondern breiten sich 
flach aus über eine in der Richtung der Schichten stehende sand
steinartige Unterlage. Diese abweichende Form in flacher zum 
Theile wellenförmig gebogener Gestalt scheint mir einige Anhalte
punkte für Deutung der Natur solcher Vorkommnisse zu bieten und 
namentlich darzuthun, dass wir es hier mit in der Färbung wechseln
den dünnen Schichtenablagerungen zu thun haben, welche entweder 
unter dem Einflüsse mikroskopischer Organismen oder unter minera
logisch-chemischer Einwirkung die betreffende Gestalt angenommen 
haben. Da nun aber die genannten 4 Vorkommen im Taunus in 
einem ganz bestimmten Horizonte des Taunus-Quarzites auftreten, 
und zwar in der mächtigen versteinerungsleeren Partie , welche 
unter der Quarzitschichte mit Spirifer primaevus etc. liegt; da die 
gestreifte Oberfläche der zapfenförmigen Bildungen in den 3 erst



genannten Vorkommen in Gestalt und Dimensionen der Streifen etc. 
vollkommen gleichförmig erscheinen, und da bestimmte Mineral
körper weder an den Gebilden selbst, noch in deren Umgebung aus
geschieden hervortreten, möchte ich eher an eine Bildung unter 
dem Einflüsse kleinster Organismen glauben, als an zufällige rein 
mineralische Entstehung.

Das vorliegende, bei oberflächlicher Betrachtung ungefähr 
einem Baumstamm gleichende Gebilde aus der unterdevonischen 
Grauwacke von Hilchenbach stellt im Wesentlichen genau dasselbe 
dar, wie die erwähnten Vorkommen in dem Taunusquarzit, nur die 
geröllartigen Concretionen, welche daran anhängen, habe ich im 
Taunus noch nicht gefunden.' Dieses Vorkommen in der Siegenschen 
Grauwacke ist mir besonders deshalb von grösserem Interesse, 
weil ich unter meinen früher gesammelten Petrefacten dieser Grau
wacke verschiedene Brachiopoden und Trilobiten besitze, welche für 
den Taunusquarzit, welcher als das tiefere Unterdevon angesehen 
werden muss, charakteristisch sind, und ich schon vordem die Ver- 
muthung ausgesprochen h atte , dass in der Umgebung von Siegen, 
wie zwischen da und dem itheine, eine tiefer liegende Grauwacke 
mit schiefrigen Schichten Vorkommen möchte, welche als gleich
zeitige Bildung mit dem Taunusquarzit angesehen werden kann; 
über dieser tieferen Grauwacke wurde der Hunsrückschiefer und 
über diesem die unteren Coblenz-Schichten mit der gewöhnlichen 
Fauna des Spiriferensandsteins zu suchen sein.

Mikroskopische Untersuchungen an diesen fraglichen Gebilden 
habe ich früher schon an Dünnschliffen vorgenommen, aber keine 
Bildungen, welche den organischen Ursprung bestätigen würden, 
wahrnehmen können; vielleicht würde eine künstliche Färbung der 
Objecte, ähnlich der in den Achatschleifereien gebräuchlichen, eher 
zu einem Resultate führen.

Prof. S c h l ü t e r  legte neue  Kor a l len  aus dem Mittel-  
Devon der  Eifel  vor und erläuterte den Bau derselben an Dünn
schliffen. Insbesondere wurden besprochen :

Spongophyllum  elongatum. Unvollständige Exemplare er
geben schon eine Länge der Zellen von 40 cm , welche nicht die 
Stärke eines kleinen Fingers erreichen. Die Zellen der Stöcke legen 
sich unmittelbar mit ihrer Aussenwand zusammen, jedoch ohne sich 
zu drängen, so dass sie keine polygonale Gestalt annehmen.

Spongophyllum  torosum  bildet ebenfalls bündelförmige 
hohe Stücke, aber die Zellen sind stärker, bis zur Dicke eines Dau
mens und durch zungenförmige oder wulstförmige Hervorragungen 
mit einander verwachsen.

Fascicularia(7)conglom erata  besitzt langgestreckte Zellen 
von der Dicke einer Hühnerfeder und rundlichem Umriss. Sie bil
den starke Bündel bis zu einem Fuss Durchmesser.



Syringopor a e i fe l ie n s is  von der Grösse und äusseren 
Erscheinung des Lithostrotion irreguläre (Milne Edwards und Hanne, 
Brit. foss. Cor. pag. 198, tab. 41), aber dem völlig verschiedenen 
inneren Baue nach zu Syringopora gehörig.

Nachdem Herr G. Se l igmann  nun noch einige von Herrn 
Bergmeister Z ach ar iae  vorgelegte Stufen von Bleiglanz mit Fahl
erz und Schwefeleisen von Bleialf besprochen, legte Wirklicher 
Geheimer Bath von Dechen eine Sammlung von G esc hie ben  
i m  G n e i s s  v o n  O b e r - M i t t w e i d a  am nordwestl. Abhange 
des Erzgebirges vor, welche er der dankenswerthen Liberalität 
des Herrn Prof. H. C re d n e r  in Leipzig verdankt. Dr. S a u e r ,  
der die Section Elterlein der geologischen Karte von Sachsen bear
beitet hat, lieferte eine Beschreibung dieses Vorkommens in der 
Zeitschrift für die Gesammten Naturwissenschaften von Giebel, 
3. Folge Bd. IV. 1879. S. 706. Aus derselben ist Folgendes anzu
führen. Die Gegend von Obermittweida in weiterem Umfange zeigt 
die sämmtlichen Glieder der archäischen Formation: Gneiss, Glimmer
schiefer und Phyllit. Der Gneiss wird gleichförmig von Glimmer
schiefer überlagert, welcher letzterer Einlagerungen von schiefrigen 
Gneissen, von rothem Gneiss, Amphibolit, Quarzitschiefer und 
krystallinischem Kalkstein enthält. In einer dieser Gneisseinlage
rungen finden sich an zwei Stellen die C o n g l o m e r a t s c h i c h t e n .  
Auf der Grenze dieser Einlagerungen findet sich gewöhnlich eine 
Zone von Mittelgesteinen zwischen Gneiss und Glimmerschiefer, 
welche bei weniger mächtigen Partien sie ausschliesslich zusammen
setzen, wie am Liebensteine, s. von den Wolfsteinen und weiter w. 
bei Crottendorf; während in den mächtigem Einlagerungen und sie 
nehmen bis zu 1000 m zu, der Charakter des Gesteins immer mehr 
dem des Gneisses entspricht; so dass viele Varietäten von denen 
der unterliegenden Gneissformation nicht zu unterscheiden sind.

Die Gneisseinlagerung, welche die Conglomerate einschliesst, 
besteht aus Orthoklas in erbsengrossen Körnern, bisweilen Karlsbader 
Zwillinge, mit mikrosk. Einschlüssen von Granat und Rutil; ferner 
aus Quarz in winzigen Körnern mit vielen Flüssigkeitseinschlüssen; 
aus Biotit und Muskovit, bald der eine bald der andre überwiegend; 
nicht selten zusammen verwachsen und wechsellagernd; ebenso ist 
auch der Muskovit auch mit Eisenglanzblättchen (Eisenglimmer) 
verwachsen, mikrosk. findet sich Granat, Rutil, Apatit, selten Titanit, 
makrosk. Turmalin, Titaneisen (Ilvenit), Magnetit, Pyrit.

Das Vorwalten eines der drei wesentlichen Gemengtheile des 
Orthoklas, Quarz oder Glimmer, die Korngrösse und die Textur 
bringen eine grosse Anzahl von Abänderungen hervor, welche durch 
zahllose Verbindungsglieder in einander übergehen. Der Textur nach 
unterscheiden sich: körnige, körnige flasrige, körnige schuppige, eben



schiefrige und fein schiefrig-flasrige Gesteine. Die Form dieser 
Gneisseinlagerungen im Glimmerschiefer stellt langgezogene Linsen 
dar während der Quarzschiefer und rothe Gneiss lagerartige, sich 
sehr allmählig auskeilende, der Amphibolit plumpe, bauchig auf
getriebene Massen zeigt.

Die Gerolle führenden Schichten liegen in der mächtigsten 
Gneisseinlagerung, welche sich von Cranzahl bis Mittweida, fast in 
der ganzen Breite der Section Elterlein verfolgen lässt.

Dem früheren Eisenhammer von Obermittweida gegenüber, an 
dem steileren Thalgehänge treten Gneissfelsen auf, welche nicht 
allein einzelne wohlabgerundete Gerolle (oder Geschiebe) enthalten, 
sondern eigentliche Conglomerate, die oft vorwiegend aus dicht 
gedrängt liegenden Gerollen gebildet werden.

Die Gerolle bestehen aus verschiedenen G ran i t en ,  Gneiss 
und Quarzi t .  Es finden sich Geoni te  von mittel-bis grobkörniger 
Textur, die aus vorwiegendem Orthoklas, Quarz mit zahllosen Flüssig
keitseinschlüssen, Biotit in putzenförmigen aus winzigsten Schüpp
chen bestehenden Aggregaten; Apatit und Erzkörnchen werden u. 
d. M. erkannt.

Andere Granite haben eine fast dichte Textur (Mikrogranite) 
deren bald seltnere, bald häufigere Einsprenglinge einen porphyrischen 
Charakter annehmen; so zeigen die erbsengrossen Quarze vielfach 
die Form des Dihexenders und enthalten zahllose Flüssigkeitsein- 
schlüsse; Orthoklas wiegt vor, als Karlsbader Zwilling bis 7 mm 
lang, Plagioklase sind schon makroskopisch erkennbar. Biotit ist 
in winzigsten Schüppchen in der Grundmasse gleichmässig vertheilt 
oder in mehrere Millimeter grosse Aggregate vereinigt. Turmalin 
und wahrscheinlich Apatit u. d. M. sichtbar.

In anderen Gesteinen überwiegen die porphyrischen Einspreng
linge in dem Maasse, dass das Aussehen fast ein grobkörnig-krystal- 
linisches oder die Grundmasse so, dass der Charakter des Porphyrs 
hervortritt. Die Grundmasse dringt buchtenförmig in die Quarz
dihexaeder ein und umgiebt sie in fluidaler Textur. Manche bis 
faustgrosse Gerolle bestehen aus mittel- bis grobkörnigen Gemengen 
von Orthoklas, Plagioklas und Quarz, ohne Glimmer. Andere schwach 
fleischroth gefärbte Gerolle verdanken ihr Aussehen dem starkzer
setzten, mit Quarz zu einem innigen Gemenge verbundenen Feldepath.

Unter den G ne iss ge rö l le n  erinnern einige an die grob- 
flasrige Abänderung des Gneissgebietes, andere an körnig-flasrige 
Abänderungen, welche durch Zurücktreten des Glimmers in Granit- 
gneiss übergehen.

Die Q u a r z i t g e r ö l l e  bestehen vielfach aus einem körnigen, 
selten mit Muskovitschüppchen vermengten Quarz.

Die Form der Gerolle nähert sich bei den Graniten und 
Quarziten der Kugelgestalt, bei den Gneissen ist dieselbe flach, aber 
gerundet. 11



Die Grösse der Gerolle wechselt von der eines Kopfes bis zu 
der einer Bohne, ja es kommen Schichten vor, welche aus groben 
und feinen Sandkörnern dieses Materials bestehen, herab bis zu 
mikroskopischer Kleinheit. Die Oberfläche der Gerolle ist glatt und 
mit einer zarten Schicht von Biotit gleich einem Firniss überzogen. 
Sie sondern sich leicht beim Zerschlagen von dem Nebengestein ab 
und fallen auch durch Verwitterung aus der Hülle heraus, so dass 
sie lose in der Trümmerhalde des steilen Thalgehänges gefunden 
wurden.

Wenn diese Verhältnisse schon dafür sprechen, dass diese 
Einschlüsse wirkliche Gerolle und nicht gleichzeitige Bildungen mit 
dem umgebenden Gestein sind, so findet Dr. Sauer noch vollständigere 
Beweise für diese Ansicht in folgenden Umständen.

Ein Gerolle von feinkörnigem Granit enthält mehrere Quarz
adern, welche an dem Rande desselben gegen das umgebende Ge
stein abschneiden. Wenn diese Erscheinung auch nur selten ist, 
so beweist dieselbe doch in jedem einzelnen Falle vollständig, dass 
die Quarzadern nur gebildet werden konnten, während das Gerolle 
sich noch in seinem ursprünglichen Gesteinsverbande befand.

