
Sonderheft
des Deutschen Naturwissenschaftlichen Vereins 

zu Posen.

Deutfche
W ilfenfchaftliche Zeitfchrift

für Polen.
Neue Folge |der Zeitfchriften der Hiltorifchen Gefellfchaft für Pofen und 
des Deutschen Naturwiffenfchaftlichen Vereins und der Polytechnifchen 
Gefellfchaft zu Pofen, zugleich Veröffentlichung der Deutschen Gefell" 
fchaft für Kund und Wiirenfchaft in Bromberg und des Coppernicus- 

iSjSfÄ, Vereins für Wiffenfchaft und Kunft in Thorn.

Begründet von Dr. H erm an n  R auschn ing . 

*

Herausgegeben
von

Dr. Alfred Lattermann.

Heft 26.

Bearbeitet von Otto Tumm-Posen.

Pofen 1953.
Im Verlag der Hiftorifchen Gefellfchaft für Pofen,

Poznafi, ul. Zwierzyniecka 1.
Auslieferung für das Deutlche Reich: Verlag Günther W olff, Plauen i.V. 

Erschienen 1934.

o



In der Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen. Verlag: Poznnrt,
Zwierzyniecka 1. sind folgende Sonderhefte und grössere Aufsätze erschienen:
Heft 1, 6 u. 8: Einige zurilckgekauftc Exemplare können nur bei Abnahme der 

ganzen Reihe abgegeben werden.
2, 3 u. 5; Prof. Dr. Hermann Schütze: Das Posener Land. (H. 2 nur noch im Gesamt

sonderdruck: Preis 15 zl, im Ausl. 7,50 M.).
6: Dr. Kurt Lück: Der Bauer im poln. Roman des 19. Jahrh.; D. Th. Wotschke: 

Job. Theob. Blasius, ein Lissaer Rektor des 16. Jahrh.; Walter Kuhn: Der 
Bauerntumult auf den Teschener Kammergütern im Jahre 1736; Dr. Alfred 
Lattermann: Uebersicht der polnischen Veröffentlichungen 1918/24.

7: Dr. Ilse Rhode: Das Nationalitätenverhältnis in Westpreussen und Posen zur 
Zeit der polnischen Teilungen. Llc. Wilh. Blckericb: Joh. Metzig. ein deutscher 
Idealist im Posener Lande.

8: Prof. Dr. Jos. Strzygowskl: Die Holzkirchen in der Umgebung von Bielitz- 
Biala. (Sonderdruck 6 zt); D. Th. Wotschke: Aus den Berichten eines War* 
schauer Gesandten; Dr. Alfred Lattermann: Polnische Veröffentlichungen 1925.

9 : Naturwissenschaftliches Sonderheft zum 90jährigen Bestehen des Deutschen 
Naturwissenschaftlichen Vereins zu Posen.

10: Dr. Walter Maas: Die Entstehung der Posener Kulturlandschaft. Beiträge zur 
Siedlungsgeographie.

fl: Prof. Dr. Manfred Laubert: Studien zur Geschichte der Provinz Posen in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 2. Band.

12: Ing. Walter'‘Kuhn: Die innere Entwicklung von Bielitz im Mittelalter; D. Th. 
Wotschke: Die Mitarbeiter an den Acta historico-ecclesiastica in Polen; Hugo 
Sommer: Die Stadt Posen als preussischer Truppenstandort 1815—1918. — 
21 Besprechungen.

13: Dr. W. Maas: Beziehungen zwischen ältester Besiedlung, Pflanzenverbreitung 
und Böden in Ostdeutschland und Polen; Dr. Franz Doubek: Ein deutsches 
Sprachdenkmal aus der Gegend von Laricut; Prof. Dr. Albert Steuer: Deutsche 
Domherren in Posen und Gnesen; H. Sommer: Die Festung Posen und ihre 
preussischen Kommandanten. — 21 Besprechungen.

14: Dr. Albrecht Schubert: Die Entwicklung der Posener Landwirtschaft seit 1919. 
— 18 Besprechungen.

15: Pfarrer Reinhold Heuer: Die altstädtische evangelische Kirche in Thorn; D. Th. 
Wotschke: Hilferufe nach der Schweiz; H. Sommer: Kammerdepartement War
schau zu südpreussischer Zeit. — 23 Besprechungen.

16: D. W. Bickerich: Ein Programm des polnisch-christlichen Universalismus: 
H. Sommer: Militärische Beziehungen zwischen Deutschland und Polen; Dr. W. 
Maas: Studien zur Wirtschaftsgeschichte des Posener Landes. — 14 Besprech.

17: Dir. Ernst Fleischer: Die Entstehung der Farbtöne; Prof. Julius Hammling: 
Ornithologische Beobachtungen aus dem Posener Lande; Dr. Fr. Doubek: Das 
Zunftbuch der Wilnaer Zinngiesser; Dr. W. Maas: Steuern und Zölle. — 
35 Besprechungen.

18: Dir. G. Schulz: Unions- und Verfassungsbestrebungen der protestantischen 
Kirchen im Grossherzogtum Warschau; D. Th. Wotschke: Der Pietismus in 
Moskau; Prof. M. Laubert: Die Rittergutsmatrikel in der Provinz Posen. — 
34 Besprechungen.

19: Prof. M. Laubert: Posen bei Ausbruch des Warschauer November-Aufstandes; 
H. Sommer: Das Generalkommando Posen 1815—1918; D. Th. Wotschke: Der 
Pietismus in Petersburg; Lissaer Studenten bis 1800; Alb. Breyer: Das Schrift
tum über das Deutschtum in Kongresspolen. — 18 Besprechungen.

20: Dir. Ernst Fleischer: Zur Entstehung der Lichtempfindungen; Altansässiges 
Deutschtum: Domherr Dr. Paul Panske: Familien der Koschnaewierdörfer und 
drei kürzere Aufsätze; A. Kronthal: Adolf Warschauer; Dr. Fr. Doubek: Rai
mund Friedrich Kaindl. — 24 Besprechungen.

21: Dr. Wolfg. Kohte: Deutsche Bewegung und preussische Politik im Posener 
Lande 1848—49.

22. Th. Wotschke: Der poln. Brüder Briefwechsel mit den märkischen Enthusiasten; 
M. Laubert: Anstellung der Distriktspolizeidir. in d. Prov. Posen 1830; H. Som
mer: Gneisenau. — 6 kurze Beiträge; A. Karasek-Langer: Das Schrifttum über 
die Deutschem in Wolhynien und Polesien. — 56 Besprechungen.

F o rts e tz u n g  3. U m sch lag-S eite .
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In h altsverzeich n is

H eft Seite
I. Vorgeschichte.

P osener B urgw älle. Von D r. W alth e r M aas aus P o s e n .......... 24 47

II. Geschichte.
Die B ruderschaften  der deu tschen  K atho liken  in  Posen. M it 

e iner A bbildung. Von P . V enan tiu s K em pf, O rd. Min.
Conv. in  P osen  ................................................................................ 25 1

G elehrte  G esellschaften in  P olen . V on M artin  K age ........  24 61
B e iträg e  zur G eschichte des D eu tsch tum s in  W ilna. I I .

D eutsche G elehrte an der W ilnaer U n iv e rs itä t (1578 b is
1831). V on cand . ph il. A. M irovie in  W ilna .................  25 93

D ie ers ten  50 Ja h re  des P osener Feuerversicherungsw esens.
Von U n iv .-P ro f. Dr. M anfred L au b e rt, frü h e r P osen . 2 4  71

P reuß ische m ilitä risch e  S tan d o rte  im  Posener Lande, in  W est
p reußen  un d  O berschlesien . Von S ch riftle ite r  und  L ek to r 
a. D. H ugo Som m er aus Posen, je tz t  B erlin  - F rie 
denau  ................................... . ...............................................................  25 51

Die B eziehungen R o b e rt R em aks zum  P o len tu m . Von S ta d t
r a t  a. D. A rth u r K ro n th a l aus Posen, je tz t  B erlin- 
S chm argendorf ...........   25 123

III. Sprachwissenschaft.
Z um  ä lte s ten  deu tschen  Schöffenbuch der G em einde K rze- 

m ienica. I I .  Teil. Zur Sprache des Schöffenbuches. Von 
D ozent D r. F ra n z  A. D oubek  in  W ilna ............................  24 1

IV. Naturwissenschaften.
S o n d erh eft des D eutschen  N atu rw issenschaftlichen  V ereins.
V orkom m en su b a rk tisch e r  P flanzen  und  A rten  s te p p e n ä h n 

licher V erbände im  u n te re n  W eichselgebiet u n te r  beson 
dere r B erücksich tigung  ih re r E ntw ick lungsgesch ich te.
Von D r. H ans P r e u ß ....................................................................  26 1

E ric a  T e tra lix  L. an  einem  R e lik ts ta n d o rt im  K reise P ieschen
(Pleszew). Von O. T um m  ....................................................  26 25

Z u r V ogelw elt des P osener L andes. E ine Ü bersich t von Prof.
Ju liu s  H am m ling  ..............................   26 27

N ach träg e  zu m einer V eröffen tlichung  ü ber ,,D ie B ienen der
P rov inz P o sen “ . Von V. T o rk a  ................   26 83

B e itrag  zur C icad inenfauna des P osener L andes. Von
J. W. Szulczewski .........................................................................  26 95

Ü ber m onströse B lü tenb ildung  an  S p iraea  cham aedryfo lia  L.
Ein B e itrag  zur B lü ten tera to log ie . M it 5 A bbild, nach
H andzeichnungen . Von J. W. Szulczewski ......................  26 104

T o m  b inoku la ren  Sehen. M it 4 Eig. im  T ex t und  3 Tafeln.
Von E rn s t E le is c h e r ......................................................................  26 109
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H eft Seite“
V. Tagungsbericht.

D ie 5. A llgem eine Poln ische H is to rik e rtag u n g  in  W arschau .
Von D r. A lfred  L a t t e r m a n n ......................................................  24 113

VI. Kurze Beiträge.
a) G e s c h i c h t l i c h e .

Zum  ä lte s te n  S chöffenbuch der G em einde K rzem ien ica . . .  25 131
K arl G o ttfried  W oide an  B arth o lo m ä i in  W eim ar. M itg e te ilt

von  D. D r. T heodor W o tsc h k e .................................................. 24 112.
R undsch re iben  d e r  D anziger Synode. D esgl................................ 24 140
E in  B rief des T h o rn e r K onfessors Zernecke. D esg l...................  25 227
P au l E b er an  G raf R aphae l von  L issa . D esg l..........................  25 228

b) N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e .
B a lz lau t sitzen d er B ekassinen . M it 1 A bbild . Von G raf H och

berg, K rucz-G oraj un d  Ja ro slaw  U rb aA sk i.......................  26 150
M im ikry . —  Die spanische F liege. V on J. W. S zu lczew sk i. . 26 160
E ibenholz als T o llw u tm itte l. Von O. T u m m ............................  26 160

VII. Aufrufe.
I . Von D r. F r. A. D oubek  ..............................................................  25 133

I I .  Von D r. A. L a t t e r m a n n ............................................................... 25 135

VIII. Besprechungen und Inhaltsangaben.
V erzeichnisse der b e tr . B ücher un d  A ufsätze, v g l . : .

65 T ite l (ab S. 1 4 1 ) ......................................................................... 24 I I I
79 T ite l (ab S. 1 3 7 ) .........................................................................  25 I I

L ite ra tu r  zur n a tu rk u n d lich e n  E rfo rsch u n g  G roßpolens 
un d  P om m erellens.

I . Geologie u n d  P aläon to log ie . Von D r. J . G0I3L ............  26 163-
I I .  B o tan ik . V on D r. F . K raw iec ...............................................  26 174

I I I .  Zoologie. Von J . U rbansk i ......................................................  26 184
IV . N a tu rsc h u tz . Von J . U rbaA ski ............................................. 26 196-

IX. Zeitschriftenschau.
V erzeichnisse d e r b e tr . J a h rb ü c h e r  u . Z eitsch riften , vg l.:

6 T ite l (ab S‘. 2 0 8 ) ....................................................................... 24 IV
10 T ite l (ab S. 2 1 2 ) ....................................................................... 25 IV

N atu rw iss. A u s ta u s c h z e i t s c h r i f te n . . . . ............................................. 26 162:

X. Büchereingänge.
Zur B e s p re c h u n g .......................................................................................  25 226-

XI. Beilage.
G esam t-In h altsv erz . zu den  83 H efte n  d er „Z tsch r. des N a-

tu rw . V ereins fü r die P rov inz  P o sen “ (1894— 1918) . . 26 —
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Bisherige V eröffentlichungen 
des N aturw issenschaftlichen Vereins zu Posen.

1. Dr .  H.  L o e w :  Ja h re sb e ric h t des N atu rw issenschaftlichen  Ver
e in s  zu Posen fü r  1846. —  P osen 1847. V ergriffen!

In h a lt : K urzer B e rich t über die L eistungen  des V ereins im  
Ja h re  18.46. —  D r. H . L o e w :  D ip tero log ische B eiträge, I I I .  T eil: 
Ü ber die ita lien ischen  A rten  der G a ttu n g  Conops. Ü ber die e u ro p ä i
schen A rten  der G a ttu n g  S aprom yza. ■—- V erzeichnis der in  der B ib lio 
th e k  des V ereins befind lichen  B ücher.

2. G. R i t s c h  1: F lo ra  des G roßherzogtum s Posen. B erlin  1850. 
V erg riffe n !

3. F es tsc h r ift zum  fünfz ig jäh rigen  Ju b ilä u m  des N atu rw issen 
sch aftlich en  V ereins der P rov inz P osen 1837— 1887. P osen 1887. 
V e rg riffe n !

In h a lt :  D r. M a g e  n e  r : G eschich te des N a tu rw issen sch a ft
lichen  V ereins der P ro v in z  Posen. —  S p r i b i l l e :  V erzeichnis der 
S tan d o rte  der se ltneren  P flanzen  des K reises S chub in . — H. S c h u l t z :  
V erzeichnis der b is je tz t  in  P osen  und  U m gegend gefangenen Lepi- 
d o p te ren . — Dr. L a n d s b e r g e r :  Das W ach stu m  im  A lter der 
S chulpflich t. —  Dr. B. M e n d e 1 s o h  n: B e iträge  zu einer G eschichte 

•der chem ischen In d u s tr ie  der P rov inz Posen se it deren  E inverle ibung  
in  den p reuß ischen  S ta a tsv e rb a n d . —  Dr. W. S c h w ä r t  z: D er 
B litz  als geom etrisches G ebilde nach  p räh is to risch e r A uffassung. — 
V erzeichnis der M itglieder des N atu rw issenschaftlichen  V ereins der 
P ro v in z  Posen.

4. Z e itsch rift der B o tan ischen  A b teilung  *). 1894— 1918. 25 J a h r 
g ä n g e  (83 H efte). V ergriffen!

D a s  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  l i e g t  d i e s e m  H e f t e  b e i .
5. D eutsche W issenschaftliche Z eitsch rift fü r Polen. Die H efte  

sind vom  V erlage der H isto rischen  G esellschaft fü r Polen, Poznah, 
Z w ierzyniecka 1 oder du rch  den B uchhandel zu beziehen.

B e iträge na tu rw issen sch aftlich en  In h a lts :
H eft 1, 1923: V. T o r k a :  D iatom een  e in iger sa lzha ltige r O rte 

Posens. ■—- O. T u  m m : Z ur A nw endung des E ibenholzes als H e il
m itte l gegen die T ollw ut. — O. T u m m : .Neuere .A rbeiten  zur n a tu r 
kund lichen  E rfo rschung  G roßpolens.

H eft I I ,  1923; I I I ,  1924; V, 1925: H . S c h ü t z e :  D as P osener 
L a n d  (W arthe- und  N etzegau).

H eft IV, 1924: Prof. D r. H . S c h ü t z e :  D ie S tenschew oer Seen
g ruppe bei Posen. —  J. H a m m l i n g :  K ritisch e  B em erkungen  zu 
W. S chusters in  der Z e itsch rift des N atu rw issenschaftlichen  V ereins 
verö ffen tlich ten  o rn itho log ischen  A ufsätzen . — J. H a m m l i n g :  
W in terg äs te  1919 auf der W a rth e  bei P osen  b eobach te t.

*) Seit 1902: „ Z e itsc h rift der^'l^i>\j£\^i§senschaf fliehen  A bteilung  
der D eutschen  G esellschaft fü r K j ^ ^ u n d ^ ’& ^s^efischaft in  P osen ."

H r inwerriarza. m .



H e ft IX , 1927, S onderheft zum  90 jäh rigen  B estehen  des D eu tschen  
N atu rw issenschaftlichen  V ereins zu Posen.

I n h a l t :  V orw ort. —  D. V o g t :  D ie E n td eck u n g  und  W iederen t
deckung  der M endelschen Gesetze. — Prof. J . H a m m l i n g :  O rni- 
tho log ische B eobach tungen  aus der U m gegend von Sm ilowo (Schmilau) 
im  K reise Chodziez (K olm ar). —  K a y s  e r :  E in ige se ltenere B ru t
vögel an  der P osen-Schlesischen G renze. — H. K a p p :  Aus der 
W e rk s ta t t  eines P rä p a ra to rs . —  E. W i l l :  E ine orn itho log ische Sel
te n h e it . —  E . W i l l :  V orkom m en der Schildkrö te in  unserer H eim at. 
—. E . M ü l l e r  und  V. T  o r  k  a : M ollusken-Fauria der Gegend von 
N akel (N aklo). —  G. u. R . B i c k e r i c h :  E in ige bem erkensw erte 
F unde  von  G efäßpflanzen  (vorzugsw eise G efäßkryp togam en  und 
O rchideen) bei Leszno (Lissa). — V. T o r k a :  Z ur M oosflora von 
G roßpolen. —  I. W.  S . : L ite ra tu r  zur n a tu rk u n d lich e n  E rfo rschung  
G roßpolens. —  S atzung  des D eu tschen  N atu rw issenschaftlichen  Ver
eins und  der P o ly techn ischen  G esellschaft zu Posen.

H eft X I I I ,  1928: Dr. W. M. M a a s :  B eziehungen zw ischen ä lte s te r  
Besiedlung, P flan ze n v e rb re itu n g  und  B öden in  O std eu tsch lan d  und  
Polen. — Dr. F. K o p p e :  B e iträge  zu r K en n tn is  der Moose und  Ge
fäß p flan zen  in  W estp reußen  und  N ordposen .

H eft X V II, 1929: E . F l e i s c h e r :  Die E n ts te h u n g  der F a rb 
töne . — Prof. J . H a m m l i n g :  O rn itho log ische B eobach tungen  
und  M itte ilungen  aus dem  P osener L ande . — H . T o r n o :  N euere 
A rbeiten , be tre ffend  den N a tu rsc h u tz  im  P osenschen.

H eft X X , 1930: E . F l e i s c h e r :  Zur E n ts te h u n g  der L ic h t
em pfindung.



Vorkommen subarktischer Pflanzen und Arten 
steppenähnlicher Verbände im unteren Weichsel
gebiet unter besonderer Berücksichtigung ihrer 

Entwicklungsgeschichte.