Ein Gerolle von Gneiss besteht aus einem groben Gemenge 
von weisslichem, körnigem Feldspath mit Quarzadern durchflochten 
und wenig Glimmer, welche an seinem Rande scharf abgeschnitten 
sind. Die Schichtebene des Gerölls schneidet diejenige des feinschief
rigen biotitreichen Gneisses, welches die UmgebuDg des Gerölles bildet, 
unter einem Winkel von 70 Grad.

In dem Profile der Felsen, dem Obermittweidaer Hammer 
gegenüber fallen die Gneissschichten mit 15 bis 20 Grad gegen 
ssw. ein und sind nur mit einer kleinen Unterbrechung in deutlich 
festem Zusammenhänge von oben bis unten entblösst. Von oben 
nach unten ist der Gneiss zuerst ziemlich klein flasrig, enthält 
vorherrschend Muskovit, aber auch viel Biotit, in dem mittlern und 
untern Theile desselben stellen sich vereinzelte Gerolle ein. An dem 
zweiten steilen Absätze wird das Gestein feinkörniger, Biotit und 
Quarz nimmt zu, die mikroskopischen Gemengtheile von Granat und 
Rutil werden seltener.

Von hier aus treten sehr verschiedene Lagen in stetem Wechsel 
auf, welche zwischen schwarzem Biotitschiefer und ausgedehnten 
Flasern körnigen weissen Quarzit liegen. In diesen finden sich zahl
reiche grosse und kleine Gerolle von verschiedener Zusammensetzung, 
z. Th. in lagenweiser Vertheilung und so massenhaft, dass die 
feinkörnige oder flasrige Grundmasse als verkittendes Cement der
selben erscheint.

Mit diesen Gesteinen beginnt auch der oberste Theil der 
untersten Felspartie. Sie halten aber nicht lange an, es folgt eine 
Partie von 1.5 m Stärke, welche aus kurzen Flasern und Schmitz-



<jhen von Biotit und Quarz besteht und ein fleckiges, grob hell und 
dunkel gesprenkeltes Ansehen erhält. Darunter folgt ein gleich- 
massig körniges Gestein, ohne Schichtung, mit regelmässiger Zer
klüftung. so dass es ein fast massiges Ansehen gewinnt. Gerolle sind 
hier seltener, dagegen ist die Menge von Plagioklas neben dem Ortho
klas bemerkenswerth.

Dieses Gestein ist in zahlreichen Dünnschliffen u. d. M. unter
sucht worden. Hiernach zeigt ein Theil der Bestandtheile die Be
schaffenheit von Einsprenglingen, ein anderer die der verkittenden 
Grundmasse. Die grösseren Körnchen von Quarz, Orthoklas und 
Plagioklas sind schwach aber deutlich -abgerundet, selten sind die 
Flüssigkeitseinschlüsse in den Quarzkörnern, welche in Reihen ange
ordnet sind, vom Rande plötzlich unterbrochen. Die feinkörnige 
Grundmasse besteht aus denselben Mineralien, vorwiegend Biotit und 
zeigt so das Bild eines ächt klastischen Gesteins. Nirgends dringt 
der Biotit der Grundmasse in die rundlichen Körnchen ein, setzt 
vielmehr an ihren Umrissen ab.

Dieses Gestein ist etwa 2—5 m mächtig und geht im Liegen
den, ebenso wie im Hangenden in die grobklastische Abänderung über.

Aus diesen Beobachtungen geht hervor, dass die Conglomerat- 
lagen ein zugehöriger Theil der der Glimmerschieferformation ein
gelagerten Gneisslinsen sind und im festen regelmässigen Verbände 
mit derselben stehen, dass die Gesteine, aus denen die Gerolle be
stehen, älter sind als die sie umschliessende Gneisse, dass diese älteren 
Granite, Gneisse und Quarzite einer Zerstörung unterlegen sind, 
welche aus ihren Fragmenten Gerolle gebildet und in ein Meer 
geführt hat, die von dessen Absätzen eingeschlossen wurden. Die 
Glimmerschieferformation, welche Gneisseinlagerungen mit Gerollen 
und Conglomeratlagen einschliesst, kann daher der ursprünglichen 
Erstarrungsrinde der Endoberfläche der Erde nicht zugehören. So 
weit werden die aus den Beobachtungen abgeleiteten Schlüsse keinen 
Widerspruch finden.

Ein ähnliches Vorkommen hat bereits Dr. Po h l ig  in seiner 
Doctor-Dissertation 1877 aus dem archäischen Districte von Strehla 
bei Riesa beschrieben. Auf dem Gneiss liegt hier eine Glimmer
schieferzone, welche mit Uebergangsgesteinenzwischen beiden beginnt, 
dann folgen dunkle Gneissglimmerschiefer. Zwischen den Glimmer
lagen finden sich dünne Lamellen eines feinkörnigen Gemenges von 
Quarz, spärlich vertheiltem Plagioklas, seltener Orthoklas, Muskovit 
tritt gegen Biotit etwas zurück, ausserdem Apatit, Turmalin, Mag
netit, wahrscheinlich Andalusit.

Diese Glimmerschiefer enthalten fast überall, wie am Dürren
burg und Kl. Steinberg bei Clanzschwitz, Gerolle von Granitgneiss, 
Quarz und Cornubianitgneiss^ wie sie im Liegenden des Glimmer
schiefer Vorkommen, wahre Conglomérate mit durchaus krystal-



linischem Bindemittel. In den hängendsten Schichten selbst finden 
sich Gerolle von den Conglomeratschiefern, welche in dem Gestein 
oft zu dichten Massen concentrirt sind. Diese Gerolle haben meist 
eine eiförmig abgerundete Gestalt, auch wohl eine kugliche und 
schwanken meist im Durchmesser von 0,01 m bis 0,1 m. Die 
kleineren finden sich häufig in unregelmässig polyedrischen Formen 
mit abgerundeten Ecken und Kanten.

C. Naumann (Geogn. 1. Ausg. 1850. Bd. I. S. 781) erwähnt 
dieses Vorkommen mit folgenden Worten: „Bei Clanzschwitz unweit 
Oschatz in Sachsen nicht weit von der Grenze des dasigen Granitits 
kommt ein Conglomérat mit sehr krystallinischer glimmerschiefer
ähnlicher Grundmasse vor, dessen Geschiebe aus gneissartigen Ge
steinen bestehen.“

Derselbe führt ebend. S. 792 an, dass nach Lyel l  in Massa
chusetts Geschiebe von Granit und Quarz im Glimmerschiefer ein
gebettet sind und nach Macculloch am Shehallien in Schottland ein 
Conglomérat auftritt, welches aus grossen Bruchstücken von Granit 
und Quarzit besteht, die durch Glimmerschiefer verbunden sind. 
Dieselben Anführungen finden sich in der 2. Ausgabe der Geognosie 
von 1858 Bd. I. S. 744 und 757. Es kommt hier nur darauf an, zu 
zeigen, dass C. Nauma nn  die Gerolle in dem Glimmerschiefer von 
Clanzschwitz gekannt und für solche angesprochen hat. Auch Dr. 
Pohl ig  citirt diese Angaben von C. Naumann.  Ganz besonders 
verdienen aber hier zwei Stellen aus der Habilitationsschrift von 
Herrn. C redner  1869: „Die Gliederung der eozoischen (vorsilurischen) 
Formationsgruppe Nord-Amerikas“ angeführt zu werden:

„Trotz des hochkrystallinischen Charakters der L a u re n -  
t in i sc he n  Gesteine in Canada, umschliessen sie doch, wenn auch 
seltener, Schichten von deutlichen Conglomera ten.  Diese treten 
entweder inmitten der Kalkstein-Zonen oder zwischen den körnigen 
Quarziten auf und bestehen dann aus einer sandig quarzitischen 
Grundmasse mit grösseren oder kleineren Rollstücken von anders 
gefärbtem, körnigem oder glasigem Quarzit, während an andern 
Localitäten ein fast 1000 F. mächtiger Schichtenverband beobachtet 
wurde, in welchem abgerundete Syenit- und Dioritfragmente von 
einem in verschiedenen Zonen mehr oder weniger vorwaltenden 
quarzigen glimmerreichen Bindemittel zusammengehalten werden.ic

„Das H uroni sche  System in der nördlichen eozoischen Zone:
In ihrer n. ö. Ausdehnung, jenseits der grossen Seen von Canada 

verändert sich der lithologische Habitus der eben charakterisirten 
Gesteinsreihe auf der oberen Halbinsel von Michigan vollständig. 
Derselbe besteht hier nur aus Quarziten, Conglomeraten und 
chloritischen Schiefern mit Lagen von Diorit und einer schwachen 
Kalksteinzone. Der Quarzit waltet vor den übrigen Gesteinen bei
weitem vor, ist ähnlich wie der von Michigan weiss, grau oder braun.



dickballig oder schiefrig, glasig oder körnig wie Sandstein und um- 
schliesst in einzelnen Zonen, deren eine bis 2000 F. mächtig ist, 
Ro l l s tücke  von anders gefärbtem Quarz und gebänderten Eisen
kieseln.

Zwischen diesen Quarziten treten drei Zonen von Thonschie
fern und kiesligen Chloritschiefern und zu diesen gehörig grobe 
Co ngl om era te  auf. Letztere nehmen die grössere Hälfte der 
Mächtigkeit der Schiefer ein und bestehen aus erbsen- bis kopf
grossen R o l l s t ü c k  en von Quarzit, gebändertem Eisenkiesel, 
Gneiss und Syenit, welche meist dicht neben einander liegen 
und dann von nur wenig Grundmasse zasammengehalten werden. 
Diese unterscheidet sich nicht von den erwähnten Schiefern, geht 
nur zuweilen in einen grauen Quarzit oder fast reinen Chlorit
schiefer über.

„Das H u roni sc he  System in der appalachischen Zone.
Das älteste Glied der huronischen Schichten besteht hier aus 

sehr quarzarmem Glimmerschiefer mit Zonen von Chlorit-Talk
schiefern, die mit Quarzit in Verbindung stehen. Diese Quarzite sind 
entweder dicht oder meist körnig, zuweilen zuckerartig-zerreiblich 
und ähneln dann gewissen Sandsteinen jüngerer Formationen. Be
sonders ihre körnigen Varietäten umschliessen zonenweise fremd
artige Quarzgeschiebe  und nehmen dann den Charakter eines 
Conglomerates an.

Das Huronische System liegt ungleichförmig auf dem lauren- 
tischen und beide werden ungleichförmig von den tiefsten Silur
schichten, dem Potsdam-Sandsteine, bedeckt, woraus sich dann die 
Analogie zwischen dem Huron und der Cambrischen Reihe von 
Grossbritanien ergiebt.

Eben solche Vorkommen hat Törnebohm und E r d m a n n  
in Schweden aufgefunden. Wenn diess nun auch sehr wenig Punkte 
im Vergleich zu der weiten Verbreitung von Gneiss und Glimmer
schiefer an der Erdoberfläche sind, so ist es unzweifelhaft, dass sich 
bei genauerer Untersuchung deren noch mehr finden werden. In
zwischen genügen die bekannten Fundpunkte, um zu zeigen, dass 
Glimmerschiefer und Gneiss unter Verhältnissen gebildet worden 
sind, welche den Einschluss von Gerollen älterer und wieder zerstörter 
Gesteine möglich machten.

Derselbe legte die 10. Lieferung der geologischen Karte von 
Preussen und den Thüringischen Staaten im Maassstabe von 1/25000 
vor, welche die 6 Sectionen Winchringen, Saarburg, Beuren, Freuden
berg, Perl und Merzig enthält, die sich der 7. Lieferung anschliessen, 
welche mit der 6. Lieferung den südlichsten Theil des Regierungsbezirks 
bildet, nebst den dazu gehörenden Erläuterungen, bearbeitet vom K. 
Landesgeologen H. Grebe;  ferner die 15. Lieferung derselben, womit



ein neues Arbeitsfeld im Regierungsbezirk Wiesbaden beginnt, ent
haltend die 6 Sectionen Langenschwallbach, Platte, Koenigstein i. T., 
Eltville, Wiesbaden, Hochheim, bearbeitet vom K. Landesgeologen 
Dr. C. Koch. Diese Lieferung ist noch nicht im Verkauf, da 
augenblicklich die dazu gehörenden Erläuterungen erst gedruckt 
werden.