Von Dr. H a n s  P r e u s s ,
Senator und Stadtschulrat in Osnabrück.

Seit vielen Jahren habe ich mich mit der Pflanzendecke P o m 
ni e r e 11 e n s mehr oder weniger eingehend beschäftigt. Zu den inter
essantesten Formationen der Provinz gehören neben bestimmten Nieder- 
und Übergangsmooren die steppenähnlichen Verbände im engeren und 
weiteren Weichselgebiet. Bereits im Jahre 1909 versuchte ich auf Grund 
•der pflanzengeographischen Methode die Geschichte dieser eigenartigen 
Bestände darzustellen, und im Jahre 1912 erschien meine Arbeit über 
,,Die politischen Pflanzenbestände im Weichselgebiet“, die durch Con-  
w e n t z, den Vater der Naturdenkmalpflege, angeregt war.1) Unver
gessen bleibt der rührige J. B. S c h o 1 z, der uns in seiner anschaulichen 
Art die Gesamtflora des Weichseltals dargestellt hat.2)

Die steppenähnlichen Verbände sind gekennzeichnet durch Pflanzen 
gleicher oder ähnlicher ökologischer Ansprüche, und diese Ansprüche 
kommen in einer gewissen kontinentalen Note ihrer Gesamtverbreitung 
zum Ausdruck. Pflanzengeographisch sind diese Arten aber im allge
meinen unterschiedlich; wir finden neben zirkumpolaren, eurasiatischen, 
•eurosibirischen und westsibirisch-europäischen Spezies Pflanzen, die 
sich in ihrer Gesamtverbreitung in der Hauptsache auf Europa beschrän
ken, gelegentlich aber auch nach Kleinasien, den Kaukasus- oder Atlas
ländern hinüberreichen.3) Noch zusammengesetzter wird das Bild, wenn 
■\yir Einzelheiten berücksichtigen.

D ie  A r t  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  e i n e r  F l o r a  i s t  
e i n  e n t s c h e i d e n d e s  M e r k m a l  f ü r  i h r e  E n t w i c k 
l u n g s g e s c h i c h t e ,  u n d  d i e  A r e a l g e o g r a p h i e  u n s e r e r

1) H . P r e u s s :  Die boreal-a lp inen  und  ,,pon tischen“ A ssoziationen 
d e r  F lo ra  von O st- und W estp reußen . I I .  P on tische A ssoziationen. 
D eutsch. B ot. Ges., Bd. X X V II, 6 . B erlin  1909. —  Die pon tischen  
P flanzenbestände im  W eichselgebiet. B e itrag  z. N aturdenkm alpflege, 
Bd. I I .  B erlin  1912.

2) J. B. S c h o  1 z: V ege ta tionsverhä ltn isse  des preußischenW eichsel- 
geländes. T ho rn  1896. —  Die P flanzengenossenschaften  W estpreuß . 
Sehr. d. N atu rf. Ges. N. F . X I. B d., 3. H eft. D anzig 1905.

3) W. W a n g e r i n :  F lo renelem ente und A realtypen . B eihefte 
z. B ot. C e n tra lb la tt, B d. X L IX . D resden 1932.
D eutsche W issensch. Z e itschr. f . P o len . H eft 26. 1933. 1
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„p o n t i s c h e n“ A r t e n  d e c k t  m a n c h m a l  i h r e  u n t e r 
s c h i e d l i c h e n  E i n w a n d e r u n g s w e g e  i n M i t t e l e u r o p a  
auf .  Wie weit das Auftreten einzelner Arten in unserem Gebiet 
z e i t l i c h  v e r s c h i e d e n  war, sei dahingestellt. Es s t e h t  
m e i n e s  E r a c h t e n s  f e s t ,  d a ß  s i c h  m i n d e s t e n s  a u s 
g a n g s  d e s  D i l u v i u m s  M i s c h f l o r e n  b i l d e t e n .

In dem Problem einer inter- oder postglacialen Steppenzeit spielt 
der L ö ß  eine Rolle. R. G r a h m a n n 4) weist mit Recht darauf hin, 
daß der europäische Löß ein d o p p e l t  geseigertes Sediment sei, 
diesem Umstande seine gleichmäßige Körnung verdanke und sich da
durch von dem ostasiatischen Löß unterscheide, der nur eine vom Winde 
e i n f a c h  geseigerte äolische Ablagerung darstelle. ,,Die große Menge 
des Lösses, die Abhängigkeit seiner Verbreitung von weiten Teilgebieten, 
seine gleichförmige Körnung und das Fehlen echter Seigerungszonen 
in Richtung auf die Vereisungsgebiete machen es wahrscheinlich, daß 
außer aufbereiteten Moränenschluffen auch die nach den Schneeschmelzen 
ausgebreiteten Hochflutabsätze aller europäischen Flüsse das Ausgangs
material für den Löß geliefert haben. Seine Bildung erfolgte also g l e i c h 
z e i t i g  und aus den g l e i c h e n  Ursachen wie die Aufschotterung.“ 
Wir können R. Grahmann auch ohne weiteres folgen, wenn er ausführt, 
daß das Vorhandensein einer Eiskalotte mit überlagernder Antizyklone 
erst die Bedingung für die Lößbildung schaffte. G. J. T a n f i 1 j e w 5) 
betont, daß der Tschernosjom der südrussischen Steppen ein von einer 
Humusschicht bedeckter Lößboden sei, und fast allgemein sieht man 
in der Schwarzerde eine in  e i n e m  m ä ß i g  t r o c k e n e n  K l i m a  
e n t s t a n d e n e  T r o c k e n h u m u s b i l d u n g .

Wir besitzen in unserem Gebiet wohl Schwarzerde, aber keinen 
Löß. Es muß also im Weichselgelände in postglacialer Vergangenheit 
die Entstehung von Schwarzerde möglich gewesen sein, ohne daß Löß 
vorhanden war. Wir wissen aus Feststellungen von 0. v. L i n s t o w,6) 
daß nördlich von Köthen in Sachsen-Anhalt auf dem dem Lößgebiete 
angrenzenden Geschiebemergel Schwarzerde liegt, also der Löß nicht 
immer die Voraussetzung für ihre Bildung sein muß. Das Schwarzerde
vorkommen nördlich von Mewe und das im Weichselgehänge südlich 
von Kulm ist relativ klein, weit umfangreicher ist das in Kujawien, das 
sich über Inowrazlaw, Kruschwitz und Strelno bis nach Kongreßpolen' 
dehnt. Die Schwarzerdeinsel bei Mewe, die S o n n t a g 7) als ein Er
gebnis der letzten Abschmelzperiode auffaßt und zeitlich mit dem Deck
ton gleichstellt, enthält kleine Geschiebe und wenig gröbere Sandkörner.

4) R. G r a h m a n n :  Der Löß in  E u ropa . M itt. d. Ges. f. E rd 
kunde zu L eipzig. 51. Bd. 1932.

5) G. J . X a n  f i 1 j e w: Die südrussischen  S teppen . Res. sc ien ti- 
fiques du congres in te rn , de b o tan ique . W ien 1905.

6) v. L  i n s t  o w: Löß und  Schw arzerde in  der Gegend von K öthen . 
J a h tb u c h  d. Kgl. P reuß . Geolog. L .-A . 1908, Bd. X X IX , 1. B erlin  
1909. (Z itie rt nach  W a h n s c h a f f e - S c h u c h t ,  Geologie u n d  
O berflächengesta ltung  des no rddeu tschen  F lach landes. S tu t tg a r t  192IR

7) P. S o n n t a g :  Geologie von W estp reußen . B erlin  1919.
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Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Kulm. D ie  E n t s t e h u n g v o n  
S c h w a r z e r d e  s e t z t  W a l d l o s i g k e i t  u n d  e i n  e x t r e m  
k o n t i n e n t a l e s  K l i m a  v o r a u s .  Man nimmt gewöhnlich an, 
daß ungezählte Geschlechter an Gräsern die fruchtbare Bodendecke 
aufgebaut haben. Trockenhumusbildung ist, wie schon ausgeführt, im 
allgemeinen von einem stark kontinentalen Klima abhängig. Nach 
H e l l m a n n s  Regenkarte 8) haben die Gebiete bei Mewe, Kulm und 
Inowrazlaw eine mittlere jährliche Niederschlaghöhe von 450—500 mm, 
und bei Kruschwitz sinkt diese sogar unter 450 mm. — Jenes Mosaik
bild, das die gegenwärtigen klimatischen Verhältnisse Mitteleuropas 
wiedergibt, muß in allerdings anders getönten Farben auch schon in 
früher postglacialer Vergangenheit' bestanden haben. Würden aber 
heute jene Schwarzerdeinseln sich selbst überlassen bleiben, so dürften 
hier keineswegs Steppen entstehen, sondern der Wald würde die Herr
schaft antreten. H. G r o ß 9) weist darauf hin, daß die Strahlungskurve 
von M i 1 a n k o w i t s c h 10) ein Maximum der Strahlungsintensität 
um die 8000 Jahre v. Chr. erkennen lasse, worauf dann ein gleichmäßiges 
Absinken bis zur Gegenwart erfolgt wäre. Da sich die Beweise für die 
Übereinstimmung der geologischen und astronomischen Eiszeit mehren11), 
wird man H. G r o ß  auch in der Beurteilung des nacheiszeitlichen 
Strahlungsdiagramms folgen können, wenn auch, worauf H. G a m s 12) 
hinweist, ,,das wärmezeitliche Abschmelzen der Gletscher, das erst lange 
nach dem Höhepunkt der Wärme zum Stillstand kommen konnte,“ 
eine spätere Trockenperiode hervorrufen mußte, aber diese Trocken
periode ist jedenfalls nicht so erheblich gewesen, daß sie die Verhältnisse 
von Grund auf änderte. — Man darf mit einiger Bestimmtheit annehmen, 
daß in der letzten Hälfte des Präboreals die Einwanderung von Steppen
pflanzen möglich war. G r o ß  verlegt deshalb in die neuere Yoldia-Zeit 
den Beginn der Ausbreitung sibirischer Steppenpflanzen in Mitteleuropa. 
Das geologische Bild, das die Schwarzerde bei Mewe bietet, macht sogar 
noch einen früheren Zeitpunkt glaubhaft. Ganz abgesehen von Arten, 
wie Pulsatilla patens (L.) Milk, Cotoneaster nigra Whlbg., Dracoce- 
phalus Ruyschiana L., Senecio campester (L.) DC., die S t e f f e n 13) 
als subarktische Steppenpflanzen bezeichnet, kennen wir eine Anzahl

8) G. H e  11 m a n n :  R egenkarte  der P rov inzen  W estp reußen
und P osen . B erlin  1912.

9) H. G r o ß :  Das P rob lem  der nacheisze itlichen  K lim a- und  
F lo renen tw ick lung  in  N ord- u. M itte leu ropa. (Beih. z. B ot. C e n tra l
b la tt . Bd. X L V il (1930), A bt. II .

10) W. K o e p p e n  und  A. W  e g e n e r :  D ie K lim ate  der geo lo 
gischen V orzeit. B erlin  1924.

X1) Vgl. R. G r a h m a n n: Ü ber die A usdehnung der V ereisungen 
N orddeu tsch lands und  ih re  E ino rdnung  in  d ie S trah lungsku rve . Ber. 
d. m a th .-phys. K lasse d. Sachs. A kad. d. W issensch. zu Leipzig. 
Bd. L X X X . 1928.

12) H . G a m s :  N eue B e iträg e  zur G eschichte der O stsee. In te rn . 
R evue d. ges. H ydrobio log ie u. H ydrograph ie , 1931, B d. 26. H eft 1/2.

13) H . S t e f f e n :  V ege ta tionskunde  von O stpreußen . Jen a  1931.
1*
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Pflanzen der steppenartigen Verbände, die in ihrer heutigen Verbreitung 
stellenweise bis über die Subarktis hinausreichen, wie Carex supina 
Whlbg., Silene otites L., Anemone silvestris L.—S t e f f e n 14) schreibt: 
„So auffallend dies Vorkommen von Steppenpflanzen auf den Tundren 
zuerst erscheint, so erklärt es sich doch, wenn man die ökologischen 
Faktoren der Steppe und der Tundra (im weitesten Sinne) miteinander 
vergleicht. Zunächst das physiognomisch auffallende und ökologisch 
recht einschneidende Element: d ie  B a u m l o s i g k e i t .  Wenn sie 
auch selbst erst bedingt ist — und zwar in beiden Fällen durch ganz 
verschiedenartige Faktoren — so muß sie doch durch die ungehemmte 
Zulassung des Lichtes und die Fernhaltung lästiger Konkurrenz einer 
Bäume und Sträucher bedürftigen Flora a u s l e s e n d  wirken.“ Steffen 
betrachtet als weitere ausgleichende Momente eine e x t r e m e  Trocken
heit und die k u r z e  V e g e t a t i o n s p e r i o d e .  Diese Ausfüh
rungen sind dann besonders verständlich, wenn man an manche von 
sandigen Einöden, steinigem Lehmboden und baumlosem Hügellande 
durchsetzten Tundren Eurasiens denkt. — Die Anpassung von Steppen-, 
pflanzen an alpine Verhältnisse ist von J. B r i q u e t 15) u. a. her
vorgehoben worden. — Unfern jener reichen xerothermen Bestände 
im Weichseltale bei Kulm befindet sich das bekannte Zwischenmoor 
bei Neulinum mit Betula nana L. und Salix myrtilloides L., und bei 
Schwetz sind sogar einige S. myrtilloides-Moore in das eine bezeichnende 
steppenähnliche Flora tragende Gelände eingesenkt. Das Nebenein
ander zwischen arktisch-alpinen, subarktischen und subarktisch-oreo- 
philen Elementen besteht im östlichen Mitteleuropa heute noch, und 
es kommt in Eurosibirien in der weiten Grenzzone zwischen Tundra 
und Steppe besonders zur Geltung.

Die P o l l e n a n a l y s e  vermag kaum Aufschlüsse über eine 
Steppenzeit in der Vergangenheit zu geben, es sei denn, daß man das 
zahlreichere Auftreten von Gramineenpollen als Kriterium betrachten 
wollte. Die klimatischen Ergebnisse dieses für die Entwicklungsge
schichte der Pflanzendecke wichtigen Forschungsweges können aber 
unseren Gedankengängen nutzbar gemacht werden. M. T h o m a s c h e w -  
s k i 16) verdanken wir die pollenanalytische Untersuchung des Torf
moores Kalmusen südlich von Garnsee. Besitzt die weitere Umgebung 
dieses Moores gegenwärtig keine bemerkenswerten steppenähnlichen 
Bestände, so kommt für uns seine Lage in der Nähe des Weichselge

14) H . S t e f f e n :  V ersuch einer G liederung der a rk tisch en  F lo ra  
in  geographe bzw. genetische F lorenelem ente. B ot. Arch. Bd. VI,
1 u. X , 5— 6.

15) J. B r i q u e t :  Le developpem ent des flores dans les Alpes 
occ iden tales, avec apergu su r les Alpes en general. (H ier auch  w eitere 
L ite ra tu ran g a b en ). R esu lta ts  sc ien tifiques du congres in te rn , de bo- 
tannque. W ien 1905.

16) M. T h o m a s c h e w s k i :  P o llenanaly tische U n tersuchung  des 
T orfm oores K alm usen in  Pom m erellen . E x tr . d. b u lle tin  de l’aca- 
dem ie P olonaise des sc ien c ese t des le ttres . Serie B. 1929. Cracovie 
1929.
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bietes in Betracht. Das Gleiche gilt von einer durch K. P o t r a t z 17) 
ausgeführten pollenanalytischen Untersuchung nördlich von Garnsee. 
Die beiden Diagramme von M. T o m a s c h e w s k i  lassen zunächst 
eine B i r k e n z e i t  erkennen, in der u. a. Betula nana L. neben Weiden 
auftritt, die aber keineswegs durchweg arktisch sein dürften18). Die 
Kiefer ist bereits vorhanden; Erle, vielleicht vorerst nur Ainus incana 
iWönch, Eiche, Hainbuche und Hasel melden ihre Nähe. Ein Floren
bild aus der Yoldia-Zeit. — P o t r a t z  verlegt den unteren Horizont 
seiner Bohrung auf Grund des Vorkommens der Desmidiacee Cosma- 
rium granatum Breb. in die Ancyluszeit.19) Die Zählprotokolle beider 
Arbeiten zeigen, abgesehen von bestimmten örtlichen Einflüssen, den 
im nordöstlichen Mitteleuropa üblichen Rhythmus in der postglacialen 
Waldentwicklung. In keinem der Diagramme lassen sich s t a r k e  
kontinentale Schwingungen wahrnehmen, und d ie  s o g e n a n n t e  
s u b b o r e a l e  Z e i t  i s t  k a u m  e r k e n n b a r .  Wir können aus 
diesen und jenen pollenanalytischen Arbeiten, die benachbarte Gebiets
teile behandeln, nicht auf eine allgemeine typische Steppenzeit schließen, 
wenn auch das Vorhandensein von W a l d s t e p p e n  etwa zu Beginn 
der Yoldia-Zeit nicht in Frage gestellt werden soll. Daß besonders in 
der Eichenmischwaldzeit durch die lichte Baumstellung die Verbrei
tung mancher Waldsteppenpflanzen begünstigt wurde, sei besonders 
hervorgehoben, so die von Cimicifuga foetida L., Anemone silvestris L., 
Trifolium lupinaster L., Vicia pisiformis L., Lathyrus pisiformis L. 
Eine andere Gruppe, wie die Mehrzahl der subarktischen Steppen
pflanzen, hat aller Wahrscheinlichkeit nach noch in der Zeit der Kiefern
wälder das Vegetationsbild stark beeinflußt.

Ehe wir aber eine zusammenhängende Stellungnahme zu diesen 
und anderen Fragen zu finden versuchen, müssen wir wenigstens kurz 
die Randlagen des letzten Glacials und die Verhältnisse des Perigla- 
cials in unserem Gebiet berücksichtigen. In der großen Weichselver
gletscherung sind in der Hauptsache drei Stadien erkennbar, die in 
zeitlicher Anordnung als das Brandenburger, das Frankfurter oder Po- 
sener und das Pommersche Stadium bekannt geworden sind. Diese 
Entwicklungsstufen geben uns in ungefähr eine Übersicht des Verlaufes 
der letzten Vereisung. P. W o 1 d s t e d t 20) glaubt auf Grund be

17) K. P o  t r  a t  z: P o llenanaly tische  U n tersuchungen  einiger 
Moore in  O stdeu tsch land . U nser O stland . Bd. I I ,  H eft. 5. K önigs
berg 1932.

18) Vgl. H . P r e u ß :  G edanken zur E ntw ick lungsgesch ich te der 
F lo ra  des no rdw estdeu tschen  F lach landes se it seiner le tz ten  E isb e
deckung. Feddes R ep. B eih. L X V I. B erlin  1932.

19) Ü ber die recen te V erbre itung  von Cosm arium  g ran a tu m  B reb. 
vgl. bei A. S c h u l z ,  D esm idiaceen aus dem  G ebiete der F re ien  S ta d t 
D anzig und  dem  b en ach b a rten  P om m erellen . B ot. A rchiv, Bd. I I ,  , 
p. 130, 162. B erlin  1922.

20) P. W o l d s t e d t :  Ü ber R and lagen  der le tz ten  V ereisung 
in  O stdeu tsch land  und Polen  und über die H erausb ildung  des N etze- 
W arthe-U rstrom ta ls . S.-A. aus d. J.-B . d. P reuß . Geol. L .-A . fü r 1931, 
Bd. 62.
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stimmter geologischer Merkmale annehmen zu müssen, daß im weiteren 
Weichselgebiet teilweise die Randlage des Brandenburger Stadiums, 
das uns in der ,,Lissaer Endmoräne“ entgegentritt, nördlich der Warthe 
u n t e r  das F r a n k f u r t e r  S t a d i u m  taucht. Dieses zieht sich in 
zwei Hauptstaffeln aus der Gegend von Schwerin a. W. und Meseritz 
über Posen nach Gnesen, verläuft dann in südöstlicher Richtung auf 
Golina zu und nimmt schließlich die Hauptrichtung auf Gostynin und 
Gombin an. ,,Das Randtal für diesen Abschnitt ist das Bzura-Warthetal, 
dem mehrere Täler vom Eisrandgebiet zukommen.“ Die Fortsetzung 
des Frankfurter Stadiums auf der Hochfläche nordöstlich der Weichsel 
glaubt W o l d s t e d t 21) westlich der Skrwa suchen zu müssen. (Für 
die Endmoränen von Kolo, Konin und Turek dürfte nach Ansicht des
selben Forschers ein älteres als das Brandenburger Stadium in Betracht 
kommen, „wenn sie überhaupt der letzten Vereisung angehören und 
nicht der vorhergehenden“ , und den in östlicher Fortsetzung sich er
streckenden Endmoränenzug von Dabie nach Kutno stellt er als sicher 
in die Saaleeiszeit). — Zwischen den großen Hauptlinien des Frankfurter 
und Pommerschen Stadiums ist ein anderes, das K o l m a r e r  S t a -  
d i u m, erkennbar, eine „ausgeprägte Eisrandlage“, die aus der Gegend 
von Usch am Netzeknie in südöstlicher Richtung in die Gegend von 
Wongrowitz bis Janowitz zieht und in ihrem weiteren Verlauf südlich 
von Rogowo und Strelno bis Slesin südlich des Goplo-Sees zu suchen 
ist. Während der langen Entwicklungszeit bildete sich ein Teilstück 
des N e t z e  — W a r t h e  — U r s t r o m t a l s  heraus. W o l d s t e d t  
nimmt an, daß die Schmelzwässer bereits teilweise nach Westen ge
flossen sind, als der Eisrand noch südöstlich von Czarnikau (Ritschen- 
walder Endmoräne) lag. Da es wahrscheinlich ist, daß sich westlich 
von Schneidemühl die Eisgrenze schon damals n ö r d l i c h  des Netze- 
Warthe-Urstromtals befand, dürften die Schmelzwässer des Kolmarer 
Stadiums bereits durch die Eberswalder Pforte zur Unterelbe abge
flossen sein. Gewisse geologische Eigentümlichkeiten sprechen dafür, 
daß in dem Raume östlich von Kolmar und südlich der Netze die Eis
bedeckung nicht von zu langer Dauer war. Eine zusammenhängende 
spätere Randlage ergibt die Strecke von Liebental bis Nakel, deren 
heute noch sichtbare Fortsetzung nach Osten P. S o n n t a g 22) in dem 
Endmoränenrest am Südufer des Bromberger Kanals bei Lochowo ge
funden zu haben glaubt. Man kann mit W o l d s t e d t  vermuten, daß 
der Eisrand hier nur relativ kurze Zeit ruhte. — Östlich der Weichsel 
läßt sich die korrespondierende Staffel aus der Gegend von Briesen bis 
über Dt.-Eylau hinaus verfolgen. Hier flössen die abschmelzenden 
Wässer durch noch heute erkennbare Rinnen dem Drewenztal zu, das 
in dem späteren P o m m e r s c h e n  S t a d i u m  eine besonders be
deutsame Rolle gespielt haben muß. Dieser nach der bekannten hinter-

„21) P . W o l d s t e d t :  D as E isz e ita lte r . B erlin  1920.
22) P. S o n n t a g :  A ltes und  Neues vom  d iluv ia len  T horner 

S tausee. N atu rf. Ges. D anzig  N. F „  Bd. 14. D anzig 1916. (H ier auch  
eine K arte ).
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pommerschen Moränenlandschaft benannte Entwicklungsabschnitt läßt 
den Weichsellobus, der sich in seinen Anfängen bereits während des 
Kolmarer Stadiums herausgebildet hatte, gut erkennen. Von Sullen- 
schin, nicht allzufern der pommerschen Grenze, zieht sich über Berent 
durch den Kreis Pr.-Stargard nach Neuenburg und darüber hinaus bis 
Kommorsk im Kreise Schwetz ein gewaltiger Endmoränenzug23), der 
rechtsseitig der Weichsel, wenn auch nicht scharf ausgeprägt, vielleicht 
von den Bingsbergen nördlich von Graudenz aus über Garnsee, Riesen
burg in der Rhodauer Schwelle und den Ramter Bergen im Kreise Stuhm 
seine Fortsetzung findet.

W  o  1 d s t e d t, der die Untersuchungen von L e n c e w i c z 24) 
über die diluvialen Weichselterrassen oberhalb Thorns auswertet, kommt 
zu dem Ergebnis, daß während des weitesten Vorstoßes der letzten Ver
eisung im Weichselgebiet die Schmelzwässer nach Westen über Len- 
czyca in die Bzura-Warthe-Niederung strömten. Als die Eiskalotte sich 
dann später nach Norden zurückzog, aber die Enge nördlich von Wloc- 
lawek noch sperrte, führte das Bachorcetal die Wassermengen nach 
Nordwesten, ,,wo sie vielleicht das Netzetal schon frei fanden.“ Die 
Entwicklung des Netzetals im Nakeler Abschnitt verlegt W o l d s t e d t  
in die Zeit zwischen dem Kolmarer und Pommerschen Stadium. Ob 
das Thorner Becken, das die spätere Talvertiefung des Netzegebietes 
beeinflußte, längere Zeit hindurch von einem Stausee erfüllt wurde, er
scheint in Anbetracht des Fehlens größerer Serien von Bändertonen 
zweifelhaft, wenn gelegentliche Abdämmungen auch in dem Bereich 
der Wahrscheinlichkeit liegen.25) Das untere Weichselgebiet von For- 
don bis zum Mündungsdelta liegt in der präglacialen Westpreußischen 
Senke, die nördlich von Schwetz und Laskowitz zu dem Graudenzer 
Becken ausgeweitet ist. Als die Eisdecke auf dem baltischen Flöhen- 
rücken lag und etwa bis Neuenburg bergab reichte,strömten ihre Schmelz
wässer in dieses Becken und flössen von hier in südlicher Richtung zum 
Thorn-Bromberger Tal ab. — In welchem Zeitmaß sich der diluviale 
Gletscher allmählich nach Norden zurückzog, können wir eindeutig 
nicht feststellen. Wir erkennen in der Landschaft nördlich der großen 
baltischen Endmoräne eine Anzahl Rückzugsstaffeln, von denen die 
von der Putziger Kämpe über Oxhöft bis Hochredlau sich dehnende 
-durch P. S o n n t a g 26) eine eingehende Darstellung erfahren hat. 
Durch die Deltasenke dürfte sie ihren Anschluß an die Trunzer Berge 
bei Elbing gefunden und die nördliche Begrenzung eines Stausees dar

23) P. S o n n t a g :  D ie große B altische E ndm oräne  vom  T u rm 
berg  b is N euenburg  an  der W eichsel. N atu rf. Ges. D anzig  N. F., 
B d. 17, D anzig  1926— 1927.

24) L e n c e w i c z :  G lac ia tion  e t m orphologie du bassin  de la  
V istu le m oyenne. (Poln. m it französ. Auszug). T rav . Serv. Geol. de 
Pologne 2, liv r. 2. W arschau  1927 (z itie rt nach W oldsted t).

25) Die v o rsteh en d en  A usführungen  sind  in  A nlehnung an  W old- 
s te d ts  A bhand lung  erfo lg t (vgl. L ite ra tu rz ita t  20).

26) P. S o n n t a g :  Die U rs tro m tä le r  des u n te ren  W eichselge
b ie tes . Schrift. N atu rf. Ges. D anzig N. F. Bd. 14. D anzig 1916.
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gestellt haben, der seinen Abfluß durch das Neustadt-Lauenburger Ur
stromtal fand. Erst als die Eiskappe sich auf einer von Rixhöft über 
die Schwarzenauer Kämpe durch die heutige Danziger Bucht zum 
Frischen Haff und zum Samland reichenden Linie zurückgezogen hatte,, 
war den Wässern ein Weg über die niedrige Putziger Kämpe nach Norden 
freigegeben. „Zu dieser Zeit muß nun auch die Weichsel ihren Durch
bruch nach Norden vollzogen haben; infolge rückwärts fortschreitender 
Erosion kleiner nördlich zum Danziger Stausee fließender Gewässer 
wurde das Graudenzer Becken angezapft und lief, sofern es überhaupt 
noch bestand, nach Norden ab. So war aus den älteren diluvialen Becken 
und Tälern eine Rinne herausgearbeitet, welche den Thorner Stausee 
mit dem Danziger in Verbindung setzte. Ähnlich wie oben mag die 
Erosion nördlich fließender Gewässer in dem alten Tale von Graudenz 
bis Fordon weiter südlich allmählich Fortschritte gemacht haben, bis- 
zuletzt die Wasserscheide bei Fordon beseitigt wurde und der Durch
bruch des Weichselstromtals nach Norden eintrat.“ 27)

Der gewaltige Vorgang, der im Rahmen dieser Arbeit nur in großen 
Umrissen dargestellt werden kann, gibt, in Beziehung zur Pflanzen
geographie gesetzt, zwar meist nur bezügliche Klärungen, aber diese 
Klärungen reichen über den Ursprung unserer arktisch-alpinen und 
subarktischen Florenelemente hinaus. Die letzte Eiszeit, in die Strah
lungskurve von Milankowitsch eingeordnet, dürfte vom Beginn der 
Vorstoßphase bis zum nordschwedischen Abschmelzen (Finiglacial> 
etwa 17 Jahrtausende (24 000—7000 v. Chr.) umfaßt haben. Der lange 
Zeitabschnitt muß durch erhebliche Rückzugschwankungen ausgezeichnet 
gewesen sein, und vielleicht lassen sich das Frankfurter, das Kolmarer 
und das Pommersche Stadium in die Kurve von M i l a n k o w i t s c h  
einordnen. Daß diese Eiszeit zeitweise die unvergletscherten Rand
gebiete bis über Westdeutschland hinaus stark beeinflußte, dafür spricht 
u. a. das Vorkommen des jüngeren Löß auf den in  d e n  o b e r e n  
P a r t i e n  v ö l l i g  v e r w i t t e r t e n  Grundmoränen der Saale
eiszeit 28), die mit der Rißvereisung der Alpen in Beziehung zu setzen 
wäre; dafür sprechen die am Niederrhein und in der nordwestdeutschen 
Ebene reichlich vorhandenen Fließerden, die nur in einem periglacialen 
Klima entstanden sein können. Damals konnten in Mitteleuropa kaum 
Refugien südlicher Steppenpflanzen bestanden haben, aber die Ver
hältnisse blieben, wie schon angedeutet, während der langen Dauer der 
Weichselvereisung nicht die gleichen. Leider war mir die in Betracht 
kommende polnische Literatur trotz mancher Bemühungen nicht zu
gänglich, und ich muß deshalb in diesem Zusammenhänge auf die hier
her gehörigen bekannt gewordenen Tatsachen aus anderen Gebieten

27) P. S o n n t a g :  Geologie von W estp reußen . B erlin  1919.
28) D en m itte leu ro p ä isch en  Löß m üssen w ir als ein  m i t t e l 

b a r e s  E rgebn is  des g lacialen K lim as au ffassen . „ Im  k alten  K lim a 
allein  b ild e t sich  Löß n ich t. E rs t die E n ts te h u n g  einer E isk a lo tte  
m it überlag ern d er A ntizyklone schafft die B edingung  fü r die L öß 
b ild u n g .“ (R. G r a h m a n n  : D er Löß in  E u ro p a . M itt. d. Ges* 
f. E rd k u n d e  1930— 1931. Leipzig).
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hinweisen. Floren, die von C. A. W e b e r 29) aus westdeutschen peri- 
glacialen Sedimenten beschrieben worden sind, enthalten u. a. Callier- 
gon cuspidatum (L.) Kindb., Picea excelsa (Lam.) Lk., Salix repens L.,eine 
Weide aus der Sectio Triandrae, Atriplex hastatum L., Rumex conglo- 
meratus Murr und Heracleum Sibiricum L. Gewiß liegt der Fundort 
weitab von unserem Gebiet, und beweisende Momente für den Osten 
sind den W e b e r  sehen Feststellungen keineswegs zuzusprechen. Von 
F. F i r b a s und R. G r a h m a n n 30) werden jungdiluviale Torflager 
aus der Lausitz beschrieben, deren Entstehung in das Ausklingen des 
Warthestadiums fällt, das wohl mit Recht als eine von der Weichsel
vereisung geschiedene Eiszeit ausgefaßt wird. In der von F i r b a s 
beschriebenen Flora kommt der K 1 i m a r h y t h m u s ,,in dem Wechsel 
von drei Kiefernphasen (mit Spuren von edlen Laubhölzern) und zwei 
Birkenphasen“ zum Ausdruck. Neben Carex aquatilis L., Salix Lap- 
ponum L., Betula nana L. u. a. treten schon in den Birkenphasen eine 
Anzahl Pflanzen gemäßigt atlantischer Klimate auf, darunter Hele- 
ocharis ovata (Roth) R. Br., und in der 2. Birkenphase sind u. a. Elisma 
natans (L.) Buch., Myrica gale L., Myriophyllum alterniflorum DC 
vorhanden. Ähnliche Vorkommen kennen wir aus postglacialen prä- 
borealen Horizonten nordwestdeutscher Moore. Die Fichte (Picea ex
celsa Lk.), die nach dem Befund von F i r b a s mindestens ein reich
licheres Vorkommen in nicht allzu großer Entfernung besaß, erinnert 
in diesem Zusammenhang an ihre Anwesenheit im nordwestdeutschen 
Periglacial, und ihr Vorkommen in nordwestdeutschen präborealen 
Spektren läßt den präborealen Fichtenvorstoß in der Mark Branden
burg31) glaubhaft erscheinen. Während mindestens zeitweise atlan
tische Anklänge zu bemerken sind, zeigt das Auftreten von Spiraea 
salicifolia L. in der 1. Birken-und 2. Kiefernphase kontinentale Einflüsse 
an. Anscheinend gesellte sich in der 2. Kiefernphase eine andere noch 
ausgesprochenere kontinentale Art hinzu, S i u m l a n c i f o l i u m  M.B.

In die Zeit der Weichselvereisung gehört das sogenannte M a s u 
r i s c h e  I n t e r s t a d i a l . 32) Nach W o 1 d s t e d t 33) ist die Alters
stellung dieses Aufschlusses innerhalb der Weichseleiszeit noch nicht

29) C. A. W e b e r :  B eiträge zur K enn tn is der m itte leu ropäisch - 
glacialen F lo ra  und der postg lacialen  E ichenflo ra  im  R u hrgeb ie te . 
Abh. N atu rw . V erein B rem en, Bd. X XV11I, H. 2.

30) F. F i  r  b a s  u. R. G r a h m a n n :  ü b e r  ju n g d ilu v ia le  und  
alluviale Torflager in  der G rube M arga bei S enftenberg  (N iederlausitz ). 
X L. Bd. d. Abh. d. m ath .-p h y s. K lasse d. Sachs. Akad. d. W issensch. 
Kr. 4. Leipzig  1928.

31) K. v. B ü l o w :  P räb o rea le r F ich ten v o rsto ß  in  der M ark
B randenburg? J.-B . d. P reuß . Geolog. L.-A. Bd. 52. B erlin  1931.

33) E. H a r b o r t :  ü b e r  fossilführende jungglaciale A blagerungen 
von in te rs tad ia lem  C harak te r im  D iluvium  des B altischen  H öhen
rückens in  O stpreußen . M it paläonto log ischen  B eiträgen  von H. M e n- 
z e l ,  P.  S p e i s e r  und J.  S t o i  l e r :  J .-B . d. Kgl. P reuß . Geolog. 
L.-A. Bd. 31. B erlin  1910.

33) P. W o l d s  t e d t :  Das E iszeita lter. G rundlin ien  einer Geo
logie des D iluvium s. S tu ttg a r t  1929.
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sicher entschieden. Er läßt die Frage, ob die Ablagerung zwischen dem 
Brandenburger und Frankfurter oder zwischen dem Frankfurter und 
dem Pommerschen Stadium erfolgt ist, offen. Die Flora, die an dem 
oszillierenden Eisrande lebte, besaß einen s u b a r k t i s c h e n  Cha
rakter und entsprach in ihrer Zusammensetzung keineswegs der be
kannten Dryas-Flora.

Das vorgetragene Tatsachenmaterial ist im allgemeinen dürftig, 
das gebe ich ohne weiteres zu, aber es ist geeignet, die extremen Vor
stellungen über Klima und Pflanzenwelt der Eiszeit zu berichtigen und 
einen Hinweis auf Gedankenrichtungen zu geben, die die Forschung 
fördern könnten. Auf Grund der uns bekannten glacialen und inter- 
glacialen Ablagerungen mit pflanzlichen Einschlüssen dürfen wir be
haupten, daß der Klimarhythmus nicht nur in der Wiederkehr von Eis
und Zwischeneiszeit sich widerspiegelt, sondern auch i n n e r h a l b  der 
Eis- und Zwischenzeiten zum Ausdruck kommt. Dieser Rhythmus tritt 
in den glacialen Abschnitten des Gesamtphänomens besonders zu ihrem 
Beginn und in ihrem Absinken in Erscheinung. Wie lange ein Hoch- 
glacial mit seinem halbariden bis ariden Klimatyp geherrscht hat, läßt 
sich heute noch nicht feststellen; daß aber die Eiskalotte zögernd vor
drang, glaube ich aus einigen interglacialen Floren annehmen zu dürfen, 
die zeitlich wenigstens vorläufig zwischen Elster- und Saaleeiszeit ein
gegliedert werden, und ein eindrucksvolles Bild von dem Rückzug des 
Inlandeises geben die durch Endmoränen gekennzeichneten Rückzugs
stadien. Das Nebeneinander von Fichtenwäldern und Frostboden im 
Periglacial wird uns verständlicher, wenn wir Klimaschwankungen in 
Betracht ziehen. Als die Eiskappe wuchs und sich weit in die nord
deutsche Ebene vorschob, mußte das Streben zur Bildung einer Anti
zyklone stärker werden, Boden und Flora beeinflussen. Es ist deshalb 
kaum daran zu denken, daß in solchen Zeiten Steppen oder gar nam
hafte Wälder die unvereisten mitteleuropäischen Gebiete bedeckten. 
Wir werden unterscheiden müssen ein mit einer allmählichen und ste
tigen Temperaturerniederung Hand in Hand gehendes allmähliches und 
stetiges Wachsen der Eiskappe, einen stabilen Zustand, in dem Ab
schmelzen und Wachsen der Gletscher sich die Waage hielten, und schließ
lich ein allmähliches Zurückweichen des Inlandgletschers. Hemmung 
und Bahnung, Stillstand und Rückschlag kamen dabei in gesetzmäßigem 
Wechsel zur Auswirkung. Als aber der Abschmelzvorgang fortschreitende 
Tendenz zeigte, mußte die ihn bedingende wachsende Klimaverbesserung 
in der Pflanzendecke zum Ausdruck kommen. Jede Klimaverschlechte
rung bedeutete, ganz allgemein gesagt, das Zurückdrängen der wärme
liebenden Flora und die Ausbreitung weniger wärmebedürftiger Arten, 
ebenso wie jede Wärmezunahme das umgekehrte Verhältnis erzeugen 
mußte: in j e n e n Ze i t e n  e n t s t a n d e n  a u c h  di e  Mi s c h f l o r e n .