Zum Schluss legte Dr. Ph. B e r tk a u  einige Separatabzüge 
des im zweiten Hefte der diesjährigen Verhandlungen abgedruckten 
Verzeichnisses  der  b i sh e r  in de r  Umgebung Bonns beob
achte ten  Spinnen vor und machte darüber folgende Mitthei
lungen:

Die Kenntniss der geographischen Verbreitung irgend welcher 
organischen Art ist wichtig als Hinweis auf die Ansprüche, die die 
betreffende Art an die Existenz macht; fast eben so sicher, als das 
Vorhandensein einer Art an einer Stelle beweist, dass sie dort exi
stieren kann,  beweist das Fehlen derselben die Unmögl ichke i t  
i h r e r  Ex is te nz ,  wofern die betrachtete Lokalität nicht durch 
unüberschreitbare Schranken von ihrem Verbreitungsgebiet abge
sperrt ist. Die thatsächliche geographische Verbreitung gestattet 
ferner Schlüsse auf die Vergangenheit unserer Erde und regt zu 
den neuen Fragen an, auf welchen Wegen und mit welchen Mitteln 
sich die Arten von ihrem (wohl von allen Forschern als sehr be
schränkt angesehenen) Entstehungsgebiet nach den verschiedenen 
Punkten hin verbreitet haben. A priori scheinen nun die Spinnen 
hinsichtlich der Mittel zu ihrer Verbreitung im Nachtheil zu sein 
gegenüber den meisten Insekten, die durch ihre Flügel auch über 
breite Meeresarme hinweggetragen werden; hat man doch sogar 
kleine, schwache Tagschmetterlinge in grossen Schwärmen 600 Meilen 
weit von der nächsten Festlandküste über eine Insel hinwegfliegen 
sehen. Thatsächlich aber ist die Verbreitung vieler Spinnenarten 
eine sehr weite und von den 315 J) im vorliegenden Verzeichniss auf
geführten Arten sind nicht weniger als 27, also über 8°/0 von z. Th. 
recht entlegenen Punkten anderer Erdtheile bekannt geworden. 
So wird (10) Epiblemum scenicum auch aus Nordamerika, (33) Icti- 
dops fasciatus desgl., (37) Thomisus onustus von Pecking, Singa- 
pore und Java, (39) Diaea globosa von Pecking, (72) Tibellus ob- 
longus aus Nordamerika und von Pecking, (101) Prosthesima sub
terránea aus Nordamerika, (105) Drassus lapidicola desgl. und von 
Pecking, (173) Tegenaria Derhamii aus Nordamerika, Ceylon, Tibet, 
Japan, Australien, (200) Scytodes thoracica aus Nordamerika und 
dem südöstlichen äquatorialen Afrika, (197) Amaurobius ferox aus 1

1) Bathyphantes zebrinus ist bei der Numerierung übersehen 
worden, und die Ziffern sind daher von 254 an um eine zu erhöhen.



Nordamerika, (210) Lophomma cristatum von Neu-Seeland, (222) 
Gonatium rubens und (238) Ero thoracica aus Nordamerika, (239) 
Theridium tepidariorum aus Brasilien, Ceylon, Japan, (240) Th. for- 
mosum von Pecking, (248) Th. tinctum von Japan, (252) Phyllo- 
nethis lineata und (260) Linyphia bucculenta aus Nordamerika, (272) 
Tetragnatha extensa aus Labrador, Neu-Seeland und von Shanghai, 
(279) Cyclosa conica aus Nordamerika, (290) Epeira diademata aus 
Chili (?), (292) E. sclopetaria aus Nordamerika und von Pecking, 
(294) E. patagiata aus Neu-England und Labrador, (300) E. sollers 
von St. Helena, aus Central-Afrika und Japan, (303) E. adianta und 
(305) E. cucurbitina aus Nordamerika und Japan, (307) Argiope 
Brünnichii aus Japan angegeben, Hierbei fällt auf, dass dieselben 
Länder oder Punkte ausserhalb Europas sich so oft wiederholen: 
es sind eben die Orte, an denen etwas genauer auf die Spinnen
fauna geachtet ist, und dieser Umstand legt die Vermuthung nahe, 
dass bei weiteren Forschungen dieselben Arten sich auch noch an 
anderen Orten werden finden lassen. Ferner ist zu beachten, dass 
die meisten der hier aufgeführten Arten zu den gemeineren ge
hören, so dass sich erwarten lässt, dass auch von den selteneren die 
eine oder andere noch im Auslande aufgefunden werde. Mit Neu- 
England allein hat Europa 21 Arten gemeinsam, von denen 16 auch 
bei Bonn aufgefunden sind. Für manche der hier genannten Arten 
(Tegenaria Derhamii, Scytodes thoracica, Amaurobius ferox, Theri
dium tepidariorum) ist sehr wahrscheinlich der Handel des Menschen 
das verbreitende Mittel gewesen; andere aber mögen im Laufe der 
Jahrhunderte auch wohl durch die Luftschifffahrt selbst über Meere 
hinweggesetzt haben. Von Sarotes venatorius hat Mc. Cook wahr
scheinlich gemacht, dass sie durch den Passatwind ihre weite Ver
breitung erlangt habe.

Es liegt nun nahe, einen Vergleich mit der Spinnenfauna 
anderer Orte Deutschlands anzustellen. Die Basis eines solchen 
Vergleiches ist indessen immer noch einigermaassen unsicher, da eine 
gleichmässige Benennung noch nicht allgemein angenommen ist; es 
ist daher möglich, dass sich noch manche der als verschieden ange
sehenen, weil verschieden benannten Arten mit einigen der hier 
aufgeführten decken.

Der uns am nächsten liegende Punkt, von dessen Spinnen
fauna uns einiges bekannt ist, ist Münster.  Von Münster und 
dessen weiterer Umgebung hat Dr. F. K ar sch in unseren Verhand
lungen 1873 154 Arten aufgezählt und in einem späteren Verzeich
nisse in dem als Festschrift zur Pfingstversammlung 1877 unseres 
Vereines in Münster verfassten Jahresber. d. Zoologischen Sektion 
des Westfälischen Provinzial-Vereines für 1876/77 diese Zahl auf 166 
erhöht. Von diesen sind aber, um in beiden Verzeichnissen nach 
denselben Anschauungen zu verfahren, 3 abzuziehen, die Kar sch



als selbständige Arten, ich als Varietäten angesehen habe. Epible- 
mum scenicum und histrionicum; Ocyale mirabilis und murina; 
Epeira mormorea und pyramidata; es bleiben also 163 Münsterer 
gegenüber 315 Bonner Arten. Von diesen 163 Arten sind 24 bei 
Bonn noch nicht gefunden, wogegen hier 176 Arten auftreten, die 
bei Münster noch vermisst werden. Von einigen der von K ar sch 
namhaft gemachten Arten unter den 24 ist es mir zweifelhaft, ob 
sie bei Bonn wirklich fehlen; möglicher Weise ist das Theridium 
pulchellum =  vittatum; Tegenaria agrestis =  campestris; Thomisus 
atomarius =  horticola; brevipes =  praticola; Tarentula miniata =  
Lycosa nemoralis; Pirata leopardus =  Trochosa terminalis meines 
Verzeichnisses, in welchem Falle sich die Zahl der bei Bonn nicht 
vertretenen Münsterschen Arten auf 18 stellen würde. Die Be
merkung ,,Zweifelhafte Art“ bei Amaurobius terrestris C. L. Koch 
(a. 1. 0. p. 57. No. 76) lässt sich nur auf die Bestimmung beziehen, 
da diese Art =  Caelotes atropos eine sehr klare ist; dass Kar sch 
wahrscheinlich einmal eine Röhre eines Atypus für das Gespinnst 
dieser Art angesehen hat, habe ich bereits bei einer früheren Ge
legenheit bemerkt. Die Verschiedenheit zwischen den beiden 
Faunen ist also in erster Linie eine unverhältnismässig grössere 
Reichhaltigkeit des Bonner Gebietes, die vielleicht z. Th. in be
sonders günstigen Verhältnissen (sonnige Bergabhänge mit zahl
reichem Steingerölle) begründet, z. Th. aber auch nur scheinbar sein 
mag, indem ein längeres Sammeln auch bei Münster gewiss noch 
manche bisher vermisste Art nachweisen wird.

L. Koch hat die Spinnen der Umgegend von Nür nbe rg  ge
sammelt und die gefundenen Arten in dem VI. Bd. der Abh. d. 
Naturh. Gesellsch. zu Nürnberg auf S. 117 ff. aufgezählt. Dieses 
Verzeichniss enthält 409 Arten, also 94 mehr, als unser Verzeichniss, 
und von den 409 Arten sind 169 bei Bonn noch nicht gefunden, 
wofür dort 75 Bonner Arten fehlen. Aber auch hier glaube ich, 
dass diese Verschiedenheit mehr aus einem unzulänglichen Sammeln, 
als aus einer wirklich so grossen Verschiedenheit der Fauna her
rührt. Schliesse ich einmal aus beiden Verzeichnissen die Theri- 
diaden und Micryphantiden aus, denen als den schwer zugäng
lichen Pygmäen ich bisher nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt 
habe, so sind aus den anderen Familien bei Nürnberg 267, bei 
Bonn 210 Arten aufgefunden, und von diesen sind 79 (resp. 52) auf 
Nürnberg (resp. Bonn) beschränkt. Hat sich somit in den Familien, 
denen wir beide eine mehr gleichmässige Beachtung gewidmet 
haben, eine grössere Uebereinstimmung gezeigt, so ist eine solche 
auch für die ganze Ordnung vorauszusetzen. Neben dem Vorkommen 
oder gänzlichen Fehlen einer Art verdient auch die relative Häufig
keit derselben unser Interesse, weil sie ebenso eine natürliche Folge



der physikalischen Beschaffenheit x) einer Gegend ist wie ersteres. 
Hier zeigt sich nun, dass manche Arten bei Bonn häufig sind, die 
bei Nürnberg als Seltenheit auftreten: Leptorchestes hilarulus, 
Marptusa muscosa, Diaea globosa, tricuspidata, Clubiona corticalis, 
brevipes, Trachelas nitescens, Erigone Simonii, Epeira gibbosa, 
Westringii; das umgekehrte ist mit Coriarachne depressa, Oxyopes 
ramosus, Arctosa cinerea, Clubiona lutescens, Nesticus cellulanus, 
Tetragnatha Solandri, Cyrtophora oculata der Fall.

Die Umgegend von Danzig,  deren Spinnenfauna wir durch 
die langjährigen Bemühungen M enge’s haben kennen lernen, weist 
516 Arten, also nur eine mehr, auf, und von diesen sind 94 auf 
Danzig allein, von den 315 Bonner Arten 93 auf Bonn beschränkt. 
Letztere Zahlen sind vielleicht nicht ganz genau, da die Synonymie 
mancher Menge’scher Namen noch zweifelhaft ist; ich habe mich 
bei diesen Zahlenangaben nach den Bemerkungen im Text meines 
Verzeichnisses gerichtet.

Die angegebenen drei Verzeichnisse sind die einzigen mir aus 
der letzten Zeit bekannt gewordenen, die ein ungefähr gleiches 
Areal berücksichtigen und daher eine gemeinsame Grundlage bei 
einem etwaigen Vergleich abgeben können; ich will nun auch noch 
die Fauna zweier Länder  mit der unserigen vergleichen. F i c k e r t  
hat in dem 5. Heft der Zeitschrift für Entomologie, Breslau 1876, 
die Spinnenfauna Schlesiens zusammengestellt und dabei gefunden, 
dass dort 355 1 2) Arten Vorkommen, also 40 mehr, als bisher bei 
Bonn gefunden sind. Von diesen 355 Arten fehlen 119 bisher in 
der Bonner Fauna, die dagegen 79 aufweist, die bisher noch Schle
sien abgehen. Abgesehen von dem mit Sicherheit von einem längeren 
Sammeln in beiden Gegenden zu erwartenden Resultat, dass die 
Uebereinstimmung beider Faunen eine noch grössere werden wird, 
zeigen schon diese Zahlen eine grosse Aehnlichkeit in dem beider
seitigen Spinnenleben. Grösser ist der Unterschied, der sich bei 
einem Vergleich mit der Schweizer Fauna herausstellt, wie sie 
Leber t  in dem 27. Bände der Neuen Denkschr. der allg. Schweiz. 
Gesellsch. für die ges. Naturw. zusammengestellt hat. Nach dieser 
Aufzählung hat die Schweiz 435 Arten, also 120 mehr als Bonn; 
von denselben sind 228 in unserer Fauna nicht vertreten, die ihrer
seits wiederum 108 eigenthümliche Arten hat. An und für sich 
nun ist dieses Resultat nicht so überraschend; das Hochgebirge hat 
seine eigenthümlichen Arten, und Italien sendet in die südlichen 
Thäler der Schweiz ebenso wie in die Tirols manche Vorposten einer 
südlichen Fauna hinein. Aber bei einer Prüfung der L e b e rt’schen

1) Hier im weiteren Sinne genommen, indem auch der Einfluss 
der übrigen organischen Natur darunter mitbegriffen sein soll.