M. T h o m a s c h e w s k i 34) hat neuerdings die in unser Gesamt
gebiet fallenden pollenanalytischen Ergebnisse zusammenhängend be

34) M. T h o m a s c h e w s k i :  H is to rja lasö w  n a  P om orzu w sw ietle 
a-nalizy pylkow ej. [Die W aldgeschichte in  der W ojew odschaft Pom orze
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handelt. Was mir an den Profilen aufgefallen ist, das ist das relativ 
reichliche Auftreten von Kiefernpollen in präborealen Schichten. Alle 
Umstände scheinen mir dafür zu sprechen, daß nach dem Auftauen des 
vom Eise befreiten Bodens hochwüchsige Birken und Weiden und die 
Kiefer in rascher Aufeinanderfolge vordrangen. Das ist ein Kriterium 
für die Entwicklungsgeschichte der steppenähnlichen Verbände, auf 
das im Laufe meiner Ausführungen noch zurückgegriffen wird.

Ehe wir versuchen, diese Entwicklungsgeschichte zu geben, müssen 
wir vorerst kurz die Frage der Pflanzenrelikte streifen. C. A. W e 
b e r 35) und P. G r a e b n e r 36) stehen dieser Angelegenheit sehr skep
tisch gegenüber. Weber bestreitet beispielsweise nicht nur den Relikt
charakter der Betula nana L. im norddeutschen Flachkmde, sondern 
er hält es auch nicht für ausgeschlossen, „daß manche Kolonien der 
pontischen Assoziation erst in der Zeit der Beseitigung der Wälder durch 
die Kultur entstanden sind.“ Zu der Frage der Glacialrelikte habe ich 
verschiedentlich Stellung genommen 37), und W. W a n g e r i n 38) hat 
neuerdings das Reliktproblem in anerkennenswert kritischer Weise 
zusammenhängend behandelt. Er macht das Vorkommen von Relikten 
aus früheren kalten und wärmeren Zeitabschnitten in recht überzeugen
der Weise glaubhaft. — Besser als weitere Ausführungen dürfte ein 
Beispiel in diesem Zusammenhänge anschaulich wirken. Wer von der 
zu Westkola gehörigen Fischerhalbinsel südwärts reist, der erlebt die 
■einzelnen Phasen, die wir aus interglacialen bzw. postglacialen Hori
zonten kennen, in eindrucksvoller Art: die baumlosen Silikatfelsen am 
Eismeer mit einer arktisch-subarktischen Flora, die weiten Birken
wälder Petsamos, die Kiefernwälder Inari-Lapplands, die Kiefern- 
Fichtenbestände unter dem Polarkreis, das Auftreten der Stieleiche 
ungefähr unter dem 61 0 nördlicher Breite usf., überall eingestreut nor
dische Arten. Und wenn man dann durch die baltischen Kleinstaaten 
kommt, das allmähliche Abnehmen der Zwergbirke beobachtet, die, bei 
Reval noch häufig, bei Riga schon ganz selten wird, und schließlich

{Pom m erellen) im  L ich te  der P o llenanalyse  | . R ocznik i N auk  Rol- 
n iczych i Lesnych. Tom  .X X IX . P oznah  1933. — Vgl. auch  M. Tho- 
m aschew ski, P o llenanaly tische  U n tersuchungen  bei Sul^czyno in  der 
K aschubei. A cta Soc. B ot. Pol. vol. V II, 1930.

35) C. A. W e b e r :  Die G eschichte der P flanzenw elt des no rd 
d eu tsch e n  T ieflandes se it der T e r tiä rz e it. Res. sc ien tif. du congr. 
in te rn , de bo t. V ienne 1905.

36) P. G r a e b n e r :  D ie n a tü rlich e  V eränderung  von V ege tations
fo rm ationen  und  ih re  fossilen R este . D eutsch. Geol. Ges. Bd. 62. 
H. 2. B erlin  1910.

37) H . P r e u ß :  B oreal-alp ine A ssoziationen. Ber. d. D eutsch. 
B ot. Ges. Bd. 27, H . 5. B erlin  1909.

H . P r e u ß :  D ie P flanzendecke in  den  ab ge tre tenen  G ebieten  
•der P rov inzen  W estp reußen  und P osen . B e itrag  z. N a tu rd e n k m al
pflege. Bd. IX , H . 1. B erlin  1921.

38) W. W a n g e r  i n : B eiträge  zur F rage der p flanzengeograph i
schen  R elik te , u n te r  besonderer B erücksich tigung  des nordostdeu tschen  
F lach landes. M itt. aus d /^M us. f. N a tu rk u n d e  u. V orgeschichte in 
D anzig. N atu rw . R eihe Nr. 1. D anzig 1924.
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rechtsseitig der Weichsel zwischen Ostrometzko und Kulm bei Neu- 
linum den Strauch in großen Beständen auf einem Übergangsmoor 
wiedersieht und hier feststellt, daß Reste der Art, nicht nur Pollen, in 
allen Schichten des tiefen Moores vorhanden sind, dann wird man die 
Relikttheorie nicht bestreiten können.39) Aber noch ein anderer Gedanke: 
V e r e i n z e l t e s  A u f t r e t e n  v o n  R e s t e n  n o r d i s c h e r  
A r t e n  i n i n t e r g l a c i a l e n  u n d  p o s t g l a c i a l e n  A b l a 
g e r u n g e n  k ö n n e n w i r  k e i n e s w e g s  a l s  b e w e i s k r ä f t i g  
f ü r  d i e  T e m p e r a t u r v e r h ä l t n i s s e  j e n e r  Z e i t e n  a n 
s e h  e n. Vorsicht ist gerade bei Beurteilung dieser und ähnlicher Dinge 
am Platze. Man beachte genau die Begleitflora, und das ist leider in 
manchen Fällen nicht geschehen. — Gewiß sind nicht alle nordisch
alpinen Arten dauernd in einem eng begrenzten Bezirk ansässig gewesen,, 
und manche xerotherme Pflanze wird sicher erst in späterer Zeit bei 
uns Eingang gefunden haben. Man denke an unsere Adventiven. Das 
sind aber Dinge, die der erfahrene Florist mit einiger Sicherheit am 
Standort feststellen kann. Schon hier sei es gesagt, wir besitzen X e r o -  
t h e r m r e l i k t e  in unserer Flora, dafür sprechen pflanzengeographi
sche, formationsbiologische und wahrscheinlich auch geologische Ver
hältnisse.

Ehe wir uns diesen Gesichtspunkten zuwenden, wollen wir die 
geographische Verbreitung einiger sogenannter Eiszeitrelikte in Pom
merellen besprechen, um später Parallelen zwischen ihr und der von Arten 
steppenähnlicher Verbände aufzudecken. Tragen wir in eine Karte des 
alten Westpreußen alle Standorte von S a l i x  m y r t i l l o i d e s  L .40) 
ein, so könen wir feststellen, daß ihr Vorkommen sich auf das Gebiet 
südlich der Endmoränen des Pommerschen Stadiums beschränkt. Im 
angrenzenden Posen liegen ihre wenigen Standorte nördlich des End
moränenzuges, den wir mit dem Frankfurter Stadium in Verbindung 
bringen, sogar nördlich der Endmoränen des Kolmarer Stadiums. Ist 
das ein Zufall? Man könnte einwenden, daß der zierliche Strauch außer
halb dieser Umgrenzung noch gefunden werden kann. Dafür ist aber 
wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, schon in Anbetracht des Um*

39) Als m ir vo r Ja h re n  die C. A. W  e b e r  sehen Zweifel über d ie  
R e lik tn a tu r  des B e tu la  nana-V orkom m ens bei N eulinum  b ek a n n t 
gew orden w aren , b en u tz te  ich eine gelegentliche A nw esenheit im  Ge
lände dazu, um  m ir G ew ißheit zu verschaffen. Ich  fand  in  den S ch ich ten

m b is zu 1 m re ich lich  N üßchen, B la tt-  und  Zw eigreste. D avon m ach te  
ich  H . C o n w e n t z  M itte ilung . Von ihm  u n d  A. G. N a t h o r s t  
w urden  sp ä te r  n ic h t n u r m eine E rgebn isse b es tä tig t, sondern  d arü b e r 
h inaus b is zu der erre ich ten  Tiefe von 3,5 m dieselben B eobachtungen  
gem ach t. (Vgl. A m tl. B e rich t des W estpr. P rov.-M useum s fü r d ie  
Ja h re  1913— 1915. D anzig  1916). A. Paszew ski h a t dan n  sp ä te r  fe s t
geste llt, daß  die du rchaus k enn tlichen  B e tu la  nana-P o llen  in  a l l e n  
S c h i c h t e n  des M oores v o rhanden  sind. (Vgl. A. Paszew ski, P u l
len an a ly tisch e  U n te rsu ch u n g  ein iger Moore in  N ordw est-P o len . A ct. 
Soc. B ot. Pol. Vol. V. W arszaw a 1928).

40) H . P r e u ß :  Salix  m yrtillo ides L. in  W estpreußen . 31. J .-B . 
des W estp r. B ot. Zool. V ereins. D anzig 1909.
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Standes, daß Pommerellen botanisch gut erforscht ist. Man könnte 
darauf hinweisen, daß diese von H. S t e f f e n 41) zur subarktischen, 
von St. K u 1 c z y n s k i 42) zur Ledum palustre-Gruppe gerechnete 
Weide ebenso wie die meisten Tundrapflanzen einen kontinentalen Ein
schlag besitze und deshalb das Gebiet nördlich des Baltischen Höhen
zuges meide. Stimmte das, dann würde sie noch südlich von Dirschau 
und im Kreise Stuhm leben können, zumal es hier an unberührten Sollen 
und dergl. nicht mangelt, dann fände sie wahrscheinlich auch noch ge
eignete Lebensbedingungen südlich von Posen bis in den Kreis Schrimm 
hinein.43) Daß die Weide im Flachlande ein höheres Maß an Nieder
schlägen verträgt, dafür sprechen ihre Standorte westlich von Löbau 
und auf der Kernsdorfer Höhe im benachbarten Kreis Osterode. Auch 
der Einwand, daß die Art früher in Gebieten außerhalb ihres vorhin 
gekennzeichneten heutigen Areals vorgekommen sein könnte, ist nicht 
ohne weiteres einleuchtend. Wie gesagt, es gibt für sie dort noch zahl
reiche geeignete Wohnplätze, die einschließlich der Moose fast dieselbe 
Flora aufweisen wie die auf den von ihr besiedelten Zwischenmooren.

Die eurasiatische Be t u l a  h u mi l i s  Schrk.44), die vorzugsweise 
Grünmoore liebende Strauchbirke, gehörte wohl schon damals der Flora 
Mitteleuropas an, als subarktische Elemente vorherrschten. Sie ist subfossil 
bekannt aus spätdiluvialen Bimssteintuffen des Kondetals a. d. Mosel;45) 
ihr Vorkommen unfern typischer Glacialrelikte in den Bayrischen Alpen 
(Oberammergau, Garmisch) und auf der Bayrischen Hochebene bezeugt, 
daß sie mindestens im letzten Abschnitt der alpinen Vergletscherung 
dort schon anwesend war. Von ihrem mittelrussischen Areal reicht sie 
durch das Ostbaltikum bis nach Ostpreußen in mehr oder minder ge
schlossener Verbreitung hinein. In Westpreußen ist sie infolge von 
Kultureinwirkungen selten geworden, aber ihre Hauptverbreitung lag 
und liegt heute noch südlich der Endmoränen des Pommerschen Sta
diums, die sie nur einmal bei Christburg in einem geologisch nicht sicher 
datierten Abschnitt überschreitet. Ihre Standorte im Kreise Putzig 
(Piasnitzwiesen, Bielawamoor) stehen in Beziehung zum Neustadt- 
Lauenburger Urstromtal. Vergegenwärtigen wir uns ihre westwärts 
gelegenen Vorkommen in Urstromtälern, dann erscheint das isolierte 
Auftreten im nordwestlichen Pommerellen eindeutig. Ihr Vorkommen 
in Posen beschränkt sich auf das Gebiet nördlich des Frankfurter Sta

41) H . S t e f f e n :  V egeta tionskunde von O stpreußen. Je n a  1931.
4'2) S t. K u l c z y n s k i :  Das boreale und ark tisch -a lp ine  E lem ent 

in  der m itte leu ropäischen  F lora . Bull, de l’acad. Polonaise des Sciences 
e t des le ttres . Serie 13.: Sciences naturelles. Cracovie 1924.

43) Ä hnlich liegen die V erb re itungsverhältn isse  der W eide in  O st
preußen  und  N ordostpo len .

44) H . P r e u ß :  B e tu la  hum ilis S chrk . in  W estpreußen. 30. J.-B . 
des W estpr. B ot. Zool. V. D anzig 1908.

45) A. S c h l i e k u m :  Die P flanzenreste aus den B im sste in tuffen  des 
K ondetals bei W innigen a. d. Mosel und  des B roh lta ls in  der V order
eifel. Verh. d. N a tu rh is t. V. der p reuß. R hein lande und W estfalens. 
-81. Jah rgang . B onn 1925.
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diums; ihre südlichsten Standorte (bei Tremessen und Mogilno) reichen in 
das Endmoränengebiet des Kolmarer Stadiums hinein. — Ähnlich liegen die 
Verhältnisse bei P e d i c u 1 a r i s s c e p t r u m C a r o l i n u m  L., 
die nördlich des Baltischen Landrückens im Kreise Putzig bei Ostrau in 
Gesellschaft von S a x i f r a g e  h i r c u l u s  L. — diese arktisch-alpine 
Art übrigens auch nur im Bereich alter Stromtäler, die in Beziehung zum 
Neustadt-Lauenburger Urstromtal stehen, vorkommend — von mir 
aufgefunden wurde.46) Hierher gehört auch S a l i x  1 i v i d a Whlbg., 
hierher gehört P o l e m o n i u m  c o e r u 1 e u m L., deren Standorte 
in den Kreisen Putzig, Neustadt, Karthaus und Danziger Höhe im 
näheren oder weiteren Bereich des oben genannten Urstromtals liegen.47) 
Die vorher genannten Arten sind mit Ausnahme von Salix myrtilloides L. 
nicht selten vergesellschaftet.

C a r e x  h e l e o n a s t e s  Ehrh., die in ihrer mitteleuropäischen 
Verbreitung viel Ähnlichkeit mit der von Salix myrtilloides L. aufweist, 
beschränkt sich nur auf wenige Vorkommen in den Kreisen Rosenberg 
(Anschluß an das ostpreußische Areal), Schwetz und Dt.-Krone, fehlt 
also nördlich der großen baltischen Endmoräne, obgleich geeignete 
Standorte in erheblicher Zahl in einem Landstrich mit einer jährlichen 
Niederschlagshöhe von 550—6C0 mm (s. Hauptverbreitung in Ruß
land) vorhanden sind, und die pollenanalytischen Profile des Gebietes 
weisen auf Ursachen, die ein Aussterben der Segge in postglacialer Zeit 
bedingt haben könnten, nicht hin.48) — Nördlich des Baltischen Höhen-

46) H . P r e u ß :  N eue B e iträge  zur F lo ra  der K reise D anzig  (S ta d t 
u. N iederung) u. P u tz ig . 29. Ber. d. W estpr. Bot.-Zool. V. D anzig  
19°7.

47) S. 1 i v i d a W hlbg. re ic h t in  P osen sü d w ärts  b is in  den K reis 
Schrim m  (W a rth e -U rs tro m ta l) ; S a x i f r a g a  h i r c u l u s  L.  und  
P o l e m o n i u m  c o e r u l e u m  L. s toßen  nach  Süden bis' in  die 
G egend von K oschm in (O rlageb ie t); P e d i c u l a r i s  s c e p t r u m  
C a r o l i n u m  L. re ic h t sü d w ärts  bis Mogilno.

48) M, T h o m a s c h e w s k i ,  [Po llenanaly tische U ntersuchungen  
bei Sul^czyno in  der K aschubei. A cta Soc. Bot. Pol. vol. V II. W ar
szaw a 1930] h a t  im  M oor „d e r  sieben  S een“ im  F o rs trev ie r Sullenschin, 
(K r. K arth a u s), einen  deu tlichen  G r e n z h o r i z o n t  fes tg e s te llt. 
D er F o rscher w eist d a rau f h in , daß  er in  seinen U ntersuchungen  der 
M oore P om m erellens „vom  subborea len  A b sch n itt an  m eistens eine 
deu tliche F a rb än d e ru n g  vom  dunklen  zum  hellen Sphagnum -T orf fe s t
s te llte ; n ie aber ko n n te  der G renzhorizon t als A ustrocknungshöhepunk t 
durch  S tru n k -  oder R eiserlager im  T orfe belegt w erd en .“ Die Frage 
des G renzhorizontes is t  fü r  m ich n ic h t restlos b ea n tw o rte t; allein  auf 
eine säk u läre  k o n tin e n ta le  T rockenperiode lä ß t sich die E rscheinung  
n ic h t zu rück füh ren . W ir haben  im  su b a tla n tisc h en  W estdeu tsch land  
g le ichalterige M oore m it und  ohne G renzhorizont. W ie w eit lokale 
E inflüsse m itsp rechen , sei einstw eilen  dah ingeste llt. — Die E rw ägung, 
daß der N eo lith ik e r n ic h t H err  des U rw aldes w erden konn te , is t  nach 
A nsich t n am h afte r  U rgesch ich tler abw egig. Zugegeben, daß im  Sub- 
boreal die k lim atisch en  V erhältn isse in  M itte leu ropa als du rchaus 
k o n tin e n ta l anzusprechen  gewesen sein dürften , aber d o c h  n i c h t  
s o  k o n t i n e n t a l ,  d a ß  d i e  f e u c h t i g k e i t s l i e b e n d e n  
„ G  a c i  a l r e l i  k t e “ z u m  A u s s t e r b e n  k a m e n .