2) Wenn berücksichtigt wird, dass Linyphia minuta Blackw. 
und Leptyphantes muscicola Menge identisch sind.



Aufzählung werden obige Zahlen (435, 120 und 228) wohl etwas 
kleiner werden. Leber t  hat nämlich nicht nur die sehr zweifel
haften GiebePschen Arten aufgenommen, sondern auch offenbare 
Synonyme als selbständige Arten behandelt. Zu den Synonymen 
rechne ich: Meta muraria und Merianae; Hyptiotes paradoxus und 
alpinus; Bathyphantes inermis (pallescens) und Erigone rufa; Asa- 
gena phalerata und serratipes; Tegenaria parietina und Guyonii; 
Dictyna yariabilis und flavescens; Artanes pallidus und Philodromus 
emarginatus; Eresus cinnabarinus, illustris und annulatus; Helio- 
phanus muscorum und äeneus; zweifelhafte Arten sind Micaria 
chlorophana Heer ,  Sparassus longipes Giebel ,  Lycosa atra Giebel ,  
Philodromus conspersus Menge.

Obwohl ich hier auf Grund des vorhandenen Materials Paral
lelen zwischen den einzelnen Faunen gezogen habe, gebe ich doch 
gerne zu, dass ein solcher Vergleich vorläufig noch ohne rechte Be
deutung ist, da die wenigen Punkte, von deren Spinnenfauna wir 
etwas eingehendere Kenntnisse besitzen, wie kleine, weit auseinander 
liegende Oasen in einer grossen Wüste zerstreut sind.

Ferner sprach derselbe unter Vorlegung der besprochenen 
Arten über s e k u n d ä r e  Geschlechts un te rsch i ede  bei ein
heimischen Arten. Als sekundäre Geschlechtsunterschiede bezeichnet 
man diejenigen Unterschiede der beiden Geschlechter, die nicht in 
direktem Zusammenhänge mit der Ausübung der Geschlechtsthätig- 
keit stehen; bei den Spinnen würden hierher also alle Verschieden
heiten zu rechnen sein, die sich nicht auf Taster und die Platte 
über der Mündung der Geschlechtsdrüsen beschränken. Diese sekun
dären Geschlechtsunterschiede sind nun hauptsächlich dreierlei Art, 
indem sie die Grösse, Gestalt und Färbung betreffen.

An Grösse sind sich nur selten beide Geschlechter gleich (Amauro- 
bius atrox), oder überragen gar die Männchen die Weibchen (Argyroneta 
aquatica und einige Attiden) ; gewöhnlich sind die Weibchen grösser 
als die Männchen, nur unbedeutend bei den meisten unserer Attiden. 
Den Hauptantheil an der beträchtlicheren Körpergrösse der Weibchen 
hat der durch die Eier stark ausgedehnte Hinterleib, während die 
Verschiedenheit des Céphalothorax in beiden Geschlechtern eine 
geringe ist. Bei einigen tropischen Gattungen (Nephila, Celaenia, 
Caerostris) erreicht das Weibchen die 9—lOfache Länge des Männ
chens, so dass, bei Annahme eines gleichen Verhältnisses nach den 
übrigen Richtungen des Raumes, das Volumen des Weibchens das 
729—lOOOfache von dem des Männchens betragen würde. Solche 
ungeheure Zahlen kommen nun bei unseren einheimischen Arten 
nicht heraus; von diesen zeigt sich der grösste Unterschied bei 
Argiope Brünnichii und Misumena vatia. Bei dem hier vorliegenden 
Paar der letzten Art misst das Männchen 3, das Weibchen (noch 
nicht das grösste) 8 mm., was unter derselben Voraussetzung wie



oben ein 19 mal so grosses Volumen des Weibchens wie das des 
Männchens ergeben würde.

Die Unterschiede in der Ges tal t  zeigen sich hauptsächlich 
am Céphalothorax, und zwar sowohl am Stamme, wie auch an den 
Gliedmaassen. Von letzteren sind namentlich die vier ersten Paare 
im männlichen Geschlechte durch abnorme Bildungen ausgezeichnet.

BeiSalticus formicarius und der Gattung Epiblemum haben die 
Männchen unverhältnissmässig lange, schräg oder fast wagerecht 
vorgestreckte Oberkiefer, so dass die Körperlänge eines solchen 
m it den Oberkiefern gemessenen Männchens die des Ç übertreffen 
würde. Bei der Gattung Dictyna sind ebenfalls die Mandibeln der 
Männchen durch beträchtliche Länge, durch den Besitz von Zähnen 
und Ecken und die ganze Bildung vor den der Weibchen ausge
zeichnet. — Das zweite Gliedmaassenpaar weist in seinem als Be
gattungsorgan des Männchens dienenden letzten Gliede pr im äre  
Geschlechtsunterschiede auf; ob die Unterschiede, die sich an den 
früheren Gliedern (2—4) zeigen, als primäre oder sekundäre ange
sehen werden sollen, mag unentschieden bleiben, obwohl ich mich 
zu der letzten Ansicht neige; jedenfalls aber wird man die U n t e r 
kiefer als Gliedmaassen anzusehen haben, die nur sekundäre Ge
schlechtsunterschiede zeigen können. Bei manchen unserer Attiden 
nun (Heliophanus z. B.) weisen die Unterkiefer der Männchen an 
der Aussenseite einen Zahn auf, der den Weibchen abgeht. Hin
sichtlich der Beine ist zu bemerken, dass dieselben bei den Männ
chen gewöhnlich schlanker und verhältnissmässig länger als beim 
Weibchen sind; bisweilen (z. B. Drassus villosus) zeigt sich in dem 
Längenverhältniss der verschiedenen Paare bei beiden Geschlechtern 
ein Unterschied, was um so beachtenswerther ist, als das Längen
verhältniss vielfach als Art- und Gattungscharakter Verwendung 
findet. Bei manchen Epeiriden haben die Hüften der vorderen 
Beinpaare im männlichen Geschlecht Dornen, Zähne; die Schienen 
sind gebogen, keulig angeschwollen und mit Stacheln besetzt, 
während im anderen Geschlecht diese Theile die gewöhnliche Bildung 
haben. Die hinteren Beinpaare entbehren gewöhnlich sekundärer 
Geschlechtsunterschiede, mit Ausnahme von Asagena phalerata, bei 
deren Männchen- auch die Hin ter Schenkel gezähnt sind. — Die auf
fallendsten Gestaltunterschiede zeigt der Stamm des Céphalothorax 
in der Familie der Micryphantiden. Die Unterschiede in der Skulptur, 
Bezahnung u. s. w. wTeichen zurück im Vergleich zu der allgemeinen 
Form, die der Céphalothorax bei den Männchen dieser Familie an
nimmt. Gewöhnlich ist der Kopftheil über den Brusttheil erhoben, 
bald in einem dünnen Zapfen (Phalops acuminatus, conicus), bald 
in einem breiten kappenförmigen Aufsatz; bisweilen (Lophomma 
cristatum, capito) ist dieser Aufsatz durch eine seichtere oder tiefere 
Ausbuchtung in zwei Hälften zerlegt. Durch die verschiedene



Bildung dieses Aufsatzes und die Verkeilung der Augen auf dem
selben entsteht eine solche Mannichfaltigkeit von Formen, dass die 
Mehrzahl der Männchen dieser grossen Familie sich allein hierdurch 
unterscheiden lässt. — Die Gesta l t  des H in t e r le ibe s  ist gewöhnlich 
in beiden Geschlechtern dieselbe; nur die Skulptur ist bisweilen 
verschieden, indem der vordere Theil beim Männchen in verschie
dener Ausdehnung verhornt ist (Pholcomma gibbum, Phrurolithus 
scalaris, Salticus formicarius). Von Organen,  die in dem einen 
Geschlecht verkümmert sind, wäre hier das „Cribellum“, dieses 
Paar sitzender Spinnwarzen *), zu erwähnen, welches bei dem ent
wickelten Männchen ausser Funktion getreten ist.

Nicht geringere Unterschiede als in der Cephalothoraxbildung 
zeigt sich bei den verschiedenen Geschlechtern mit Rücksicht auf 
die F ä r b u n g  und Zeichnung.  Ist dieselbe übereinstimmend, so 
ist sie beim Männchen gewöhnlich undeutlicher (am Hinterleibe, der 
auf seiner Oberseite fast der einzige mit einer charakteristischen 
Zeichnung ausgerüstete Theil des Spinnenkörpers ist); es rührt 
das daher, weil der Hinterleib des Männchens gewöhnlich zusammen
geschrumpft ist und daher die Farben nicht so scharf gesondert 
hervortreten lässt als die durch die Eier ausgedehnte Haut des 
Weibchens. Sehr oft aber sind die beiden Geschlechter verschieden 
gezeichnet und gefärbt, und es seien hier aus unserer Fauna einige 
der Arten namhaft gemacht, bei denen diese Verschiedenheit die 
Erkenntniss der Zusammengehörigkeit beider Geschlechter erschwert 
und lange Zeit unmöglich gemacht hat. Bei Misumena vatia ist das 
Weibchen je nach dem Alter einfarbig blassgrün oder citronengelb, 
manchmal mit einem rothen Seitenstreife an der Basis des Hinter
leibes; das Männchen hat einen braunen Céphalothorax mit dunkler 
braun geringelten Beinen und einen gelben, mit 2 dunkelen Längs
linien gezierten Hinterleib. Bei den Männchen von Diaea tricuspi- 
data sind der Céphalothorax und Beine ähnlich wie vorhin; der 
Hinterleib ist glänzend grasgrün; das Weibchen hat einen grünen 
Körper, aber auf dem Hinterleib eine braune Zeichnung. Bei den 
Männchen von Philodromus aureolus ist der Körper mit metallisch 
violettschimmernden, bei dem Weibchen vorherrschend mit schmutzig
gelben Schuppen bekleidet und ein ähnlicher Unterschied zeigt sich 
bei Zora nemoralis. Das Männchen von Philodr. dispar ist oben 1

1) Eigentlich eine contradictio in adjecto. — Nach Claus 
(Grundzüge etc. 4. Auflage p. 658) wäre dieses Cribellum seiner be
sonderen Bedeutung nach noch keineswegs aufgeklärt. Dem gegen
über sei darauf hingewiesen, dass ich dasselbe wiederholt als ein 
Feld nachgewiesen habe, auf dem eine bei einzelnen Arten nach 
Tausenden zählende Menge feiner Spinnröhren mündet, und dass ich 
auch die Angabe B lackw all’s hinsichtlich der Betheiligung des 
Calamistrum durch eigene Beobachtung bestätigen konnte.



schwarz, Hinterleib schmal weiss gerandet, das Weibchen grau mit 
einigen helleren und dunkeieren Zeichnungen. Das Männchen von 
yileDU8 V-insignitus ist vorwiegend schwarz; vorn am Céphalothorax 
befinden sich 2 concentrische hufeisenförmige Linien von rosenrother 
Farbe und über die Mitte des Hinterleibsrückens verläuft ein 
schmaler blassrosenfarbener Keilstreif; das Weibchen ist vorherrschend 
grau. Fast umgekehrt ist es mit Ictidops fasciatus: hier hat der 
Hinterleib des Weibchens 3 sehr deutliche helle Längsstreifen in 
olivengrünem Grunde, während das Männchen ganz dunkel, schwach 
seidenglänzend ist und nur in der letzten Hälfte des Hinterleibes 
eine schwache Andeutung eines hellen Mittelstreifens hat (so ist es 
wenigstens übereinstimmend bei den drei Exemplaren aus hiesiger 
Gegend). Die Grundfarbe des Hinterleibes vom Männchen des 
Philaeus chrysops ist prächtig roth, die des Weibchens grau oder 
gelb. Das Weibchen von Micrommata virescens ist einfarbig grün, 
beim Männchen ziert ein scharlachrothes Längsband die Mitte des 
Hinterleibsrückens. Das Weibchen von Eresus cinnabarinus ist ein
farbig schwarz, das Männchen hat einen hochrothen Hinterleibs
rücken mit 4(—6) schwarzen, weiss eingefassten runden Flecken in 
dem rothen Felde; das Weibchen von Titanoeca quadriguttata ist 
ebenfalls gewöhnlich einfarbig schwarz, das Männchen hat einen 
helleren Céphalothorax und vier weisse Flecken in der vorderen 
Hälfte des Hinterleibes.

Die angeführten Unterschiede sind die aug en fä l l ig s t e n ;  
daneben kommen auch solche vor, welche weniger morphologischer 
als biologischer Natur sind. So der Stridulationsapparat, der den 
Männchen einiger Theridiaden eigenthümlich ist, oder die vagabun
dierende Lebensweise, die die Männchen sesshafter Arten führen. 
Will man die Signatur der sekundären Geschlechtsunterschiede kurz 
angeben, so wird man nur wenige Ausnahmen zu machen haben, 
wenn man sagt: Bei den Spinnen (wie bei den meisten Arthro
poden) is t  das männl iche  Geschlecht  n ich t  nu r  das (kleinere 
und) schwache,  sonde rn  auch das schöne.

Ferner zeigte derselbe noch zwei Curiositäten vor, zunächst 
nämlich die durch Melanismus aus der Stammart entstehende aberr. 
Jo le von Apatura I ris  und die entsprechende von A. II ia. Die 
weissen Binden der Flügel sind (bis auf eine ganz schwache An
deutung am Innenrande) geschwunden, indem die dunkelbraune 
Grundfarbe fast zur Alleinherrschaft gelangt ist; nur 2 weisse Flecken 
am Spitzenwinkel der Vorderflügel sind übrig geblieben. Beide Exem
plare sind in diesem Sommer im Kottenforst von Herrn Schuh mach er 
gefangen worden, während die erstere Aberration hier vor langer 
Zeit nur ein Mal, und die letztere gar nicht beobachtet ist. Gerade 
in dem gleichzeitigen Auftreten einer nach derselben Richtung hin 
wirkenden Aberration bei zwei Arten liegt ein über die Befriedigung



des Raritätensammlers hinausgehendes Interesse, indem dasselbe die 
Frage nach einer etwaigen gemeinsamen Ursache nahe legt; man 
könnte hier an den für unsere Verhältnisse abnormen letzten Winter 
denken.

Die zweite Curiosität ist eine Pimelia bipunctata, die Herr 
Pharmazeut B a r th  (jetzt in Gerolstein) 1872 in Dortmund gefangen 
hat. Da das Exemplar in seinem defekten Zustande den Eindruck 
machte, als entstamme es einer alten Sammlung, so bat ich den 
Finder um nähere Auskunft, namentlich ob er es lebend gefunden 
habe. Herr Barth'versicherte mir aber, er habe den Käfer lebend 
auf einem Veilchenbeete angetroffen und bald nachher von einem 
Lehrer seinen Namen erfahren. Ist es demnach auch nicht zu be
zweifeln, dass der Käfer lebend in Deutschland beobachtet ist, so 
kann man ihn vorläufig darum doch ebensowenig als Bürger unserer 
Fauna ansehen als etwa den Acrocinus longimanus, der mit Farb- 
holz nach Aachen gekommen ist.

Nekrolog.

(Abgedruckt aus Nr. 208 der „Bonner Zeitung“.)
Mittwoch den 28. Juli 1880 wurde ein Mann zur letzten 

Ruhestätte begleitet, der, obwohl nur einem kleineren Kreise von 
Mitbürgern bekannt, doch zu den besten und edelsten unserer Stadt 
gehörte: der Rentner, frühere Apotheker Gustav Becker .  Er war 
geboren am 22. Mai 1815 zu Höxter a. d. Weser, erhielt seine Aus
bildung auf dem Gymnasium zu Paderborn, wo sein Vater Justiz
rath und Notar w ar, und widmete sich nach Beendigung seiner 
Gymnasialstudien der Pharmacie. Nachdem er an verschiedenen 
Orten: Braubach, Cleve, Crefeld u. a. als Gehülfe thätig gewesen 
war, kaufte er sich in Hüls bei Crefeld an, die freie Zeit, die ihm 
sein Geschäft liess, dem Studium der Natur, namentlich der scientia 
amabilis Linne’s widmend, wozu vorzüglich die eigenthümliche Sumpf
flora des Niederrheins einlud; eine Zusammenstellung der während 
seines Hülser Aufenthaltes gemachten Beobachtungen und Ent
deckungen veröffentlichte er 1874 in den Verhandlungen des Natur
historischen Vereins der preussischen Rheinlande und Westfalens 
unter dem Titel: „Botanische Wanderungen durch die Sümpfe und 
Torfmoore der Niederrheinischen Ebene“. Ein Jahr vorher war er 
nach Bonn übergesiedelt, um hier, von Geschäftssorgen ledig, im 
Mittelpunkte des wissenschaftlichen Lebens und Strebens unserer



Provinz an seinem Hauptwerk, der R h e i n i s c h e n  F l o r a ,  zu ar
beiten, das von W i r t g e n  begonnen, aber kaum über die ersten An
fänge hinausgeführt worden war. Namentlich seit dem erschüttern
den Tode seiner Gattin, geb. Kreitz aus Crefeld, wurde seine ganze 
Zeit, soweit er sie nicht in den Dienst einer uneigennützigen und 
aufopfernden Freundschaft gestellt hatte , durch Vorarbeiten zur 
Flora“ in Anspruch genommen. In der guten Jahreszeit wmrde 

auf Excursionen, die sich bis über die Grenzen unserer Provinz 
ausdehnten, Material gesammelt, das im Winter verarbeitet wurde. 
Seine Gewissenhaftigkeit liess ihn sich nicht bei den Angaben An
derer beruhigen: er wollte alle seine Behauptungen, die er in der 
Flora“ machte, auch selbst vertreten können. Daneben wusste er 

an verschiedenen Punkten unserer Provinz Jünger und Mitarbeiter 
zu gewinnen, die ihn mit werthvollem Material unterstützten. 
Grosses Vesdienst erwarb er sich auch durch die Ordnung und Con- 
servirung des reichhaltigen Herbars des Naturhistorischen Vereins, 
dessen langjähriges Mitglied er war und der ihn 1874 zum Sections- 
Director für Botanik ernannte. Die vorläufigen Resultate seiner 
angestrengten wissenschaftlichen Thätigkeit legte er zum Theil in 
den Verhandlungen und dem Correspondenzblatt des Naturhistori
schen Vereins und in den Sitzungsberichten der Niederrheinischen 
Gesellschaft nieder, deren Mitglied er seit seiner Uebersiedelung 
hierher geworden war. Er sollte die Freude, sein Werk, an dem 
er mit so vieler Liebe gearbeitet hatte , ganz vollendet zu sehen, 
nicht erleben. Im Herbste vorigen Jahres erhielt seine bis dahin 
kräftige Gesundheit, die ihn zu den anstrengendsten Excursionen bei 
Sonnenschein und Regen, über Berg und Thal befähigt hatte, den 
ersten Stoss , indem er auf einer Tour von Asthma und Schwindel 
befallen wurde. Von da an wiederholten sich diese Anfälle, Sym
ptome eines sich rasch verschlimmernden Herzleidens, in immer kür
zeren Zwischenpausen und bei geringfügigeren Anlässen. „Ich wollte 
gerne sterben“, sagte er einmal diesen Winter, nachdem er selbst 
seinen Zustand wohl als hoffnungslos erkannt hatte, „wenn nur mein 
Werk fertig wäre“. In der Abendstunde des 25. Juli machte ein 
Lungenschlag seinem Leiden ein Ende.

In seinem Privatleben war Becker ein einfacher, schlichter 
und gerader Charakter, ein aufopfernder Freund für Alle, die das 
Glück hatten, ihn näher kennen zu lernen; er lebte nach dem Worte 
unseres Dichterfürsten: Edel sei der Mensch, hülfreich und gut. — 
Ehre sei seinem Andenken!



Verzeichniss der Schriften, welche der Verein 
während des Jahres 1879 erhielt.

a. Im T a u s ch :
Von dem Annaberg-Buchholzer Verein für Naturkunde inAnnaberg: 

Fünfter Jahresbericht.
Von dem Naturhistorischen Verein in Augsburg: Fünfundzwanzigster 

Bericht des Naturh. Vereins.
Von dem Gewerbeverein in Bamberg: Wochenschrift, 28. Jahrg.

1879 No. 1—46. Naturw. Beilage, 19. Jahrg. No. 1—12.
Von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften in 

Berlin: Monatsberichte 1879.August, September, Oktober,November, 
December. 1880. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, 
August.

Von der Deutschen Geologischen Gesellschaft in Berlin: Zeitschrift 
XXXI. Bd. 4. Heft. XXXII. Bd. 1. Heft 2. Heft. Nachtrag zum 
Katalog des Bibi, der Kgl. Geol. Landesanstalt und Bergakademie. 

Von dem Preuss. Gartenbauverein in Berlin: Monatsschrift 22. 
Jahrg. 1879.

Von dem Entomologischen Verein in Berlin: Zeitschrift XXIII. 2. 
Heft. XXIV. 1. Heft.

Von der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin: Sitzungs
berichte. Jahrgang 1879.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Bremen: Abhandlungen.
6. Bd. 2. u. 3. Heft. Beilage No. 7.

Von dem Naturforschenden Verein in Brünn: Verhandlungen XVII. 
(1878) Brünn, 1879.

Von der Mährisch-schlesischen Gesellschaft für Ackerbau, Natur- 
und Landeskunde in Brünn. Mittheilungen. 59. Jahrgang (1879). 

Von dem Verein für Naturkunde in Cassel: XXVI. u. XXVII. Bericht. 
Von der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig: Schriften N. F.

IV. Bd. 4. Heft.
Von dem Verein für Erdkunde in Darmstadt: Notizblatt, ni. Folge. 

XVIII. Heft. No. 205—217.
Von der Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher in 

Dresden: Nova Acta. Vol. XXXIX. XL. Leopoldina. Heft XVI. 
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24.

Von der Isis, Naturhistorischem Verein in Dresden: Sitzungsberichte, 
1879. Januar—Juni; Juli—December.

Von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frank
furt a. M.: Bericht über die Senckenb. Naturf. Gesellsch. 1878—79. 
Abhandlungen. 11. Bd. 4. Heft.



Von der Redaktion des Zoologischen Gartens in Frankfurt a. M.: 
Der Zool. Garten. 1879. No. 7—-12. 1880. No. 1—12.

Von der Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften in 
Freiburg im Breisgau: Berichte über die Verhandlungen. Bd. VII. 
Heft IV.

Von dem Verein für Naturkunde in Fulda: IV. Bericht.
Von der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in 

Giessen: Neunzehnter Bericht.
Von der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften in Görlitz: 

Neues Lausitzisches Magazin. 55. Bd. 2. Heft. 56. Bd. 1. Heft. 2. 
Heft.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein für Steiermark: Mitthei
lungen. Jahrgang 1879.

Von dem Akademisch - naturwissenschaftlichen Verein in Graz: 
Jahresbericht. V. Jahrgang 1879.

Von dem Verein der Aerzte in Steiermark in Graz: Mittheilungen. 
XVI. Vereinsjahr 1879.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein für Sachsen und Thüringen 
in Halle: Zeitschrift für die gesammten Naturwissenschaften (3. F.) 
1879. Bd. IV. (Der ganzen Reihe LIL Bd.)

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg: Verhandlungen 
N. F. IV. Abhandlungen VII. Bd. 1. Abth.

Von der Redaction des neuen Jahrbuchs für Mineralogie, Geologie 
und Paläontologie in Heidelberg: Jahrbuch. Jahrgang 1880. I. Bd.
1.—3. Heft. II. Bd. 1. Heft. 2. Heft. 3. Heft.

Von dem Naturhistorisch-medicinischen Verein in Heidelberg: Ver
handlungen. N. F. 2. Bd. 5. Heft.