York, subarkt. Pflanz, u. Art. steppenähnl. Veib. im mit. Weichselgebiet 15-

riickens kommen nur C a r  ex  p a u c i f l o r a  Lightf. und R u b u  s 
c h a m a e m o r u s  L. vor. — C a r e x  p a u c i f l o r a  Lightf. gehört 
ebenso wie C a r e x  c h o r d o r r h i z a  Ehrh.49) zu den Seggen mit 
einer weiten ökologischen Amplitude. Ich traf sie in der Petsamo-Land- 
schaft auf feuchten Granulitfelsen mit Aulacomnium palustre (L.) 
Schwgr.; ich fand sie in Inari-Lappland zwischen Drepanocladus inter- 
medius (Lindb.) Warnst, und Cinclidium stygium Sw. in Massenvege
tation; sie wuchs zwischen Aulacomnium palustre (L.) Schwgr., Palu- 
della squarrosa (L.) Brid., Pohlia nutans (Schreb.) Lindb. u. a. auf West
kola (Fischerhalbinsel); ich sah sie in den unterschiedlichsten Sphag- 
neten Lapplands, so in den vom Sphagnum Lindbergii-Typ, ferner 
zwischen Sph. fuscum (Schimp.) Klinggr., Sph. Balticum Russ. u. a.; 
sie trat auf nacktem Torfboden, in Schlenken usw. auf.

R u b u s c h a ma e mo r u s  L., arktisch-alpin, ist eine ausgesprochene 
kalkfliehende Pflanze, die bezeichnenderweise noch als Relikt im sub
atlantischen Bezirk Westdeutschlands vorkommt und im allgemeinen we
niger kontinental ist.50) Seine Erhaltung in dem Bielawa-Moor bei Putzig 
ist keine Zufälligkeit, und der Standort ist als Rest eines früher aus
gedehnten Vorkommens aufzufassen, das sich an die bekannten hinter- 
pommerschen Fundorte anschloß. — Die hierher gehörigen Gefäßpflanzen 
aus der Wasserflora, deren Verbreitung man zu meinen Ausführungen 
in Beziehung setzen kann, werden hier nicht behandelt, und auch die 
vorhin genannten Arten stellen nur eine Auswahl dar.

In diesem Zusammenhänge noch die Dryasflora. Tpyische Dryas- 
flora mit Salix polaris Whlbg. ist von H. C o n w e n t z  und A. G. N a t- 
h ö r s t  bei Schroop, allerdings nördlich der Ramter Berge, aber immer
hin in einem Gebiet nachgewiesen, das manche Züge einer früheren 
Eisrandlage aufweist. Eine glaciale Flora mit Dryas octopetala L. (an
scheinend ohne Polarweide) ist durch dieselben Forscher vom Krampke- 
witzer See im Kreise Lauenburg i. Pommern bekannt geworden.51) Die 
Funde von subfossilen Zwergbirkenblättern bei Stangenwalde und Sas- 
koschin im Danziger Gebiet gehören sicher einer späteren Zeit an, ebenso 
der Fund unfern Löbsch im Kreise Putzig. Sie haben zeitliche Beziehung 
zu den von M. T h o m a s c h e w s k i  nachgewiesenen Betula nana-Pollen 
in präborealen und borealen Horizonten.

Das kritische Element in der sogenannten Dryas-Flora 52) ist Salix 
polaris Whlbg.; sie ist sicher die ausgesprochenste mikrotherme Art in

49) Vgl. über C arex cho rdo rrh iza  E h rh . bei N. K atz : Zur K en n tn is  • 
der N iederm oore im  N orden des M oskauer G ouvernem ents. F eddes 
Rep. B eihefte , Bd. E V I. B erlin -D ahlem  1928.

50) E . S c h u b e r t :  Z ur G eschichte der Moore, M arschen und  
W älder N ordw estdeu tsch lands. I I .  M itt. d. P rov inz ia lste lle  f. N a tu r 
denkm alpflege, H e ft 4. H annover 1933.

51) A. G. N a t h o r s t :  Den a rk tisk a  flo rans fo rna  u tb red n in g  
i lä n d e rn a  ö ste r och söder om östers jön . Ymer, X I. S tockholm  1891.

52) H . S t e f f e n :  ( l .c .)  h a t schon rech t, w enn er in  D ryas o c to 
p e ta la  L. var. m inor H ook, n u r eine hochnordische R eduk tionsfo rm  
sieh t. W enn w ir südlich  von P u m m an k i (F ischerhalbinsel) vom  Meeres-
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der ganzen bekannt gewordenen Reihe. — Die bisher vorliegenden Funde 
von Dryas-Floren im norddeutschen Flachlande gehören in ihrer Mehr
zahl dem Spätglacial, einige sogar erst dem folgenden Abschnitt an. Sie 
enthalten Vertreter jener Pflanzendecke, die dem sich zurückziehenden 
Eise folgte, die auch heute am Rande der vergletscherten Gebiete oder 
in Schneetälchen lebt. Aus dem Vorkommen von Pinus silvestris L., 
Betula verrucosa Ehrh., B. pubescens Ehrh. und anderen mehr wärme
liebenden Arten in den manchen Dryas-Zonen folgenden Ablagerungen53) 
darf man ebenso wie aus den bereits erwähnten pollenanalytischen Pro
filen schließen, daß die Baumflora im Osten bereits während des Ab- 
schmelzens des Eises in nicht allzu weiter Entfernung vom Eisrande 
vorhanden war. Hierfür spricht u. a. auch das relative Gleichmaß der 
Baumeinwanderung in die glacialen und periglacialen Gebiete in post- 
glacialer Zeit. Wahrscheinlich entsprach die Anordnung der Vegetations
zonen südlich des sich zurückziehenden Eisrandes in ungefähr jener 
im Norden des heutigen Eurasiens. Darüber, daß das Abschmelzen des 
Eises innerhalb der bekannten Stadien große Wärmemengen voraus
setzte, besteht kein Zweifel. Auf Grund bestimmter geologischer Merk
male glaube ich annehmen zu dürfen, daß in den Sommermonaten ein 
Wärmehöchstmaß zwischen dem Kolmarer und dem Pommerschen 
Stadium bestanden hat. Allem Anschein nach sind die Schwarzerde
gebiete bei Mewe und bei Kulm in jenen Zeiten entstanden. Ob sie da
mals eine Flora trugen, die der gegenwärtigen entfernt entspricht, ist 
eine andere Frage. Wenn wir, was bereits eingangs berührt wurde, uns 
vor Augen halten, daß die Zahl der Steppenpflanzen nicht gerade gering 
ist, die in Eurasien weit nach Norden vorstoßen, wenn wir ferner in 
Betracht ziehen, daß in der Neoarktis stellenweise das Steppenelement 
besonders stark in den Vordergrund tritt, einige Forscher darauf bezug
nehmend sogar von „arktischen Steppen“ sprechen,54) dann ist die An
nahme eines frühzeitigen Entstehens der pommerellischen Schwarzerde
gebiete nicht gerade abwegig.

Die Standorte von Carex heleonastes Ehrh., Salix myrtilloides L. 
u. a. im unteren Weichselgebiet liegen innerhalb des Hauptverbreitungs

s tra n d e  aus die S ilikatfelsen  erste igen , dann  beobach ten  w ir in der 
zw ischen der S tran d zo n e  und  den  s te il au fstreb en d en  Felsen liegenden 
schm alen  E bene zu n äch st P flanzen  m it fa s t norm alem  B lattw erk , je 
höher aber d ie S tan d o rte  gelegen sind, desto  k leiner w erden die B lä tte r  
und  desto  g rößer die B lü ten . Ich  besitze P flanzen  von h ier und  von 
dem  P e tsa m o tu n tu ri, d ie der var. m inor H ook, fa s t völlig entsprechen . 
D i e  G r ö ß e  d e r  i n  g l a c i a l e n  A b l a g e r u n g e n  s u b 
f o s s i l  g e f u n d e n e n  D r y a s - B l ä t t e r  l ä ß t  s i c h e r e  
S c h l ü s s e  a u f  k l i m a t i s c h e  V e r h ä l t n i s s e  z u .

53) A.  G.  N a t h o r s t :  Ü ber den  gegenw ärtigen  S tan d p u n k t 
unserer K en n tn is  von dem  V orkom m en fossiler G lacialpflanzen. B ih. 
til i , K. S venska V et.-A kad . H and l., Bd. 17, Afd. I I I ,  N r. 5. S tock 
holm  1892.

51) M. R i k l i :  A lp in -ark tische  A rten  und  ein ige B em erkungen 
ü b e r die B eziehungen der F lo ra  u nsere r A lpen m it derjen igen  der P o la r
ä n d e r .  Carl S ch ro e te r-F es tsch rift. Z ürich  1925.
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gebietes der steppenähnlichen Verbände, im  w e s e n t l i c h e n  
z w i s c h e n  d e n  E n d m o r ä n e n  d e s  K o l m a r e r  u n d  P o m-  
m e r s c h e n  S t a d i u m s .  Hier sind die Kiefern- und Mischwälder 
besonders reich an Waldsteppenpflanzen; im engeren Stromtal und in 
den angrenzenden Schwarzerdegebieten bestimmen xerotherme Arten 
nicht selten den Gesamtcharakter der Pflanzendecke. Nördlich der 
baltischen Endmoräne ändert sich das Bild. Nur im engeren Weichsel
gebiet, in den Tälern der Kladau und Radaune und engbegrenzt auf 
Steilufern westlich von Danzig erleben wir A n k 1 ä n g e an die steppen
ähnlichen Verbände.55)

Gewiß handelt es sich um das g e g e n w ä r t i g e Bild, das in der 
Vergangenheit manchen Veränderungen unterworfen gewesen ist, aber 
im allgemeinen ähnliche, wahrscheinlich noch ausgeprägtere Züge ge
tragen hat, besonders in dem wärmezeitlichen Abschnitt der Nacheis
zeit. Ganz sicher spiegeln sich auch in einem Raume wie im Weichsel
gebiet unterschiedliche Niederschlags- und Temperaturverhältnisse in 
der Zusammensetzung der Vegetation wieder, und es darf deshalb nicht 
verschwiegen werden, daß an der Westgrenze im alten Westpreußen 
die Jahresregenkarte Bezirke mit einer Niederschlagshöhe von 550 bis 
600 oder sogar — allerdings ganz örtlich — von 650—700 mm aufweist. 
Ebenso muß aber auch darauf hingewiesen werden, daß das durch einen 
verhältnismäßig großen Reichtum an xerothermen Arten ausgezeichnete 
Gebiet um Dt.-Krone bis Schönlanke, Märk.Friedland und Jastrow 
immerhin eine jährliche Regenhöhe von 550—600 mm besitzt, und 
andererseits die Landschaft um Danzig eine jährliche Niederschlags
menge von 500—550 mm zeigt und stellenweise noch darunter bleibt. 
Die Temperaturverhältnisse sind nicht so unterschiedlich, daß man 
daraus eindeutige Schlüsse ziehen könnte, besonders wenn man an das 
Fehlen bestimmter subarktischer Steppenpflanzen in jenen Landstrichen 
denkt (z. B. Pulsatilla patens (L.) Milk, Dracocephalus Ruyschiana L. 
im nördlichen Westpreußen).

Die Folgerung, daß mindestens in der Zeit des Baltischen Eissees, 
also im Präboreal, einzelne Glieder steppenähnlicher Verbände in den 
südlichsten Teilen des unteren Weichselgebietes anwesend gewesen sein 
können, ergibt sich auch aus der Berücksichtigung der vorgetragenen 
pflanzengeographischen Tatsachen. Welche ökologischen Faktoren die 
begrenzte Bildung von Schwarzerdegebieten bei Mewe und Kulm begünstigt 
haben, können wir nur vermuten. Einigermaßen gesichert scheint die Zeit 
ihrer Entstehung zu sein, und diese dürfte sogar ausgangs der letzten Eis
zeit liegen. Die Annahme, daß unfern nordischer Birkenwälder sich step
penähnliche Fluren an örtlich begünstigten Stellen ausbilden konnten, ist, 
wie schon angedeutet, im Hinblick auf manche Vorkommen in der Sub
arktis wahrscheinlich.56) Meines Erachtens spricht selbst das heutige Neben-

55) Vgl. d ie K a rte  bei H . P  r  e u ß: D ie p on tischen  P flan zen b estän d e  
im  W eichselgeb ie t. B erlin  1912.

56) Vgl. auch  bei A. N e h r i n g :  Ü ber T u n d ren  und  S teppen  der 
J e tz t -  und  V orzeit. B erlin  1890.

2
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einander von arktisch-alpinen, subarktischen, alpinen, subalpinen und 
Steppenpflanzen dafür. D i e s e  M i s c h f l o r a  m u ß  z u m  T e i l  
s e h r  a l t  s e i n .  — Daß innerhalb der in Betracht kommenden Zeit
räume Verschiebungen mancherlei Art vorgekommen, Arten zurück
gedrängt, andere neu eingewandert sind, setze ich ebenso als selbstver
ständlich voraus wie das Fehlen von Arten mit höheren Temperatur
ansprüchen in jenen Gebieten. Als das Eis sich von der Baltischen End
moräne auf seine Rückzugsstaffeln hinbewegte und schließlich jene von 
der Putziger Kämpe über Oxhöft bis Hochredlau sich dehnende Staffel 
erreicht hatte, muß das dadurch eisfrei gewordene Gebiet ökologische 
Verhältnisse aufgewiesen haben, die das Nachdringen mancher sub
arktischer Arten mit stärkerem kontinentalen Einschlag in b r e i t e r  
F r o n t  nicht gestatteten. Nur in Urstromtälern und an Flußläufen 
waren Einwanderungsmöglichkeiten in beschränktem Maße vorhanden. 
In einer anderen Arbeit habe ich auf ähnliche Verhältnisse in der lapp
ländischen Subarktis hingewiesen.57) [Die Annahme, daß klimatische 
Ursachen in erster Linie Vorgelegen haben, ist meines Erachtens nicht 
von der Hand zu weisen. Vielleicht vermögen pollenanalytische Ar
beiten, die sich eine v i e l s e i t i g e  (auch Determination der Makro
fossilien!) und ganz exakte Untersuchung ä l t e s t e r  M o o r e  in un
seren mehr oder weniger kontinentalen Gebieten zur Aufgabe machen 
müßten, Licht in die Sache zu bringen.58)] Den gleichen Widerstand 
erfuhren die Gewächse der steppenähnlichen Verbände. Nur an der 
Weichsel und ihren Nebenflüssen war ein beschränktes Vordringen 
möglich. — Allerdings ist es auch denkbar, daß hierhergehörige Pflanzen 
mit der Zunahme der Dichte der Bewaldung in die Flußtäler und auf 
die Seeufer zurückgedrängt wurden. Wahrscheinlich spielten im mittleren 
und südlichen Westpreußen beide hier angenommenen Möglichkeiten 
eine Rolle.

Im mittleren und südlichen Teil der früheren Provinz Posen be
sitzt die Steppenflora gegenüber Nordpommerellen eine immerhin be
merkenswerte Anzahl bezeichnender Arten, wenn auch ganz im Süden, 
worauf schon hingewiesen wurde, selbst ihre verbreiteteren Arten zurück
treten und andere Gruppen, insonderheit die atlantische bzw. subatlan
tische Gruppe, sich stärker bemerkbar machen. Im allgemeinen dürfte

57) H . P r e u ß :  G edanken  zur E n tw ick lungsgesch ich te  der F lo ra  
des n o rdw estdeu tschen  F lach landes se it se iner le tz te n  E isbedeckung . 
(Fedde, R ep. B eih . L X V I. (1932) p. 181 —  199).

58) I n  d iesem  Z usam m enhänge d ie erfreu lichen  A rb e iten  von  
M. T h o m a s c h e w s k i  (vgl. F u ß n o te  34). E in  K rite r iu m  fü r  das 
A lte r von  M ooren is t  s icher das r e i c h l i c h e r e  V orkom m en von  
B e tu la  n an a -P o llen  in  den  u n te re n  H o rizon ten . D ie w eite  A m plitude  
aber, d ie d ie Z w ergbirke in  ih rem  V erb re itu n g sg eb ie t auch  in  k lim a
tisch e r B eziehung zeigt, lä ß t  n ic h t sichere R ückschlüsse auf k lim atische 
V erhältn isse  zu. Subfossile F unde, d ie ih r  früheres V orkom m en au f 
m i n e r a l i s c h e m  B o d e n  nachw eisen, kön n en  je  nach  d er fe s t
g es te llten  B egleitflo ra au f su b a rk tisch e  oder a rk tisch e  V erhältn isse  
h inw eisen .
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im mittleren Posen der Ackerbau den steppenähnlichen Verbänden in 
weit größerem Maße Abbruch getan haben, als z. B. im unteren Weichsel
tal. In Südposen bedingen sicher klimatischeVerhältnisse die Zusammen
setzung der gegenwärtigen Pflanzendecke in erster Linie.59)

E in  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  den s u b a r k t i s c h e n  
R e l i k t p f l a n z e n  u n d  d e n  S t e p p e n p f l a n z e n  s c h e i n t  
zu b e s t e h e n .  I h n  n a c h z u w e i s e n ,  i s t  z u r z e i t  n i c h t  
m ö g l i c h .  I n d e n  p o l l e n a n a l y t i s c h  u n t e r s u c h t e n  
H o r i z o n t e n  s i n d  A n z e i c h e n  f ü r  e i n  a r i d e s  K l i m a  
n i c h t  v o r h a n d e n .

In einer neueren A rbeit60) habe ich folgendes ausgeführt: Bei Ab
fassung einer Studie über die Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt 
Nordwestdeutschlands seit der Eiszeit, die sich in dem Vorstudium auf 
das gesamte Mitteleuropa ausdehnte, fielen mir einige Reliktpflanzen 
auf, so ein Beifuß, Artemisia laciniata Wild., eine Segge, Carex aristata 
R. Br., u. a. Nach ihrer heutigen Verbreitung, ihren Ausbreitungs
möglichkeiten und den uns bekannten Vegetationsverhältnissen glaube 
ich annehmen zu müssen, daß diese Arten nicht erst im Postglacial zu 
uns gelangt, sondern bereits in einer Zwischeneiszeit anwesend gewesen 
sein müssen. Da einige von ihnen charakteristische Bestandteile der 
südsibirischen Salzsteppe sind, stellte ich die Bodenfrage in den Kreis 
meiner Erwägungen. — Bekanntlich muß die Eisdecke einen ganz ge
waltigen Druck auf die Unterlage ausgeübt haben. Dadurch dürften 
die schon durch ein arides oder halbarides Klima veränderten Grund
wasserverhältnisse ganz wesentlich beeinflußt worden sein. Dort, wo 
Zechstein emporragt, müssen lötige Wasser in großem Ausmaß in das 
Vorland geflossen sein und eine „Versalzung“ des Bodens herbeigeführt 
haben. Daß ein bemerkenswerter Salzgehalt des Bodens oder des Unter
grundes einen b e a c h t e n s w e r t e n  Baumwuchs nicht zuläßt, ist 
eine bekannte Tatsache. Interessant sind die diesbezüglichen Beobach
tungen T a n f i 1 j e w s 61) in den südrussischen Steppen. Er führt die 
Waldlosigkeit der Steppen ausschließlich auf die Anwesenheit einiger 
Salze zurück und weist mit Hilfe biologischer und bodenkundlicher

59) D aß d iese Z u sam m en se tz u n g  ab e r schon re c h t a lt is t, d arau f 
w eist in  e rs te r  L in ie  d ie  R u b u s -F lo ra  hin, die n ic h t n u r  eine F ülle 
w estlicher A rten  b e s itz t, so n d e rn  auch  du rch  eine A nzahl bem erkens
w erte r L o k a l r a s s e n  au sg eze ich n et is t , d ie in  postg lac ia le r Z e it 
e n ts ta n d e n  s in d , d a ra u f w e is t fe rn er d ie M i s c h f l o r a  m ancher 
Ö rtlic h k e ite n  h in  (z. B. d ie  d e r B ürgerw iesen  bei K oschm in). A uch 
die F es ts te llu n g en  von  F irb a s  (vgl. F u ß n o te  30) in  ju n g d ilu v ia len  
T orflagern  der G rube M arga in  der N ied e rlau s itz  können  in  d iesem  
Z usam m enhang  au sg ew erte t w erden .