Von dem Siebenbürgischen Verein für Naturwissenschaften in Her
mannstadt: Verhandlungen und Mittheilungen. XXX. Jahrgang.

Von der Medizinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft in Jena: 
Sitzungsberichte 1879. Jenaische Zeitschrift. XIV. 1. 2. 3. 4. Heft. 
Supplementheft I.

Von dem Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck: 
Zeitschrift. Dritte Folge. 24. Heft.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein für Schleswig-Holstein in 
Kiel: Schriften. Bd. III. 2. Heft.

Von der K. physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in Königsberg: 
Schriften XX, 2. Abth.; XXI, 1. Abth.

Von der Universitäts-Bibliothek in Leipzig: Jul. Cohnheim: Die Tu
berkulose vom Standpunkt der Infektionslehre. L. Lange: De ma- 
gistratuum Romanorum renuntiatione et de cent. comitiorum forma 
recentiore. C. Bruhns: Die Astronomen der Sternwarte auf der 
Pleissenburg in Leipzig. K. Rohn: Transformation der Hyperel
liptischen Funktionen P = 2  und ihre Bedeutung für die Kum- 
mer’sche Fläche (Habilitationsschrift). F. G. Hahn: Untersuchungen
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über das Aufsteigen und Sinken der Küste (Habilitationsschrift). 
H. Ost: Ueber die Pyrometonsäure (Habilitationsschrift). W. Mar
schall: Untersuchungen über Dysideiden und Phoriospongien (Ha
bilitationsschrift). F. Techner: Zur vergl. Physiologie der Stimme 
und Sprache (Habilitationsschrift). M. Heinze: Zur Erkenntniss- 
lehre der Stoiker. W. E rb : Ueber spinale Myosis und reflektorische 
Pupillenstarre. B. 0. Peirce: Ueber die elekromotorischen
Kräfte von Gaselementen. P. E. Chappuis: Ueber die Ver
dichtung der Gase auf Glasoberflächen. J. Weickert: Aus dem 
Gebiete der Influenzelektrizität. C. Councler: Beiträge zur Kennt- 
niss der Borverbindungen. H. Bitter v. Perger: Ueber einige 
Derivate des Anthrachinons. P. Degener: Ueber die Einwirkung 
schmelzender Alkalien auf einige aromatische Sulfosäuren. C. 
Laar: Beiträge zur Kenntniss der Sulfanilinsäure. S. Byk: Ueber 
Entschwefelung von Bhodanguanidin. P. Fritzsche: Ueber Oxyphe- 
nylessigsäure und ihre Abkömmlinge. J. Bertram: Ueber die Aus
scheidung der Phosphorsäure bei den Pflanzenfressern. H. 0. 
Settegast: Untersuchungen über das Verhältniss der Thierzucht 
zum Ackerbau etc. C. Beinling: Untersuchungen über die Ent
stehung der adventiven Wurzeln und Laubknospen an Blattsteck
lingen von Peperomia. C. 0. Whitman: History of the egg of 
Clepsine previous to cleavage. F. Both: Die Zusammendrückbar
keit der Gase. E. Lehmann: Ueber die Einwirkung ruhender und 
rotierender Kugelflächen unter Zugrundelegung des Weber’schen 
Gesetzes. A. Gross-Bohle: Ueber das optische Verhalten des Sen- 
armonits und der regulären arsenigen Säure. C. v. Bechenberg: 
Ueber dieVerbrennungswärme organischerVerbindungen. W. Walte: 
Das Problem des stationären Temperaturzustandes für einen Bota- 
tionskörper, etc. W. Schauf: Untersuchungen über nassauische 
Diabase. F. Wunderlich: Beitrag zur Kenntniss der Kieselschiefer, 
Adin ölen und Wetzschiefer des nordwestlichen Oberharzes. W.Pabst: 
Untersuchung von Chinesischen und Japanischen zur Porzellanfa
brikation verwandten Gesteinsvorkommnissen. C. v. Eckenbrecher: 
Untersuchungen über Umwandelungsvorgänge in Nephelingesteinen. 
H. Möller: Die Cyanamidverbindungen der Bernsteinsäure. B.
Leuckart: Ueber Aethylharnstoff und einige seiner Derivate. H. 
Schulze: Die Oxydation von Haloidsalzen. L. Saarbach: Ueber 
die Einwirkung von Phenolen auf Halogensubstituirte Fettsäuren. 
H. Praetorius-Seidler: Zur Kenntniss des Cyanamids. F. Allihn: 
Ueber den Verzuckerungsprocess . . . Schwefelsäure auf Stärke
mehl bei höheren Temperaturen. A. Prazmowski: Untersuchungen 
über die Entwicklungsgeschichte und Fermentwirkung einiger Bac- 
terien-Arten. G. Hesselbarth: Beiträge zur vergleichenden Ana
tomie des Holzes. H. Freiherr v. Bretfeld: Ueber Vernarbung 
und Blattfall. A. Voigt: Beitrag zur vergleichenden Anatomie



der Marchantiaceen. S. Linde: Wurzel-Parasiten und angebliche 
Bodenerschöpfung in Bezug auf die Kleemüdigkeit etc. A. Brass: 
Beiträge zur Kenntniss des weiblichen Urogenitalsystems der Mar- 
supialen. K. Graff: Verg. Untersuchungen über den Bau der Haut
drüsen der Haussäugethiere und des Menschen mit besonderer 
Berücksichtigung der Präputialdrüsen. K. R. Krieger: Ueber das 
Centralnervensystem des Flusskrebses.

Von der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen
schaften in Marburg : Sitzungsberichte. 1878. 1879. F. W. Beneke: 
Weite der Aorta thoracica etc. in verschiedenen Lebensaltern. 
F. W. Beneke: Weite der Iliacae comm. etc. in verschiedenen 
Lebensaltern. F. W. Beneke: Volum des Herzens etc. in ver
schiedenen Lebensaltern. F. W. Beneke: Zur Ernährungslehre
des gesunden Menschen. Gasser: Der Primitivstreifen bei Vogel
embryonen. Schottelius: Zur Aetiologie einfacher Kehlkopf
geschwüre und deren Verhältniss zur Tuberkulose.

Von der Königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften in 
München: Sitzungsberichte. 1879 Heft III. IV. 1880 Heft I. II.
III. IV.

Von dem Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg 
zu Neubrandenburg: Archiv. 33.Jahrg. (1879). Systematisches In
haltsverzeichnis s zu den Jahrg. XXI—XXX und alphabetisches 
Register zu den Jahrg. XI.—XXX.

Von dem Landwirthschaftlichen Verein inNeutitschein: Mittheilungen.
XVIII. Jahrg. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Von dem Verein für Naturkunde in Offenbach: 19., 20., 21. Bericht; 
13. Mai 1877 bis 29. April 1880.

Von der Königlich böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in 
Prag: Sitzungsberichte. Jahrg. 1879.

Von dem Zoologisch-mineralogischen Verein in Regensburg: Corre- 
spondenzblatt. XXXII. Jahrg.

Von der botanischen Gesellschaft in Regensburg: Flora. N. R. 37.
Jahrg., der ganzen Reihe 62. Jahrg. (1879).

Von dem Entomologischen Verein in Stettin: Entomolog. Zeitung. 
40. Jahrg. (1879).

Von der Gesellschaft für rationelle Naturkunde in Würtemberg zu 
Stuttgart: Jahreshefte. 36. Jahrg.

Von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien: 
Sitzungsberichte. LXXVIII. Bd. 1. Abth. Heft 1—5. LXXVII1. 
Bd. 2. Abth. Heft 1 -5 . LXXVm. Bd. 3. Abth. Heft 1—5. 
LXXIX. Bd. 1. Abth. Heft 1—5. XXIX. Bd. 2. Abth. Heft 1—5.
LXXIX. Bd. 3. Abth. Heft 1—5. LXXX. Bd. 1. Abth. Heft 1—5.
LXXX. Bd. 2. Abth. Heft 1—5. LXXX. Bd. 3. Abth. Heft 1—5.
LXXXI. Bd. 2. Abth. Heft 1—3. XXXI. Bd. 3. Abth. Heft 1 -3 .



Von der Kaiserlichen Geologischen Reichsanstalt in Wien: Jahrbuch 
XXIX. Nr. 4. XXX. Nr. 1. 2 u. 3. Verhandlungen 1879 Nr. 14. 
15. 16. 17 (Schluss) nebst Umschlag und Inhaltsangabe. 1880 
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. Geologische Gruben-Revier-Karte des Kohlen
beckens von Teplitz-Dux-Brüx im Nordwestlichen Böhmen. 
I. Lieferung: Blatt 10. 13. 14. und 16 nebst Begleitworte. 1. Hft. 

Von dem Zoologisch-botanischen Verein in Wien: Verhandlungen
1879. XXIX.

Von der k. k. Geographischen Gesellschaft in Wien: Mittheilungen. 
XXII. Bd. 1879.

Von dem Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse 
in Wien: Schriften. XX. Bd.

Von dem Verein für Naturkunde in Nassau zu Wiesbaden : Jahr
bücher. Jahrg. XXXI und XXXII.

Von der Physikalisch-medicinischen Gesellschaft in Würzburg: Ver
handlungen. Neue Folge. XIV. Bd. 1. u. 2. Heft. 3. u. 4. Heft. 

Von dem Naturwissenschaftlichen medicinischenVerein in Innsbruck: 
Berichte. X. Jahrg. 1879.

Von dem Verein für Geschichte und Naturgeschichte in Donau- 
eschingen: Schriften. III. Heft. 1880.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein in Osnabrück: Vierter 
Jahresbericht.

Von der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden: Jahres
bericht. September 1879 bis April 1880. Berlin 1880.

Von der Physikalisch-medicinischen Societät in Erlangen: Sitzungs
berichte. 11. Heft. November 1878 bis August 1879.

Von dem Verein für Naturkunde in Zwickau: Jahresbericht 1879. 
Von der Redaction der Entomologischen Nachrichten in Put

bus: Entomologische Nachrichten. VI. Jahrg. Heft 1. 2. 3. 4. 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 
23. 24.

Von dem Ungarischen Nationalmuseum in Budapest: Termeszetr. 
Füzetek III; IV. 1. 2. 3.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein an der k. k. technischen 
Hochschule in Wien: Berichte IV.

Von der Naturforschenden Gesellschaft in Leipzig: Sitzungsberichte. 
5. Jahrg. 1878.

Von dem Verein für Erdkunde in Halle a. d. S.: Mittheilungen
1880.

Von dem Verein für Naturwissenschaft in Braunschweig: Jahres
bericht f. d. Geschäftsjahr 1879/80.

Von dem Ungarischen Karpathen-Verein in Kesmark: Jahrbuch des 
Ungarischen Karpathen-Vereins. VII. Jahrg. 1880.

Von der Natur forschenden Gesellschaft in Bern: Mittheilungen Nr. 
937—961. 962—978.



Von der Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Natur
wissenschaften in Bern: Verhandlungen. 61. Jahresversammlung. 
62. Jahresversammlung.

Von der Naturforschenden Gesellschaft Graubündtens in Chur: 
Jahresbericht. N. F. XXII. Jahrg.

Von der Société de physique et d’histoire naturelle d. Genève: 
Mémoires. Tome XXVI. Seconde Partie.

Von der Société Vaudoise in Lausanne: Bulletin. 2. S. Vol. XVI. 
Nr. 83.

Von der Société des sciences naturelles in Neufchatel: Bulletin. 
Tome XII 1. cahier.

Von der Société Murithienne in Sion (Valais): Bulletin. IX. Fasci
cule.

Von der Académie royale des sciences in Amsterdam: Verhandelingen. 
Negentiende Deel. Verslagen en Mededeelingen. Afd. Natuurk. 
2de R. 14de Deel. Verslagen en Mededeelingen. Letterk. 2de R. 
8 de Deel. Jaarboek voor 1878. Processen-Verbaal van Mai 1878 
bis April 1879. Elegiae duae.

Von der Koninklijke natuurkundigen Vereeniging in Nederlandsch 
Indie in Batavia : Natuurkundig Tijdschrift. Deel XXXVIU.

Von dem Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde von 
Donders en Koster in Utrecht: Onderzoekingen etc. Derde Reeks. 
3 de Aflev.

Von der Nederlandschen Maatschappij ter Bevordering van Nijver- 
heid: Tijdschrift. 1880. Januarij, Februarij, Maart, April, Mei, Juni, 
Juli, August, September, October, November, December.

Von der Société Hollandaise des sciences in Harlem : Archives Néer
landaises. Tome XV. 3.—5. Livraisons. Tome XV. 1. Livr.,
2. Livr.

Von den Archives du Musée Teyler in Harlem: Archives. Vol. V. 
2 e Partie.

Von der Nederlandschen DierkundigenVereeniging in ’SGravenhage: 
Tijdschrift. Deel IV. 3 de en 4 de Aflevering. Tijdschrift. Deel V. 
lde en 2 de Aflevering.

Von der Académie royale de médecine de Belgique in Bruxelles: 
Bulletin. Année 1880. 3 e Sér. T. XIV No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
9. 10. IL Mémoires couronnées, Coll, in 8vo. Tom. V. Fase. 3.
4. 5. 6. (et dernier). Tome VI. Fase. 1. 2.

Von dem Musée royal d’histoire naturelle de Belgique: Annales.
Tome IV. V. nebst den zugehörigen Tafeln.

Von der Fédération des sociétés d’horticulture de Belgique in Liège: 
Bulletin 1879.

Von der Société Entomologique de Belgique in Bruxelles: Annales. 
Tome XXII. XXV e Anniversaire de la^Société entomologique de 
Belgique.



Von der L. Association des Ingénieurs in Liege: Revue universelle 
des mines etc. Tome VI No. 2. 3. T. VII No. 1. 2. 3. T. VIII 
No. 1. Bulletin. Nouv. Sér. Tome IV No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11. 12. 

Von der Société Géologique de Belgique in Liège: Annales. Tome 
cinquième.

Von der Société des sciences physiques et naturelles in Bordeaux : 
Mémoires. 2 e Série. Tome III. 3 e Cahier. Tome IV. 1er Cahier. 

Von der Académie des sciences, belles-lettres et arts in Lyon: Mé
moires. Classe des scienees. Tome XXIII.

Von der Société d’Agriculture in Lyon : Annales. (4. Sér.) T. X. 
(5. Sér.) T. I. Atlas zur Monogr. Géolog. des anciens glaciers etc. 
par A. Faisan & E. Chautre.

Von der Société Linneénne in Lyon: Annales. T. XXIV. XXV.
Von der Académie des sciences et lettres in Montpellier : Mémoires. 

Section des Sciences. T. IX. Fase. III. Mémoires. Section de Mé
decine. T. V. Fasc. II.

Von der Société géologique de France in Paris: Bulletin 3. Sér. 
Tome VI Feuilles 37—40, 41—45. Bulletin 3. Sér. Tome VIII. 
Feuilles 13—17, F—H, 18—21, J; 22—25; 26—30, 31—36. Tome 
VIII. Feuilles 1—5, etc. Tome VIII. Séance gén. annuelle et Cé
lébration du Cinquantenaire de la Société.

Von der Annales des sciences naturelles, Zoologie in Paris: An
nales. Vie Ser. Tome VIII. No. 2—6. T. IX. No. 1, 3—4.

Von der Société Géologique du Nord in Lille: Annales VI.
Von der Ecole Polytechnique in Paris: Journal. Tome 28, Cahiers 

86. 87.
Von der Societa dei Naturalisti in Modena: Annuario. Anno XIII.

Disp. 3a, 4a. Anno XIV. Disp, l a  e. 2a, 3a.
Von dem R. Instiutio Lombardo in Milano (Mailand): Rendiconti. 

Ser. II. Vol. XII.
Von dem R. Istuto Veneto di Science, Lettere ed Arti in Venezia: 

Terni di Premio . . . .  solenna adunanza 15 agosto 1880.
Von dem R. Comitato geologico dTtalia in Borna: Bolletino 1879. 

No. 9. 10. 11. 12. Bolletino 1880. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12.

Von der Societa Toscana di scienze naturali in Pisa: Processi ver- 
bali 6. luglio 1879; 9.Novembre 1879; 11. gennaio 1880; 16.marzo; 
9. maggio. Atti. Memorie. Vol. IV. fasc. 2o.

Von der Societa Adriatica di scienze naturali in Trieste: Bolletino. 
Vol. V. Nr. 2.

Von der R. Accademia dei Lincei in Rom: Transunti. Vol. IV. Fasc.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Atti Vol. III. IV.

Von der Zoologischen Station in Neapel: Mittheilungen. II. Band. 
1. Heft. 2. Heft.

Von der Biblioteca Nazionale di Firenze in Firenze: Publicazioni



del R. Istit. di Stud. Superiori. Sez. di Medicina e Chirurgia etc. 
Yol. I. Sez. di Scienze Fisiche e Naturali. Yol. I. Opere publicate 
dei Prof, della Sez. di Sei. fisiche e Naturali del R. Istit. Superiore. 
Eccher: Sulla teoria fisica dell’ Elettrotono nei nervi. Eccher: 
Sülle forze Elettromotrici sviluppate dalle soluz. solino. Tommasi: 
Ricerche sulle formole di costituzione dei composti ferrici. I. 
Cavanna: Ancore s. Polimelia dei Batr. An. — Sopra alc. visceri 
del Gallo cedrone. Meucci: II globo celeste arabico del secolo XI.

Yon der Commissao central permanente de Geographia in Lisboa: 
Boletino d. Soc. de Geogr. de Lisboa. 2. Ser. Nr. 1. 2.

Yon der Naturfoischenden Gesellschaft in Dorpat: Archiv f. d. Na- 
turk. Liv.- Ehst- und Kurlands. (1. Ser.) Bd. YIII. 4. Lief.

Yon der Universitäts-Bibliothek in Dorpat: Carl Hilkisch: Die Tun- 
gusen. Otto Thilo: Die Sperrgelenke an den Stacheln einiger 
Welse, des Stichlings und des Einhorns. Constantin Franken- 
haeuser: Untersuchungen über den Bau der Tracheo-Bronchial- 
Schleimhaut. Walter: Ueber die cutane Sensibilität. Xaver
Watraszewski: Beiträge zur Behandlung der Oberschenkel-Schuss
frakturen im Kriege. Wilhelm Giess: Erfahrungen über Schuss
frakturen an den Extremitäten etc. Nathan Sack: Beitrag zur 
Statistik der Kniegelenksresektion bei antiseptischer Behandlung. 
Paul Haensell: Beiträge zur Lehre von der Tuberculose der Iris, 
Cornea und Conjunctiva etc. Arthur Karstens: Ueber Febris re
currens. August Mercklin: Studien über die primäre Verrückt
heit. Boleslaw Golawski: Zur Casuistik der Lymphosarcome.
Hermann Schiocker: Ueber die Anomalien des Pterion. Lothar 
Zwingmann: Die Amyloidtumoren der Conjunctiva. Johannes
Kraunhals: Klinische Beobachtungen aus der Wittwe Reimers’schen 
Augenheilanstalt zu Riga. Friedrich Rosenbaum: Untersuchungen 
über den Kohlehydratbestand nach Vergiftung mit Arsen, Phos
phor, Strychnin, Morphin, Chloroform. Robert Koch: Ueber die 
Wirkung der Oxalate auf den thierischen Organismus. Iwan Wer
nitz: Ueber die Wirkung der Antiseptika auf ungeformte Fer
mente. Woldemar Werncke: Ueber die Wirkung einiger Anti
septika und verwandter Stoffe auf Hefe. Theodor Haberkorn: Das 
Verhalten von Harnbakterien gegen einige Antiseptika. Peter 
Kuehn: Ein Beitrag zur Biologie der Bakterien. Hermann von 
Boehlendorff: Ein Beitrag zur Biologie einiger Schizomyceten. 
Eduard von Keussler: Untersuchungen der chrysophansäureartigen 
Substanz der Sennesblätter und der Frangulinsäure etc. Edmund 
Scheibe: Darstellung und Beschreibung der Borcitronensäure und 
ihrer Salze. Theodor Pfeil: Chemische Beiträge zur Pomologie. 
Dr. Alexander Poehl: Untersuchung der Blätter von Pilocarpus 
officinalis in pharmacognostischer und chemischer Beziehung. 
Joh. Koroll: Quantitativ-chemische Untersuchungen über die Zu



sammensetzung der Kork-, Bast-, Sklerenchym- und Markgewebe. 
Alpbons Thun: Solinger und Remscheider Industrie. Festrede 
12. December 1879. Einladung zur Gedenkfeier 12. Dec. 1879. 
Helming: Integration der allgemeinen Riccati’schen Gleichung. 
Dr. Klinge: Vergl. bist* Unters, der Gramineen- und Cyperaceen- 
Wurzeln. Verzeichniss der Vorlesungen 1879 Sem. II, 1880 Sem. I. 
Personal der Universität 1879 Sem. II, 1880 Sem. I.

Von der Finnländischen medicinischen Gesellschaft in Helsingfors: 
Handlingar. Bd. 21. Nr. 3 und 4. Bd. 22. Nr. 1. 2. 3. 4.

Von der Société des sciences de Finlande in Helsingfors: Acta Soc. 
Scientiarum Fennicae. Tom. XI. Bidrag tili Kännedom af Finland3 
Natur och Folk. H. 32. Observations météorologiques. Année
1878.

Von der Kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft in Moskau: Bulletin 
Année 1879 Tome LIV Nr. 2. 3. 4.

Von der Académie impériale des sciences in St. Petersburg: Bulletin 
Tome XXV Nr. 5. Tome XXVI Nr. 1. 2. 3.

Von dem Kaiserlichen botanischen Garten in St. Petersburg: Acta 
Horti Petropolitani T. VI Fase. II.

Von der Societas pro Fauna et Flora Fennica in Helsingfors: Medde- 
landen; 5 Haftet.

Von der Königlichen Universität in Christiania: Register til Chri
stiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1868—1877. Fortegneise 
over Separat-Aftryk af Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandl. 
Om autograficas praktiske Anvendelse i Zoolqgica . . .  Af G. 0. 
Sars. (Dasselbe in englischer Uebersetzung.) Forhandlinger i Vi- 
denskabs - Selskabet i Christiania. Ann. 1878. 1879. Nyt Magazin 
for Naturvidenskaberne. 24. Bd. 4. Heft. 25. Bd. 1. 2. 3. Heft. 
G. 0. Sars: Monogr. . . . Norges . . . Mysider 3. Hefte. F. C. 
Schübler : Vaextlivet i Norge in Carte des Végétaux 1878. S.Lie: 
Classification der Flächen nach der Transformationsgruppe ihrer 
geodätischen Curven. Tellef Dahll: Geologisk Kart over nordlige 
Norge.

Von der Königlichen Universität in Lund: Acta Universitatis Lun- 
densis. Tom. XII. XIII. XIV. Minnesskrift, utgifven af K. Fysio- 
grafiska Sällskapet i Lund den 3. October 1878. Lunds Universi- 
tets-Biblioteks-Accessions-Katalog 1878.

Von der Königl. norwegischen Wissenschaftsgesellschaft in Throndjem : 
Skr if ter 1878.

Von der Entomologisk Tidskrift, herausgegeben auf Kosten der En- 
tomologiska Föreningen von J. Spangberg (Académie Royale des 
Sciences) in Stockholm: Tidskrift Bd. I. Heft 1. 2. 3. 4.

Von dem Troms^e Museum (Karl Petersen) in Troms^e: Aarshefter 
II. III.

Von der Direction der geologischen Untersuchungen (Dr. Th. Kjerulf)



in Christiania: Udsigt over det Sydlige Norges Geologi. Atlas 
und Text.

Von der Botanical Society in Edinburgh: Transactions and Proceedings 
Vol. XIII Part III. Report on temperatures during the winter of 
1878—79.

Von der Nature. A weekly illustrated Journal of Science in London: 
Nature. Vol. 21. Nr. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 
542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. Vol. 22. Nr. 549. 550. 551. 552. 
553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 
566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 
579. 580. 581. 582. Extra-Number February 6. 1880.

Von der Royal Society of Edinburgh in Edinburgh: Proceedings: 
1872—73. 73—74. 74—75. 75—76. 76—77. 77—78. 78—79.

Von der Royal Microscopical Society in London: Journal Vol. III. 
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6 und 6 a.

Von der American Academy of Arts and Sciences in Boston: Procee
dings. New ser. Vol. VI. VII. Part I.

Von der Boston Society of Natural History in Boston, Mass.: Pro
ceedings: Vol. XX. Part I. II. III. Vol. XIX. Part III. IV. Occa
sional Papers III. Memoirs. Vol. III. Part I. II. III.