60) H . P r e u ß :  G edanken  ü b e r d ie  B eziehungen der G eobo tan ik  
zur U rgesch ich te  in  N o rd w estd eu tsch lan d . N ach rich ten  aus N ieder
sachsens U rgesch ich te , N r. 7. H ildesheim  un d  Leipzig  1933.

61) G. T a n f i l j e w :  D ie süd russischen  S teppen . Rds. sc jen tif. 
du  congr£s in te rn , de b o ta n iq u e . W ien  1905. J e n a  1906.

2*
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Methoden nach, daß die Steppe auch in der Vergangenheit waldlos war. 
Versuche, Wald in der Steppe anzupflanzen, zeigten, d a ß  d e r  S t e p 
p e n b o d e n ,  n i c h t  d a s  K l i m a ,  f ü r  d e n  W a l d  u n g e 
e i g n e t  wa r .

Wie weit die hercynischen Störungslinien mit ihren Solquellen in 
Betracht gezogen werden können, will ich heute unberücksichtigt lassen. 
Salzstöcke stehen aber an bei Lüneburg, in Sachsen, in Brandenburg, 
in Posen. Es k ö n n e n  s i c h  a l s o  h i e r ,  z w a r  n u r  l o k a l ,  a b e r  
i n g r ö ß e r e m  A u s m a ß e  S t e p p e n  a u s g e b i l d e t  h a b e n ,  
deren Bestehen weit in die Interglacialzeiten hineingereicht hat, und 
die jedenfalls nie ganz verschwunden waren. Man denke an die heute 
noch bestehenden salzigen Gefilde im Sächsischen. Sie waren bedeut
sam für die urgeschichtlichen Menschen; sie erklären aber u. a. auch 
die Funde N e h r i n g s bei Westeregeln und Thiede 62), und sie erklären 
fast restlos eine Anzahl pflanzengeographischer Rätsel Mitteleuropas. —

Für uns kommt das n o r d p o s e n s c h e  S a l z g e b i e t  in Be
tracht, das geologisch in engem Zusammenhang mit dem Posener Jura 
steht. Die Pflanzendecke wird nicht nur durch das zerstreute Vorkommen 
einiger Halophyten und Halophilen gekennzeichnet, sondern auch Arten 
der steppenähnlichen Verbände nehmen zuweilen eine besonders augen
fällige Stellung ein. Gewiß ein schwacher Abglanz, wenn man bedenkt, 
daß die landwirtschaftliche Kultur die ursprüngliche Flora des frucht
baren Kujawiens seit Jahrhunderten stark bedrängt hat. Das Auftreten 
der C a r e x a r i s t a t a  R. Br. zwischen Balino und Slonsk in einer 
vom Typus wesentlich abweichenden L o k a l r a s s e  (var. Cujavica 
Aschers.et Sprib.) ist in diesem Zusammenhänge bedeutsam. — 63) Ebenso 
bedeutsam ist das reliktartige Vorkommen von C a r e x  s u p i n a  
Whlbg. auf zwei Hügeln westlich von Orlowo.64)

Das kujawische Schwarzerdegebiet ist nach meiner Anschauung 
ein S a m m e l b e c k e n  für Arten der steppenähnlichen Verbände 
gewesen, die wiederholt unter dem Einfluß eintretender Klimaverschlech
terungen nach Südosten ausgewichen sein dürften: Jede wesentliche 
Temperaturerhöhung ergab für sie ein erneutes Vordringen. Nicht un
wahrscheinlich ist, daß zu Beginn der Yoldia-Zeit die Bedeutung des 
Gebietes für die Einwanderung unserer Gruppe wieder in Erscheinung 
trat.

Jene Ansicht, die ich in meiner Arbeit über ,,Die pontischen Pflanzen
bestände im Weichselgebiet“ 65) zum Ausdruck brachte, vermag ich heute 
nur bedingt aufrecht zu erhalten, die Ansicht: „Die e r s t e n  Steppen

62) A. N e h r i n g :  D ie q u a r tä re n  F au n en  von T hiede un d  W este r
egeln. B raunschw eig  1878.

63) H ie r noch  im  Som m er 1908 von  *wir b eo b a ch te t.
64) Im  Som m er 1908 von  m ir  vergeb lich  gesuch t. B o c k  sc h re ib t 

in  se iner „T asch en flo ra  von B ro m b e rg “ , d ie ich  e rs t  sp ä te r  zu G esicht 
bekam : „T rockene H ügel w estlich  von Orlowo ( f r ü h e r ) . ” Ich  habe 
in  der L ite ra tu r  keine H inw eise auf eine W iederauffindung  nach  1908 
fe s tg e s te llt.

65) Vgl. L i te ra tu r z i ta t  4).
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pflanzen, die unser Weichselgebiet erhielt, dürften aus dem Elbgebiet 
zu uns gelangt sein und im allgemeinen das Thorn-Eberswalder Ur
stromtal als Heerstraße benutzt h a b e n ...“ Die Lößgebiete, die sich 
aus der Gegend von Krakau bis in das Wiener Becken, dann von Krakau 
über den Elbstrom hinweg bis in das Weserbergland dehnen, sind für 
die postglaciale Verbreitungsgeschichte unserer Gruppe im allgemeinen 
bedeutsam gewesen; denn als das aride Klima in ein humides überging, 
wird die Bildung der Lößlehmrinde sehr langsam vor sich gegangen sein, 
und in der Kiefernzeit wird die Kiefer kaum von dem noch an kohlen^ 
saurem Kalk reichen Lößboden Besitz ergriffen haben. Andererseits 
dürfte unter Berücksichtigung der geologischen Verhältnisse Kujawiens 
die Aussiißung dieses Gebietes nicht so schnell erfolgt sein, daß die Vor
aussetzungen für eine geschlossene Bewaldung frühzeitig gegeben waren. 
Die pollenanalytische Untersuchung der a l t e n  Moore in jenem Ge
biet, es handelt sich nicht nur um kleine Kesselmoore,66) könnte die An
gelegenheit klären helfen. — Es ist wohl möglich, daß z. B. Stipa pen- 
nata L., St. capillata L., Adonis vernalis L. unter Berücksichtigung ihrer 
mitteleuropäischen Verbreitung den mittelbaren Weg aus dem Westen 
in unser Gebiet gefunden haben, aber die Mehrzahl der Arten muß schon 
in Gebietsnähe gewesen sein, als die subarktische Flora ihren Höhe
punkt bei uns erlebte; zu ihnen gehört u. a. C a r e x  s u p i n a  Whlbg.

Aufgefallen ist mir, daß im Gebiet der früheren kujawischen Salz
steppe keine Reste jungpalaeolithischer oder mesolithischer Kulturen 
bekannt geworden sind. Wir wissen aber aus Nordwestdeutschland67), 
daß die Nachweise für diese Kulturen hier erst in der jüngsten Zeit er
bracht wurden. Jetzt, nachdem interessierte Kreise darauf aufmerksam 
geworden sind, mehren sich die Funde zusehends. Wenn irgendwo in 
Nordposen Nachweise für epipalaeolithische und vielleicht noch ältere 
Kulturen erbracht werden können, dann in erster Linie im kujawischen 
Gebiet.

Daß etwa von der Yoldia-Zeit bis zum Litorina-Maximum eine 
stärkere Einwanderung von Pflanzen steppenartiger Verbände statt
gefunden haben kann, wurde schon angedeutet. Aber so einfach liegen 
die Dinge nicht, wie sie manchmal dargestellt werden. Das ergibt ohne 
weiteres die nacheiszeitliche klimatische Entwicklung und die dadurch 
bedingte Bewaldung. Der Mensch des Mesolithikums war noch Jäger 
und Sammler, und erst der Neolithiker nahm zwar mit bescheidenen 
Mitteln, aber erfolgreich den Kampf mit dem Wald auf.

Die heutige Verbreitung von Pulsatilla patens Milk, Dracocephalus 
Ruyschiana L., Adenophora liliifolia (L.) Ledeb., typischen Wald
steppenpflanzen, in Mitteleuropa zeigt ohne Frage Beziehungen zur Ver
breitung subarktischer Arten: Carex heleonastes Ehrh., Juncus sty-

66) D ie G rün landm oore in  den  b en ach b a rten  F lu ß tä le rn , z. B- 
im  N etzegeb ie t, h a lte  ich  fü r  d ie  U n tersu ch u n g  (in m einem  Sinne) 
n ic h t fü r  gee ignet.

67) H . P i e s k e r :  V orm esolith ische K u ltu ren  der süd lich en  L ü n e
burger H eide. H ildesheim  und  Leipzig 1932.
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gius L., Salix myrtilloides L. u. a. (Vgl. ihre Vorkommen in Ostpreußen 
und Bayern!)

. Der Zeitpunkt, in dem z. B. Stipa pennata L., St. capillata L., 
Carex humilis Leyss., Anthericus ramosus L., Thesium intermedium 
Schrad., Anemone silvestris L., Adonis vernalis L., Potentilla rubens 
(Crtz.) Zimmeter, Oxytropis pilosa (L.) DC., Viola collina Bess., Seseli 
annuum L., Peucedanum cervaria (L.) Cuss., Stachys rectus L., Bru- 
nella grandiflora Jacq., Aster linosyris (L.) Bernh., Inula hirta L. sich über 
Mitteleuropa hinaus nach dem Westen zu verbreiten begonnen haben, 
ist meines Erachtens schon in die Zwischeneiszeiten zu legen. Die Frage, 
ob die Einwanderung aus dem Südosten über Mitteleuropa oder am Süd
fuße der Alpen etwa über Ligurien erfolgte, ist für die einzelnen Arten 
verschieden zu beantworten. Daß eine Rückwanderung mancher Pflanzen 
nach dem Osten in nacheiszeitlichen Abschnitten erfolgen konnte, ist 
bereits von Loew68) und später von mir 69) erörtert worden.

Die Standorte von P r u n u s  f r u t i c o s a  Pall, in Westpreußen, 
Posen, im unteren Odertal, in Thüringen und im Oberrheingebiet, die 
mir zum größeren Teil aus eigener Anschauung bekannt sind, sprechen 
selbst dann, wenn man die Verbreitung durch Vögel in Betracht ziehen 
wollte, für ein hohes Alter, das wahrscheinlich bis in den A u s g a n g  
d e r  Y o l d i a - Z e i t  hineinreicht. Der reliktartige Charakter jener 
Zwergkirschenbestände tritt ohne Zweifel in Erscheinung, besonders 
dann, wenn man die Flora ihrer weiteren Umgebung berücksichtigt. — 
Nach meiner Auffassung liegen die Verhältnisse in der Verbreitungs
geschichte des Cytisus Ratisbonensis Schaeffer, der Veronica Austriaca 
L. u. a. in Mitteleuropa ähnlich.

Das vorherrschende Vorkommen von arktischen und subarktischen 
Pflanzen in jener Zeit schließt nicht aus, daß neben diesen auch Arten 
der steppenartigen Verbände bestehen konnten. Die arktische und sub
arktische Flora verlor a l l m ä h l i c h  ihre beherrschende Rolle, und 
daß sie in der Folge nie ganz ausgestorben ist, dafür zeugt die Gegenwart. 
Manche ihrer Arten, so Empetrum nigrum L., paßten sich sogar den 
subatlantischen Heiden und Mooren an und treten heute nicht selten 
in typisch atlantischen Assoziationen auf. Jedenfalls hat sich das Nach
dringen der „pontischen“ Pflanzen rasch und in erheblichem Umfange 
vollzogen. Die Annahme, daß die mittlere Jahreswärme der Yoldia- 
Zeit von Mai bis September -f 8° betragen haben soll, ist keineswegs 
ausreichend gestützt.

Das Vordringen dauerte an und erhielt Ende der Ancylus-Zeit einen 
erneuten Auftrieb. In jener Zeit gelangten nach Südschweden oder 
den benachbarten Inseln: Stipa pennata L., A n t h e r i c u s  l i l i a g o  
L., A. ramosus L., R a n u n c u l u s  I l l y r i c u s  L., Adonis vernalis 
L., Anemone silvestris L., Lavathera Thuringiaca L., H e 1 i a n t h e-

68) E . L o e w :  P erio d en  u n d  W ege ehem alige r P flanzenw ande
ru n g en  im  n o rd d eu tsch en  T ieflande. L in n a ea  X V II. B erlin  1879.

69) H . P r e u s s :  P o n tisch e  A ssoziationen . B er. d. D eu tsch . B ot. 
Ges., B d. X X V II . B erlin  1908.
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m u m c a n u m  (L.) Dum., Asperula tinctoria L., Crepis praemorsa (L.) 
Tausch, L a c t u c a  q u e r c i n a  L., A s t e r  l i n o s y r i s  (L.) Bernh. 
A r t e m i s i a  l a c i n i a t a  Willd. Das ist nur eine Auswahl. Die 
g e s p e r r t  gedruckten Arten fehlen unserem Gebiet ganz bis auf Aster 
linosyris (L.) Bernh., der in der ehemaligen Provinz Posen nur im Kreise 
Schubin an mehreren Standorten festgestellt ist. Einige von ihnen, so An- 
thericus liliago L., der bezeichnenderweise auch in Dänemark und auf 
Bornholm vorkommt, haben in Mitteleuropa eine stark westliche bzw. 
südwestliche Verbreitung, andere, so Helianthemuin canum (L.) Dum., 
besitzen ihr mitteleuropäisches Hauptverbreitungsgebiet im Südosten 
und reichen von hier bis Thüringen, Bayern, Württemberg und Baden; 
manche mit ähnlicher Verbreitung haben ausgesprochene Areale in 
Böhmen und Thüringen, z. B. Lactuca quercina L., wenige, so Ranun- 
culus Illyricus L., halten sich an das Oder- und Elbgebiet; Artemisia 
laciniata Willd., die heute kein südrussisches Areal mehr besitzt, ist 
in Mitteleuropa nur von einigen Reliktstandorten bekannt. Sie steht 
phytohistorisch in enger Beziehung zu Artemisia rupestris L., die über 
Öland, Gotland, Dagö, Moon, Ösel bis zur estnischen Festlandsküste 
vorgedrungen ist. Die Ansicht K u l c z y n s k  i’s70),daß diese während der 
diluvialen Kaspi- und Weißmeertransgressionen als Strandpflanze nach 
Europa vorgedrungen sei, halte ich für abwegig. Pflanzengeographische 
Momente sind es also, die ohne Zweifel darauf hinweisen,daß die xerotherme 
Flora Schwedens kaum Zuzug aus unserem Gebiet erhalten hat. Diese 
Ansicht findet ihre Stütze durch die einstige geographische Lage der 
Ancylus-Landbrticke. — Ich vermute, daß in Nordpommerellen damals 
die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Arten der steppenartigen 
Verbände nicht bestanden und folgere das u. a. aus dem reliktartigen 
Vorkommen von Rubus chamaemorus L. im Kreise Putzig und im be
nachbarten Hinterpommern. — (Damals dürfte sich auch die Verbrei
tung mancher anderen Arten vollzogen haben. Ich denke z. B. an die 
Reliktstandorte der montanen Gymnadenia odoratissima (L.) R. Br. 
in Südschweden, in Ostpreußen, in der Altmark und in Polen.)

Um sich ein Bild von der Verteilung und Häufigkeit der steppen
ähnlichen Bestände in jenen Zeiten machen zu können, müßte man 
Näheres über den Charakter der damaligen Kiefernwälder wissen. Wenn 
sie trotz des schnellen Eindringens von Linde, Eiche, Spitzahorn u. a. 
das parkwaldähnliche Gepräge beibehalten haben, das sie zu Beginn 
der Ancylus-Zeit zeigten, dann muß man an einen besonders reichen 
Flor xerothermer Arten denken. — Eigen ist unseren Pflanzen eine große 
Lebenskraft, die sich noch bei eintretender Beschattung offenbart. Wird 
der Wald gelichtet oder abgeholzt, dann beginnen in kurzer Zeit Blühen 
und Fruchten und eine überraschende Vermehrung. Das gilt nicht nur 
für Pflanzen wie Trifolium lupinaster L., Lathyrus pisiformis L., Draco- 
cephalus Ruyschiana L., Adenophora liliifolia (L.) Ledeb.,sondern auch für 
Anemone silvestris L., Oxytropis pilosa (L.) DC., Veronica Austriaca L., 
Scorzonera purpurea L. und in einigen Fällen sogar für Stipa pennata L.

70) Vgl. L i te ra tu r z i ta t  42).
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G a n z v o r s i c h t i g g e u r t e i l t ,  d ü r f e n  w i r  a n n e h m e n ,  
d a ß  m i n d e s t e n s  zu  B e g i n n  d e r  A n c y l u s - Z e i t  e i n e  
F l o r a  b e s t a n d ,  i n d e r  s u b a r k t i s c h e  E l e m e n t e  u n d  
A r t e n  d e r  s t e p p e n ä h n l i c h e n  V e r b ä n d e  b e s o n d e r s  
h e r v o r t r a t e n .

Auf die Bedeutung des Stromsystems für die Verbreitung xero- 
thermer Arten ist bereits verschiedentlich hingewiesen worden. Diese 
Bedeutung wurde ausschlaggebend, als der Wald das Gesamtgebiet 
beherrschte. Das Ausbleiben der reinen Buchenzeit in unserem Gebiet 
ist den ,,pontischen“ Pflanzen ohne Frage zustatten gekommen. Die 
steppenähnlichen Bestände im Weichselgebiet in ihrer heutigen Form 
verdanken ihre Fortdauer bis in die Gegenwart dem Einfluß des Men
schen. Auf seine Weidewirtschaft ist das Ausbleiben des Nieder- oder 
Hochwaldes zurückzuführen.71)

Die jüngsten Bestandteile jener Gruppe, deren Glieder im allge
meinen südöstlicher Herkunft sind, gehören der S t r o m t a l f l o r a  
an. Ihre Arten sind, abgesehen von Silene Tatarica Pers. und Eryngium 
planum L., an das engere Stromtal gebunden. Es ist aber bezeichnend, 
daß die meisten von ihnen die ausgesprochene Neigung haben, sich auf 
den sandigen Alluvionen des Mündungsgebietes zu verbreiten, so Silene 
Tatarica Pers. auf trockenen bewaldeten Dünen, C a l a m a g r o s t i s  
p s e u d o p h r a g m i t e s  Baumg.72) auf feuchten Vordünen, Rumex 
U cranicus Fischer in feuchten Senken in Nähe des Strandes.