Von dem Museum of Comparative Zoology in Cambridge, Mass: 
Bulletin. Vol. V. Nr. 15. 16. Vol. VI. Nr. 1. 2. 4. 5—7. Vol. VIII. 
Nr. 1. Memoirs Vol. VII. Nr. 1. Annual Report of the Curator 
. . .  for 1878—1879.

Von der American Association for the advancement of Science 
in Cambridge (Salem): Proceedings. 27th Meeting.

Von dem American Journal of Science and Arts in New Haven Conn: 
American Journal. Vol. XIX. Nr. 110. 111. 112.* 113. 114. Vol. XX. 
Nr. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

Von der Academy of Sciences in New-York: Annals of the New 
York Acad, of Sei. Vol. 1. Nr. 5—8.

Von der American Philosophical Society in Philadelphia: Procee
dings. Vol. XVIII. Nr. 103. 104. 105. 106. List of Members. 
March 15. 1880.

Von der Academy of Natural Sciences in Philadelphia: Proceedings:
1879. Part I. II. III.

Von dem Essex-Institute in Salem, Mass.: Bulletin. Vol. X. Nr. 1—12. 
Von der Academy of Sciences St. Louis, Mo: Transactions Vol. IV. 

Nr. 1.
Von der Smithsonian Institution in Washington: Smithson. Miscell. 

Collect. XVI. XVII. Smithson. Report for 1878. Smiths. Contri
bution to Knowledge XXII.

Von der Connecticut-Academy of Sciences in New-Haven: Transact. 
Vol. I. Part 1. Vol. V. Part 1.

Von dem Office U. S. Geological Survey of the Territories: XI th



Ann. Report U. S. Geol. a. Geogr. Survey. 1877 (Washington 1879). 
Report of the U. S. Geological Surv. of the Territories. Yol. XII. 
Bull. U. S. Geol. a. Geogr. Survey. Yol. Y. Nr. 1. 4. Catal. of 
the Publications of the U. S. G. a. G. Survey. Third. Edit.

Yon The Canadian Journal of Science, Literature and History in 
Toronto: Proceedings of the Canadian Institute. Vol. I. Part. I.

Yon dem Naturhistorischen Yerein von Wisconsin in Milwaukee: 
Jahresbericht 1877—78. 1878—79,

Yon der American Medical Association in Philadelphia: Transactions. 
Yol. XXYII und Supplement: Prize-Essay.

Yon der Sociedad Científica Argentina in Buenos Ayres: Anales 
T. Yni. Entrega 1. 2.

Yon der Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina 
in Córdoba: Boletin. Tomo III. Entrega I.

Yon der Sociedad Mexicana de Historia Natural in Mexico: La Na
turaleza. Tomo IY. Nr. 12. 18. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Yon der Royal Society of New South Wales in Sydney: Journal 
and Proceedings 1878. Yol. XII. Report of the Council of Edu
cation . . . for 1878.

b. An G e s c h e n k e n  e r h i e l t  d ie  Bi b l i o t hek
von den Herren:

v. Dechen:  The Quarterly Journal of the Geological Society. Yol. 
XXXIY. P. 3 u. 4. Yol. XXXY. P. 1—4. Yol. XXXYI. P. 1. 2. 3. 
Yierteljahresschrift der Astronomischen Gesellschaft von Schönfeld 
und Winnecke. ¿4. Jahrg. 4. Heft und 3. Suppl. 15. Jahrg. 1., 2. 
und 3. Heft.

P r e u d h o m m e  de Bor  re: Etudes sur les espèces de la tribu des 
Féronides, qui se rencontrent en Belgique par Preud. de Borre. 
1878.

Noetl ing (in Berlin): lieber das Vorkommen von Riesenkesseln im 
Muschelkalk von Rüdersdorf. Yon F. Noetling.

F. Kessler :  Ist das Atomgewicht des Antimons Sb. 120 oder 122? 
Beantwortet von Kessler. 1879.

Oskar B oe t tg e r :  Die Reptilien und Amphibien von Madagaskar 
von Dr. philos. 0. Boettger. 1877. — Systematisches Verzeichniss 
der lebenden Arten Glausilia Drap, von 0. Boettger. 1878.

Yon der Naturforschenden Gesellschaft in Halle a. d. S. : Fest
schrift zur Feier des Hundertjährigen Bestehens der Naturfor
schenden Gesellschaft in Halle a. d. S. 1879.

Yon der Stadt Soest : Soest in Vergangenheit und Gegenwart. 1879.
K. Lis t :  Darstellung einer Reihe neuer magnetischer Verbindungen 

des Eisenoxydes. Yon Dr. K. List.



G Dewalque: Revue des Fossiles Laudeniens décrits par de Ryck- 
holt, par G. Dewalque. — Sur l’uniformité de la langue géologi
que par G. Dewalque. 1880.

Cas. Ubaghs:  Description de quelques grandes vertébrés et d’une 
nouvelle espèce de tortue, trouvés dans la craie supérieure de 
Maestricht. Par C. Ubaghs. 1879.

He rm ann Scheffler:  Wärme und Eiasticität. Supplement zum 
zweiten Theile der Naturgesetze. Von Dr. H. Scheffler. 1879.

v. Dechen:  Dr. A. Petermann’s Mittheilungen aus Justus Perthes 
Geogr. Anstalt. Ergänzungsband XIII. (1879/80.) Heft 57—60. — 
26. Bd. 1880. Herausgegeben von Dr. Behm und Dr. Lindeman.

Ch. Ker remans :  Catalogue des Coléoptères de Belgique etc. par 
Ch. Kerremans. 1880.

H. Scheff le r:  Die Naturgesetze. Die Theorie der Erkenntniss oder 
die logischen Gesetze. Von Dr. H. Scheffler. 1880. 6. 7. und
8. Lieferung.

Preudhomrae de Borre: Note sur le genreMacroderesWestwood 
par A. Preudh. de Borre. 1880.

v. D ücker:  Petroleum und Asphalt in Deutschland. Von Freiherr 
v. Dücker. 1880.

y. Matyaso vszky: Geologische Skizze der Hohen Tabra von Jacob 
von Matyasovszky. 1879.

Cas. Ubaghs:  Description géologique et paléontologique du sol 
du Limbourg etc. par Casimir Ubaghs. 1879.

G. Se l igmann:  Krystallographische Notizen I. von G. Seligmann 
in Coblenz. 1880. (Separatabdruck.)

Filippo Trois:  Catalogo delle Demonstrazioni anatomiche del Museo 
del R. Istituto Yeneto etc. da Filippo Trois.

José M. Yelasco:  Description, Metamorfosis y costumbres de una 
especie nueva del Género Siredon, aut. José Yelasco.

A. von Lasaulx :  XYII. Mineralogische Notizen. 1879.
Y. von Möller:  Ueber die bathrologische Stellung des jüngeren 

palaeozoischen Schichtensystems von Djoulfa in Armenien. Yon 
Y. von Möller. 1879.

Ludw. Haynald :  Pariatore Fülöp. Yon Dr. Haynald Lajos. 1878. 
— De distributione geographica Castaneae in Hungaria scripsit 
Dr. Ludovicus Haynald Archiepiscopus colocensis. 1878. — Denk
rede auf Philipp Pariatore. Yon Dr. Ludwig Haynald, Erzbischof 
von Kalocsa. 1879.

Y. von Möller:  Die Foraminiferen des russischen Kohlenkalkes. 
Yon Y. von Möller. 1879.

Yon der Direction der königl. geologischen Landesanstalt in Berlin: 
Geologische Karte von Preussen und den thüringischen Staaten. 
12 Lief, in 6 Blättern mit den Sectionen Naumburg, Stössen, 
Camburg, Osterfeld, Bürgel und Eisenberg, nebst den Erläuterungen



6 Hefte; Abhandlungen Band III Heft 1 nebst Atlas. — 14 Lief, 
in 3 Blättern mit den Sectionen Oranienburg, Hennigsdorf und 
Spandau nebst Erläuterungen 3 Hefte. — 10 Lief, in 6 Blättern, 
Sectionen Winchringen, Saarburg, Beuren, Freudenburg, Perlund 
Merzig nebst Erläuterungen 6 Hefte. — 15 Lief, in 6 Blättern, 
Sectionen Langenschwalbach, Platto, Königstein a. T., Eltville, 
Wiesbaden und Hochheim nebst Erläuterungen 6 Hefte.

C. W. Gümbel:  Geognostisehe Karte des Königreichs Bayern.
3. Abth. Das Fichtelgebirge mit dem Frankenwalde und dem 
westlichen Vorlande. 2 Blätter, 1 Bl. Gebirgsansichten. Von 
C.W. Gümbel. 1879.

Oskar B oe t tg e r :  Abbildungen seltener oder wenig bekannter 
Limneen des Mainzer Beckens; von Dr. 0. Boettger. Studien über 
neue oder wenig bekannte Eidechsen von Dr. 0. Boettger. Rep
tilien und Amphibien aus Syrien. Von Dr. Oskar Boettger.

E. Weiss: Gedenkworte am Tage der Feier des hundertjährigen 
Geburtstages von Chr. S. Weiss, von Prof. E. Weiss.

Adolphe  Wasseige:  Fibryomie kystique volumineux de l’utérus; 
par A. Wasseige. De l’opération Césarienne; par A. Wasseige; 
Deuxième Observation de l’opération Césarienne ; idem.

Dr. Kosmann:  Neue geognostisehe und palaeontologische Auf
schlüsse der Königsgrube; von Dr. Kosmann.

Fischer  von Waldhe im:  Les Ustilaginées; par Fischer de Wald
heim; Varsovie, 1877.

Von dem Naturwissenschaftlichen Verein zuCoblenz: Zum 25jährigen 
Jubiläum 1876.

Adolphe  Was s eige : Du crochet mousse articulé; par A. Wasseige.
Von der Commission der geologischen Landesuntersuchung von 

Elsass-Lothringen in Strassburg : Abhandlungen zur geologischen 
Specialkarte von Elsass-Lothringen. Bd. II Heft I nebst Atlas.

Frau Dr. R o s b a c h :  Flora von Trier. Von Dr. med. Rosbach.
1880.

Bitter von Haas t :  Geology of the Provinces of Canterbury and 
Westland, New-Zealand. By Julius von Haast; Ph. Dr., F. R. S. 1879.

v. Dechen:  3 Photographien von anthropoiden Aflen nach Exem
plaren im naturhist. Museum in Lübeck;

c. D u r c h  Ankauf  wurden  e r wor ben :
Beschreibung des Bergreviers Weilburg von Fr. Wenckenbach, 

königl. Bergmeister zu Weilburg. Mit einer Karte. 1880.
Zoologischer Anzeiger I. und II. Jahrgang.
Wood ward ,  Manual of Conchyologie.
v. E t t i n g s h a u s e n :  Die fossile Flora von Sagor in Krain. 1877 

II. Theil.



Erwerbungen für die N a tu rh i s to r i s c h e n  
Sammlungen.

a. Geschenke von den Herren:
Oberförster M e is h e im  e r: Bälge von Falco tinnunculus, Fulica 

atra und Mustela erminea.
Von der Direction des Blei- und Silberbergwerks Friedrichs

segen : Versteinerungen und gediegen Kupfer von Friedrichs
segen.

Rentner G. H e rp e ll:  Sammlung präparirter Hutplize von G. Her
pell. St. Goar 1880.

Prof. v. Koenen: Ein Kistchen mit Culmversteinerungen von Herborn.
Apotheker W in te r: 2 Kistchen mit Eifelkalkversteinerungen.
Wirkl. Geh. Rath von D echen : Eine reichhaltige Sammlung von 

Versteinerungen aus dem Mainzer Becken.
Stud. R iem ann: 3 Stück Mineralien, Eleonorit und Barandeit von 

Grube Rothläufchen, Strengit von Grube Eleonore im Bergrevier 
Wetzlar.

Von der Direction der berg.-märk. Eisenbahn in Elberfeld einen 
fossilen Stamm aus dem Kohlengebirge der Wittener Köpfe.

b. D urch  A nkauf:
Ausgestopfte Thiere von Conservator F en d i er: Falco rufus, Falc. 

nisus, Turdus musicus juv., Turd. merula juv., Sitta europaea, 
Motacilla alba, Sylvia rubecula, Mustela furo.