Nur Gedanken zur Entwicklungsgeschichte der Flora unserer steppen
ähnlichen Bestände habe ich zu geben vermocht, und ich weiß, daß diese 
Gedanken Widerspruch hervorrufen werden. In der Wissenschaft ist 
es notwendig, daß entgegengesetzte Meinungen aufeinanderstoßen und 
dadurch den Weg zu einer leider meist nur bezüglichen Klärung ebnen. 
Die Ergebnisse der Pollenanalyse zeigen gewiß eine auffallende Gleich
artigkeit; sie wären wertvoller, wenn a l l g e m e i n  auf die Bestimmung 
der Makrofossilien größerer Wert gelegt worden wäre. Was uns die 
Pollenanalyse bisher nicht zu geben vermochte, das ist ein einwand
freies Bild der spätglacialen Zeit. Wenn z. B. in einem westdeutschen

71) E in  in n e rh a lb  des S ch ießstandes im  C ypelletal bei M arien
w erder gelegener S tip a  p e n n a ta -B esta n d , den  ich im  Ja h re  1908 zu 
e rs t u n te rsu c h te , is t , w ovon ich  m ich  im  Ja h re  1931 überzeugen  k o n n te , 
infolge zunehm ender B ew aldung s ta rk  , ,e in g ed ä m m t“ w orden.

72) Am A usfluß des K anals bei N ickelsw alde, D anziger N iederung, 
fand  ich  d ie n e u e  K r e u z u n g  Ammophila arenariaxCalama
grostis pseudophragmites, die P rofessor Dr. A brom eit, der m eine B e
s tim m u n g  b es tä tig te , als A m m o p h i l a  P r e u s s i a n a  n. hybr. 
fr.-fallax  beze ichne te . D ie P flanze un te rsch ied  sich im  G elände in  W uchs 
u n d  F ä rb u n g  von der äh n lichen  A m m ophila B a ltica  L k . D i e  G r a n 
n e  e n t s p r i n g t  a u s  d e r  S p i t z e  d e r  D e c k s p e l z e  u n d  
e r r e i c h t  f a s t  dH e S p i t z e n  d e r  H ü l l s p e l z e n .  — D er 
F u n d  w ird  h ie r zum  ers ten m a l v e rö ffen tlich t.
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Profil in einer spätglacialen Schicht Früchte von Potamogeton poly- 
gonifolius Pourret, P. coloratus Vahl und Heleocharis ovata (L.) R. Br. 
gefunden wurden 73), dann geraten schon durch diese eine Tatsache die 
Vorstellungen, die man im allgemeinen von den klimatischen und Vege
tationsverhältnissen jenes Zeitabschnittes hat, ins Wanken. Alle Um
stände zu berücksichtigen und das sich bietende Tatsachenmaterial 
vorurteilslos zu prüfen, ist wissenschaftliche Pflicht.

73̂ jr O v e r b e c k  u n d  H.  S c h m i t z :  Zur G eschichte der 
Moore M arschen und  W älder N ordw estdeu tsch lands I . Das G eb ie t 
von der N iederw eser b is zur u n te re n  Em s. p. 122. M itt. d. P ro v in z ia ls t, 
f. N atu rdenkm alpflege. H annover. H eft 3, 1931.

Vgl. auch  d arau fh in  E. S c h u b e r t :  Zur G eschichte der M oore, 
M arschen und  W älder N ordw estdeu tsch lands I I .  D as G ebiet an  d e r 
O ste und  N iederelbe. M itt. d. P ro v in z ia ls t, f. N atu rdenkm alpflege. 
H an n o v e r, H eft 4, 1933.

Erica Tetralix L. an einem Reliktstandort 
im Kreise Pieschen (Pleszew).

Von 0. T u m m.

E r ic a  T e tr a lix  L. wurde im Juli 1926 vom Verf. im Walde des Gutes 
Czarnuszka bei Pieschen, der an den Taczanowoer Wald grenzt, auf 
einem Waldwege in nächster Umgebung eines Waldmoores blühend 
angetroffen. Der Fund wurde sofort von Prof. Dr. A. W o d z i c z k o ,  
Leiter der Staatl. Stelle für Naturschutz in Posen, nachgeprüft, der 
auch 1926 und 1933 die floristischen Feststellungen leitete. Jetzt sind 
am Standort 3 Stellen bekannt, an denen die Pflanze in gesunder Ent
wicklung stehend 1933 geblüht hat.

An der zuerst entdeckten Stelle im Jagen 3 bedeckt sie z. Zt. eine 
Fläche von 1,20x0,75 qm und hatte 1933 20 Blütenköpfchen. Sie steht 
in einem Grasteppich von M o lin ia  coerulea Moench und N a r d u s  stricta  
L. Eingesprengt wurden festgestellt einige Expl. M a ja n th e m u m  bifo-  
liu m  Schmidt, P o te n tilla  T o rm en tilla  Neck., C a llu n a  vulgaris Hüll (sehr 
wenig!), V a c c in iu m  M y r ti l lu s  L., V . V it is  idaea L., T r ie n ta lis  europaea  
L., M e la m p y r u m  p ratense L., 2 Sämlinge B e tu la  p ubescen s Ehrh., 3 Säml. 
A in u s  in ca n a  DC., 1 B o le tu s  scaber Bull.

Der anliegende Wald ist etwa 10jährige Schonung nach im Alter 
von 30 Jahren geschlagenem Birkenbestand, wovon noch wenige Expl. 
stehen geblieben sind. Den Bestand bilden P ic e a  excelsa  Link, P i n u s  
s ilv e str is  L., B e tu la  p ubescen s Ehrh. (Überhälter und Sämlinge!), A in u s  
in ca n a  DC., J u n ip e r u s  co m m u n is  L. (1 Expl.), R h a m n u s F ra n g u la  L., 
S a l ix  aurita  L., V a ccin iu m  u lig in o su m  L. (viel, in diesem Jahre mit 
wenig Früchten!).
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Die 2. Stelle, gefunden im August 1933 von Förster B u c h w a 1 d, 
mitgeteilt durch den Sohn des Besitzers, stud. iur. E b e r h a r d  
v. J o u a n n e, liegt im Jagen 5 am Nordrand einer dreieckigen Fichten
schonung von etwa 40 a, dicht an einem in N.-S.-Richtung verlaufen
den Waldweg, der mit 30jährigen Fichten eingefaßt ist. Die Stelle ist 
in Luftlinie nach N. N. W. etwa 350 m von der 1. entfernt. E r ic a  T e -  
tr a lix  L. bedeckt hier z. Zt. 0,60x0,70 qm und zeigte 1 Blütenköpfchen. 
Der Bodenteppich war der gleiche wie auf Stelle 1 ohne C a llu n a  und 
A in u s .

In der angrenzenden 12jährigen Schonung von P ic e a  exce lsa  Link 
mit R h a m n u s  F ra n g u la  L., B e tu la  p u b escen s DC., P o p u lu s  trem ula  L. 
stehen 2 S o rb u s to rm in a lis  Crantz, beide 1933 mit Früchten. 1 Expl., 
Stammumfg. 48 cm, am Waldweg, ist krank, das 2. mit 50 cm Umfang, 
weiter in der Schonung, in guter Entwicklung. Den Bestand vor An
lage der Schonung bildete Q uercus p ed u n cu la la  Ehrh. mit B e tu la  p u 
bescen s DC.

Die 3. Fundstelle liegt an der südlichen Ecke der gleichen Fichten
schonung, auf dem Waldweg zwischen Jagen 3 und 5, 100 m von Stelle 2 
entfernt. Sie wurde bei der gemeinsamen Exkursion im August 1933 
von Dr. K r a w i e c, Assistenten am Institut f. Allg. Botanik der Pos. 
Universität, entdeckt. Es ist ein Busch von 20 cm Durchmesser vor
handen, der 4 Blütenköpfchen aufwies. Der Bodenteppich bestand aus 
M o lin ia  coerulea  Moench mit reichlich C a llu n a  vu lg a ris Hüll.

In der Mitte des erwähnten Waldmoores liegt ein Tümpel mit viel 
P otam ogeton ( s p e c .? ) . Im Moor finden sich reichliche S p h a g n u m -P o ls te r , 
1933 unter Trockenheit leidend, E rio p h o ru m  p o ly sta ch y u m  L., V a cci-  
n iu m  u lig in o su m  L. (viel!), D rosera ro tu n d ifo lia  L., D . anglica Huds. 
(1926!) Am Rande steht in einem großen und dichten und weiter ent
fernt in einem geringeren Bestände I r is  s ib ir ica  L. In den benachbarten 
Wäldern ist G la d io lu s  im bricatu s L. und T r ie n ta lis  europaea  L. (viel!) 
bemerkenswert.

Der Standort der E r ic a  T e tr a lix  L. liegt im N.-O.-Zipfel eines großen 
Waldgebietes, zu einem erheblichen Teil aus Laub- und Mischwald be
stehend, das sich von hier fächerförmig nach S. W. bis über die schle
sische Grenze hinaus ausbreitet. Die Verdunstungsfeuchtigkeit dieser 
Wälder kommt, von S.-W.-Winden herangeführt, dem Standort zu
gute, der also phytoklimatisch besonders begünstigt ist. Die Verteilung 
der drei Fundstellen beweist, daß es sich um die Reste eines ehemals 
größeren Vorkommens handelt, das, innerhalb der Baumbestände durch 
den Waldbau vernichtet, sich am Rande derselben an Waldwegen er
halten hat, deren Lage durch sehr lange Zeit unverändert geblieben ist.

Zweifellos liegt also ein Reliktstandort vor.
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S. — Sommervogel. D. — Durchzügler.

Das vorstehende Schriftenverzeichnis ist ohne Gewähr für Voll
ständigkeit zusammengestellt. Eine solche zu erreichen, war mir durch 
die Verhältnisse, unter denen ich seit einer Reihe von Jahren lebte, ver
sagt. Doch dürfte nicht allzu viel Erwähnenswertes unberücksichtigt 
geblieben sein. Vielleicht finden sich noch hier und da brauchbare Mit
teilungen ornithologischer Art in Jagdzeitschriften, die daraufhin durch
zusehen ich keine Möglichkeit hatte. Allerdings dürfte bei der Benutzung 
etwaiger Angaben gerade in Jagdzeitschriften einige Vorsicht geboten 
sein, da Jagdschriftsteller oft nur recht geringe ornithologische Kennt
nisse besitzen. Es finden sich aber dort auch nicht allzu selten Ver
öffentlichungen anerkannt zuverlässiger und kenntnisreicher Beobachter, 
die nicht unbeachtet bleiben dürfen.

Das Posener Land war bisher in ornithologischer Beziehung etwas 
stiefmütterlich behandelt worden, da einheimische Vogelkundige fast 
ganz fehlten. Nicht mit Unrecht nannte daher Geheimrat Professor 
Dr. Reichenow in der Besprechung einer meiner Arbeiten (21) in den
O.Mb. (21. Jahrg., Dezember 1913, S. 198) die Provinz Posen das noch 
am wenigsten ornithologisch durchforschte Gebiet Deutschlands. Ferner
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äußerte sich Professor H. Schalow in der Besprechung meiner Arbeit 
„Neuer B eitrag ...“ (29) (daselbst, 27. Jahrg., Septeinber/Oktober 1919, 
S. 111) folgendermaßen: „Die Provinz Posen gehört zu denjenigen Ge
bieten der norddeutschen Tiefebene, deren faunistische Erforschung 
lange vernachlässigt worden ist, und mit deren Aufklärung sich erst die 
Arbeiten allerneuester Zeit zu beschäftigen beginnen; die Arbeiten von 
F. Schwaitzer und A. v. Homeyer enthalten nur weniges und dürftiges 
Material.“ Einen gedrängten Überblick über die bisherigen meist nur 
einen kleinen Abschnitt des Posener Landes behandelnden Arbeiten 
gibt Prof. C. Schulz in seinen „Studien zur Posener Wirbeltierfauna“, 
worauf ich zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen verweise. Eben
dort findet man auch einige Angaben über geographische Lage, Boden
gestaltung und klimatische Verhältnisse des Posener Landes, sowie über 
die Einwirkung der menschlichen Kultur auf die Tierwelt, so daß sich 
ein nochmaliges Eingehen darauf erübrigen dürfte.

Der Raumersparnis halber beschränke ich mich in meiner Über
sicht auf allgemeine Angaben über das quantitative Vorkommen der 
einzelnen Arten. Bei selteneren Arten wird besonderer Nachdruck auf 
den Nachweis von Belegexemplaren gelegt. Über Ankunft und Abzug 
der Zugvögel, über Brutverhältnisse, über Stimmen und sonstige Laut
äußerungen der Vögel finden sich in meinen früheren Arbeiten (15, 21, 
29, 37) ausführliche Angaben. Nur bei einigen, für den Feldornithologen 
nicht leicht zu erkennenden Arten sind gewisse Rufe, die eine sichere 
Bestimmung erleichtern, verzeichnet worden.

Zu den in meinem „Neuer B eitrag ...“ (29, S. 399) aufgeführten 
Sammlungen gestopfter Vögel kommt noch die im Naturw. Museum 
in Posen befindliche Sammlung des ehemaligen Oberförsters Skoraczewski 
in Miloslaw (Kr. Wreschen). Sie enthält mehrere interessante Selten
heiten für unser Gebiet. Leider sind Zeit und Ort der Erlegung nicht 
verzeichnet. Indes hat Gymnasiallehrer 0. Tumm-Posen genauere An
gaben über die Erlegung mancher Stücke bei einer gemeinsamen Be
sichtigung der Sammlung vom Revierförster Czyzak-Stoki b. Miloslaw 
erhalten, welcher, unter Skoraczewski langjährig arbeitend, die An
legung der Sammlung verfolgt und seinen Vorgesetzten durch Abliefe
rung erlegter Vögel unterstützt hat. Ich habe deshalb ohne Bedenken 
diese Arten in meine Übersicht aufgenommen. Von dem übrigen im 
Nat.-Mus. in Posen vorhandenen Material werden im allgemeinen nur 
die Exempl. seltener Arten berücksichtigt, deren Herkunft aus dem 
Posener Gebiet sicher feststeht.

Was die in meiner vorher angeführten Arbeit (29) genannte Samm
lung im Obra-Bruch erbeuteter Vögel des emeritierten Lehrers Pietsch 
in Wielichowo (Kr. Schmiegel) betrifft, so ist zu bemerken, daß diese 
Sammlung bedauerlicherweise nicht voll ausgenützt werden konnte, 
da sie noch völlig ungeordnet war. Einem Anerbieten meinerseits, die
selbe zu ordnen und für Veröffentlichung Sorge zu tragen, wurde leider 
keine Folge gegeben. Was nach dem Tode des Besitzers aus der Samm
lung geworden ist, ist mir nicht bekannt.
D e u t s c h e  W i s s e n s c h .  Z e i t s c l i r .  f .  P o l e n .  H e f t  2 6 .  1 9 3 3 . 3
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In der systematischen Anordnung und Benennung der Vögel folge 
ich Geheimrat Prof. Dr. Reichenow in seinen „Kennzeichen der Vögel 
Deutschlands“ (2. Auflage, Neudamm 1920).

Die polnischen Namen sind nach Hoyer, Klucz do oznaczania 
zwierz^t kr^gowych ziem polskich, Krakow 1910, angegeben.

Ich möchte nicht verfehlen, Herrn Gymnasiallehrer 0. Tumm- 
Posen, den Herren vom Posener Naturw. Museum, Prof. Dr. v. Lubicz- 
Niezabitowski und Dr. Rakowski, sowie Herrn Jaroslaw Urbanski-Posen 
für ihre freundliche Unterstützung und für das tatkräftige Wohlwollen, 
das sie meiner Arbeit entgegengebracht haben, meinen verbindlichsten 
Dank auszusprechen.

1. Fam .: Colymbidae. — Steißfüße.
1. Urinator immer Brünn.

Eisseetaucher. — Nur lodowiec.
Der Eistaucher, ein nordischer Vogel von der Größe einer Gans 

(im Herbst-und Jugendkleide ist die ganze Oberseite wie auch die Kehle 
schwarz oder dunkelbraun), kommt nur recht selten auf dem Zuge im 
Binnenlande zur Beobachtung und Erlegung. Im Dezember 1890 wurde 
bei Deutschhof (Kr. Schildberg) 1 totes St. gefunden (61). Nach einer 
Mitteilung aus Lissa (Pos. Tagebl. v. 5. 11. 1926) erlegte v. Heidebrand 
auf dem Storchnester See einen E.

Unter der Bezeichnung Colymbus glacialis stehen 2 St., im April 
1908 in Niegolewo (Kr. Grätz) erlegt, im Nat. Mus. in Posen.

2 . Urinator arcticus L.
Polarseetaucher. — Nur czarnoszyjny.

Der Polartaucher, etwas kleiner als die vorige Art. (Hochzeitskleid: 
oberseits schwarz-weiß gegittert, Kopf und Hals grau, Kehle und Gurgel 
violett-schwarz; das Jugend- und Herbstkleid wie bei der vorigen Art, 
doch Oberkopf und Nacken stets einfarbig aschgrau), wird bei uns 
häufiger angetroffen, da er in Pommern, West- und Ostpreußen als Brut
vogel vorkommt. Außer den in 29 genannten St. führe ich noch fol
gende an: Im November 1887 wurde 1 St. in Karczewo (Kr. Witkowo) 
erlegt und ein anderes im Oktober 1890 auf dem Güterbahnhofe in Gnesen 
gefangen (61). Nach Landgerichtsrat a. D. Kayser wurden Anfang No
vember 1915 3 Polarseetaucher im Jugendkleide im Kr. Lissa bei 
Retschke (Drzeczkowo) erlegt und nach Lissa zum Ausstopfen einge
liefert. Ende April 1918 sah ich in der Vogelhandlung von Seiler in Posen 
1 gest. St., das v. Niegolewski aus Niepruszewo (Kr. Grätz) eingesandt 
hatte. Im Oktober u. November 1926 erhielt Präparator Kapp in Posen 
4 St. zum Ausstopfen. Im Herbst 1912 wurde 1 St. an Szulczewski 
zum Ausstopfen eingeliefert, das auf dem Tonndorfer See (Kr. Znin) 
erlegt worden war.

1 St. juv. aus Grimsleben (Grzymyslaw, Kr. Schrimm), erlegt am
6 . 9. 1909, steht im Nat.Mus. in Posen unter der Bezeichnung Colymbus
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arcticus 1 cf aus der Sammlung von Pietsch befindet sich in der Samm
lung des Deutschen Gymnasiums in Posen.

Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese Art im Posenschen auch in 
vereinzelten Fällen zur Brut schreitet, was freilich noch nachzuweisen ist.

3 . U rin a tor ste lla tu s Brünn.
Nordseetaucher. — Nur rdzawoszyjny.

Zu den in 29 genannten St. füge ich noch folgende Belegst, dieses 
nordischen D. an: Am 6 . 11. 1891 wurde nach Baer 1 St. aus Miala (Kr. 
Filehne) an den Konservator H. Aulich in Görlitz im Fleisch eingeliefert. 
Am 2. 11. 1918 stand bei Seiler in Posen 1 gest. N. im Jugendkleide 
(Oberkopf fein schwarzbraun und weiß gefleckt und gestrichelt, an der 
Kehle weiß, Rücken weiß bis weißgrau gesprenkelt oder winkelig ge
strichelt; im Hochzeitskleide Kopf und Hals aschgrau, längs der Gurgel 
ein kastanienbrauner Streifen; Größe die einer Hausente). Der Vogel 
war im laufenden Herbste aus Lettberg (Lednagöra) im Kr. Gnesen ein- 
gesandt worden. 1 St. im Jugendkleide wurde nach Szulczewski im 
Herbst 1909 auf dem Koldr^ber See erlegt und von ihm ausgestopft.

4. C o ly m b u s cristatus L.
Haubensteißfuß. — Perkoz dwuczubny.

Der Haubentaucher ist ein häufiger S. Auf allen größeren Wasser
flächen, auf dem Zuge auch bei Posen.

5. C o ly m b u s grisegena  Bodd.
Rothaisteißfuß. — Perkoz rdzawoszyjny.

Der R. bewohnt als S. auch kleinere Gewässer, wofern sie nur die 
nötige Deckung bieten, ist aber seltener als die vorige Art. 2 Belegst., 
die vom kleinen Ketscher See (Kr. Posen) stammten, und einen am
8. 7. 1919 aus Psary (Kr. Ostrowo) eingelieferten Jungv. sah ich bei 
Seiler (37).

Im Nat. Mus. in Posen stehen 5 St. mit dem Herkunftsvermerk 
Goplo.

6 . C o ly m b u s a u ritu s  L.
Ohrensteißfuß. — Perkoz rogaty.

2 gest. St., d u. $ dieses nordischen Gastes mit der Bezeichnung 
Podiceps auritus stehen im Nat.Mus. in Posen mit der Fundortsangabe 
Wierzonka. Der Erbeutungsort liegt im Kr. Posen.

7. C o ly m b u s n ig r ico llis  Brehm.
Schwarzhalssteißfuß. — Perkoz zausznik.

Nicht allzu seltener S. (29). Vor Jahren sah ich auf einem kleinen 
Rohrtümpel in der Feldmark Stutendorf (Kobylniki, Kr. Posen) 3 — 
4 Jungv. aus großer Nähe (schwarz, an den Wangen ein sehr in die Augen 
fallender weißer Fleck). Am 25. 4. 1915 sah Kayser beim Ausstopfer in

' 3*
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Lissa 1 P., das aus Klein-Kreutsch (Kr. Fraustadt) eingeliefert war. 
Nach Mitt. von Szulczewski wurde 1 St. 1909 auf dem Kletzkoer 
See erlegt und von ihm ausgestopft.

8 . Colymbus nigricans Scop.
Zwergsteißfuß. — Perkoz perkozek.

Häufiger S.; einige St. überwintern nicht selten. Diese Art brütet 
auch auf kleinen Tümpeln und Lachen, z. B. im Posener Eichwalde.

2. F am .: Laridae. — Möwen.
9 . Stercorarius parasiticus L.

Schmarotzerraubmöwe. — Wydrzyk pasorzytny.
Dieser nordische Vogel erscheint nur selten im Binnenlande. 1 gest. 

St., am 9. 10. 1906 vom Förster Krystek in Tarnowo (Kr. Bomst) erlegt, 
sah ich bei Pietsch-Wielichowo. Kayser erwähnt 1 St., 1912 b. Retschke 
(Kr. Lissa) erbeutet.

Eine im Herbst bei Miloslaw erlegte R. steht in der Skoraczewski- 
schen Sammlung im Nat.Mus. in Posen. (Über die Erbeutung mündl. 
Mitt. des Revf. Czyzak an 0. Tumm.)

in. Larus fuscus L.
Heringsmöwe. — Mewa zöltonoga.

Vereinzelt als seltener D. im Binnenlande. 1885 oder 1886 wurde 
nach Kretschmer eine H. auf dem Jelonek-See bei Gnesen erbeutet. 
Kayser sah 1 aus Retschke (Kr. Lissa) am 8. 10. 1915 zum Ausstopfen 
eingeliefertes St. im Alterskleide.

1 1 . Larus canus L.
Sturmmöwe. — Mewa pospolita.

Im Binnenlande erscheint dieser J. der deutschen Küsten an
scheinend recht selten.

1 St. mit der Herkunftsbezeichnung Kowalskie steht im Nat.Mus. 
in Posen. Der Erbeutungsort liegt bei Wierzonka im Kr. Posen.

1 2 . Larus ridibundus L.
Lachmöwe. — Mewa smieszka.

Ziemlich häufiger S. Da die südliche Zugstraße der L. durch das 
Posener Land führt, wie die mehrfache Erbeutung Rossittener Ring
möwen beweist, so kommt diese Art zur Zugzeit bei uns häufig zur Be
obachtung. Sie ist aber auch ein ziemlich häufiger Brutvogel. Eine 
Brutkolonie an der Samica bei Ketsch (Kr. Posen), andere an den 
Teichen bei Adelnau, den Seen bei Janowitz, Wollstein usw.

1 überwinterndes St. beobachtete ich 1912 vom 1. 2. bis 19. 2 über 
der Warthe unterhalb der ehemaligen großen Schleuse.
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1 3 . Rissa tridactyla L.
Dreizehenmöwe. — Mewa tröjpalczasta.

Seltener nordischer W. Unter der Bezeichnung Larus tridactylus 
steht 1 St. mit dem Vermerk Wierzonka im Nat.Mus. in Posen.

Nach Kayser wurde am 18. 2. 1916 bei Schwetzkau (Kr. Lissa) 
1 St. dieser Art tot auf dem Felde gefunden und nach Lissa zum Aus
stopfen eingeliefert (53).

1 4 . Sterna hirundo L.
Flußseeschwalbe. — Rybolöwka zwyczajna.

Mehrfach im Posenschen festgestellter S. Nach Kretschmer bei 
Dzialyn (Kr. Gnesen) mehrfach erlegt. Am 1. 7. 1911 wurde 1 St. auf 
dem Kurniker See lebend gefangen; es steht in der Sammlung der Berger- 
Oberrealschule (C. Schulz). Am 3. 7. 1913 traf ich am Skorz^ciner See 
(Kr. Witkowo) 1 P., das hier, nach seinem Verhalten zu schließen, Junge 
hatte; an demselben See sah ich noch ein 3. St. Kayser sah am 20. 6 . 
1914 1 St. am Domniker See (Kr. Fraustadt), und am 7. 7. 1916 traf 
ich 3 St. an der Samica in der Nähe von Ketsch.

j.5. Sterna minuta L.
Zwergseeschwalbe. — Rybolöwka bialoczelna.

S. Nach Kretschmer bei Dzialyn mehrfach beobachtet und erlegt. 
Szulczewski erhielt 1909 oder 1910 1 St. vom Tonndorfer See (Kr. Znin) 
zum Ausstopfen (Schulz).

1 gest. St. sah ich bei Pietsch in Wielichowo. Nach Pietsch ist 
diese Art auf dem Wollsteiner See häufig.

1 6 . Hydrochelidon leucoptera Tem.
Weißflügelige Seeschwalbe. — Rybitwa bialoskrzydla.

Zu Anfang des Sommers 1889 wurden 2 St. dieser in Südeuropa 
heimischen Art in einer Kolonie der Trauerseeschwalbe im Kr. Samter 
erlegt und dem Berl. Mus. übersandt. (Naumann XI, S. 116). 1 6  aus 
Samter vom 19. 6. 1889, also wohl eins der beiden vorher genannten St., 
steht nach Dr. Hesse im Berl. Mus.

Am 5. 7. 1911 beobachtete ich 2 St. in Gesellschaft von einigen 
Trauerseeschwalben an der Samica unweit des kleinen Ketscher Sees 
(21).

1 7 . Hydrochelidon nigra L.
Trauerseeschwalbe. — Rybitwa krzyczek.

Nicht seltener S. Nach Kretschmer bei Dzialyn mehrfach beobachtet 
und erlegt; 2 St. stehen in der Samml. des Gnesener Gymnasiums. Nach 
Baer wurde am 18. 7. 1892 aus Goraj (Kr. Czarnikau) 1 St. im Fleische 
an Aulich in Görlitz eingesandt, ebenso am 21. 5. 1892 1 St. aus Theer- 
keute (Kr. Czarnikau).
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Ich habe diese Art öfter zu Gesicht bekommen: an der Samica bei 
Ketsch, über dem Schwersenzer See, über dem großen Ketscher See 
und am Skorz^ciner See (mehrere St., darunter 2 Jungv.). 2 Posener 
St. (d u. 9 vom 19. 6 . 1889 aus Samter) stehen nach Dr. Hesse im 
Berl.Mus. Kayser sah beim Präparator Lenhard in Lissa 1 gest. St. (53).

Unter der Bezeichnung Sterna nigra stehen 1 altes St. und 1 juv. 
mit dem Vermerk Kowalskie im Nat.Mus. in Posen.

3. F a m .: Phalacrocoracidae. — Scharben.
18 . P h a la cro co ra x  carbo subcorm oran us Brehm.

Kormoran. — Kormoran czarny.
1852 fand L. Tobias unfern des Schlawaer Meeres mehrere Paare 

„jenseits der Posenschen Grenze“ brütend. (Naumann XI, p. 58). Baer 
sah im Mai 1891 4 St. auf dem Schlawaer Meer einfallen und fischen. 
Er bemerkt, es liege doch wohl nahe zu vermuten, daß die Vögel aus einer 
der großen Reiherkolonien kommen, die nordöstlich im Posenschen sich 
befinden. Eine ansehnliche Kormorankolonie war auf der Reiherinsel 
bei Zirke; sie wurde einige Jahre vor dem Kriege zerstört (81). In den 
letzten Jahren haben sich dort wieder einige Brutpaare angesiedelt und 
stehen unter Naturschutz (0. Tumm).

Auf dem Zuge kommt der K. öfters zur Erlegung, so am 9. 11. 1911 
1 St. bei Samotschin (Pfuhl). Nach dem Pos. Tagebl. v. 24. 5. 1914 
standen 2 im Ausstellungsbezirk erlegte K. auf der Jagdausstellung in 
Birnbaum.

1 St. aus Kowalskie im Nat.Mus. in Posen.

4. F a m .: Pelecanidae. — Pelikane.
i g .  P e le ca n u s  onocrotalus L.

Gemeiner Pelikan. — Pelikan baba.
Wie Borggreve angibt, wurde der P. einmal in Posen beobachtet. 

Nähere Angaben fehlen. Vielleicht war der Vogel ein Irrgast. Von einem 
zweiten Fall des Vorkommens, und zwar auf dem großen Ketscher See, 
wurde etwa 1915 in den Zeitungen berichtet. Es ist wohl anzunehmen, 
daß der P. der Gefangenschaft entflohen war.

5. F a m .: Anatidae. — Enten.
20. M e rg u s  m erganser L.

Gänsesäger. — Tracz nurog^s.
- J. Diese Art wurde im Posenschen am 10. 7. 1918 als Brutvogel 

festgestellt (32 u. 37). Sonst wurde der G. als regelmäßiger W. auf der 
Warthe bei Posen, und zwar meistens zwischen Schilling und Warthe
insel beobachtet. Auch auf einer eisfreien Stelle der Netze im Kr. Kolmar 
sah ich Ende Februar 1922 mehrere St.
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2 1 . Mergus serrator L.
Mittlerer Säger. — Tracz dlugodziöb.

Seltener W., auf dem Durchzuge mancherorts häufig, z. B. auf dem 
Klosowski-See bei Zirke. Nach Kretschmer zugleich mit der vorigen 
Art bei Dzialyh erlegt. Nach Dr. Hesse steht 1 6  im Prachtkleide aus 
Posen, eingesandt von v. Chrzanowski in der ersten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts, im Berl. Mus.; eine genauere Angabe des Fundortes fehlt. 
Nach Szulczewski wurde 1 St. 1916 auf dem Rogowoer See erlegt und 
von ihm ausgestopft.

Im Nat.Mus, in Posen befinden sich .1 St. aus Kowalskie und 2 St., 
5 u. $ im Prachtkleide, aus Miloslaw (Skor.Samml.).

2 2 . Mergus albellus L.
Zwergsäger. — Tracz bielaczek.

W. Nach Kayser wurde im März 1913 bei Wollstein 1 6  im Pracht
kleide erlegt. Am 7. 2. 1916 beobachtete ich bei Posen auf der Warthe 
oberhalb des Schillings 1 $ dieser Art (37). Nach Szulczewski wurde 
am 15. 1. 1917 auf dem Welnaer See bei Janowitz (Kr. Znin) 1 St. er
legt und gestopft. Am 17. 3. 1921 sah ich 2 St. auf dem Grabauer-See 
(Kr. Wirsitz). — 0. Tumm hat Anfang April 1933 1 6  auf der Warthe 
bei Starczanowo (Kr. Obornik) beobachtet, das sich nach Angabe des 
Jagdpächters Ing. Zacek-Posen auch im Sommer 1932 dort aufgehalten 
hat.

2 St., davon 1 d im Prachtkleide, aus Miloslaw im Nat.Mus.-Posen 
(Skor.Samml.).

2 3 . Somateria mollissima L.
Eiderente. — Kaczka edredonowa.

Seltener Irrgast im Binnenlande. Nach einer briefl. Mitt. von 
Dittrich wurde am 8. 5. 1909 eine E. in Batkowo (Kr. Hohensalza) er
legt und gestopft. Der Vogel befindet sich im Privatbesitz.

1 St. mit dem Vermerk Goplo steht im Nat.Mus. in Posen. 2 St., 
5 und £ im Prachtkleide, ebendort in der Skor.Samml. Nach Angabe 
von Czyzak durch Dr. Matuszewski im Winter in Miloslaw erlegt.

2 4 . Somateria spectabilis L.
Prachteiderente. — Kaczka okazala.

Sehr seltener Irrgast. Am 17. 2. 1919 wurde 1 d dieser Art im 
Hochzeitskleide in Gesellschaft eines Gänsesägers ( $ oder juv.) bei 
Posen auf der Warthe unterhalb des Schillings zwischen der Einmündung 
des Klärkanals und der Wartheinsel beobachtet (35).

2 5 . Oedemia fusca L.
Samtente. — Kaczka brunatna.

Seltener D. u. W. im Binnenlande. 1 St., d semiad., aus der ersten 
Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit der Herkunftsangabe Birnbaum, 
befindet sich im Berl. Mus.; doch ist nicht ersichtlich, ob es sich um
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das Posener Birnbaum handelt (Dr. Hesse). 1 P. im Prachtkleide mit 
der Bezeichnung Anas fusca sah ich im Nat.Mus. in Posen, im Herbst 
von Dr. Matuszewski bei Miloslaw erlegt (Förster Czyzak wie bei 9).

26. O ed em ia  nigra  L.
Trauerente. — Kaczka czarna.

Seltener D. u. W. im Binnenlande.
Im Nat.Mus. in Posen steht 1 im Winter bei Miloslaw erlegtes P. 

im Prachtkleide (Czyzak wie bei 9), außerdem 1 St. vom Goplo-See. 
Nach Szulczewski wurde 1 St. auf der Welna bei Janowitz erlegt.

2 7 . N y ro ca  tn arila  L.
Bergente. — Kaczka ogorzalka.

Mehrere P. zusammen mit Tafelenten auf dem Dembitsch- und dem 
Brzostek-See im Revier Promno bei Pudewitz Mitte April 1931 und 
1932 durch 0. Tumm und J. Urbahski (Posen) beobachtet.

In der Skor.Samml. 1 P. im Prachtkleide.

28. N y ro ca  fu lig u la  L.
Reiherente. — Kaczka czernica.

Auf dem Frühjahrszuge kommen R. recht häufig zur Beobachtung, 
manchmal in erheblicher Zahl, auf den überschwemmten Warthewiesen 
bei Posen, auf dem Schwersenzer-See, auch auf dem Pfarrsee bei Schmi- 
lau (Kr. Kolmar). Gepaarte P. hielten sich meist abseits vom Schwarm. 
Wahrscheinlich schreiten einzelne P. bei uns zur Brut, was freilich noch 
zu erweisen ist. Im März 1915 sah Kayser 2 in Grätz bei Storchnest 
(Kr. Lissa) erlegte St. beim Ausstopfer.

29 . N y ro ca  fe r in a  L.
Tafelente. — Kaczka rdzawoglowa.

Nicht seltener S. Auf dem Zuge recht häufig. Die T. ist aber bei 
uns auch zweifellos Brutvogel. Einzelne P. wurden beobachtet auf den 
Rohrtümpeln an der Samica in der Nähe von Ketsch, auf dem See von 
Schocken (Kr. Wongrowitz), auf einem Rohrtümpel in der Nähe des 
Bahnhofs Revier (Slawa), auf dem Wluknoer-See und auf dem Luba- 
scher See (Kr. Czarnikau); am 17. 5. 1913 1 P. auf dem Kowalskie’er- 
See. Am 30. 5. 1914 sah ich auf dem Schwersenzer See einige 30 St., 
und am 17. 5. 1920 ebendort mindestens 8 St., in beiden Fällen an
scheinend lauter Erpel. Die 5 mochten wohl brüten. Am 27. 2. 1914 
sah ich ein überwinterndes d in der Nähe eines Stockentenschwarms 
auf den überschwemmten Wiesen bei Glöwno.

3 'j. N y ro ca  nyroca  Güld.
Moorente. — Kaczka bialooka.

Ziemlich seltener S. Borggreve wurde diese Art für Posen bestätigt 
(p. 134). Nach Naumann (X p. 187) ist die M. Brutvogel im Posenschen;
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nähere Angaben fehlen. Von 0. Tumm als Brutvogel auf Torftümpeln 
in der Nähe der Samica auf den Wiesen des Gutes Pawlowice b. Ketsch 
alljährlich beobachtet. Alte St. u. auch Jungv. sind dort mehrfach er
legt worden. Nach Kayser wurde 1913 1 6  bei Wollstein erlegt und 
im August 1914 1 St. zum Ausstopfen eingeliefert.
*  l st. juv. vom Wischener-See (Kr. Meseritz), am 2. 7. 1884 vom 
Rittergutsbesitzer Jablonski eingesandt, steht im Berl. Mus. (41). 1 St., 
Anfang Dezember 1912 aus Jarotschin eingesandt, stand im Kaiser- 
Friedr.-Mus. 1 gest. <5 sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

3 1 .  N etta  ru fitia  Pall.
Kolbenente. — Kaczka helmiasta.

Unter der Bezeichnung Anas rufina stehen 2 St., 6  u. $ im Pracht
kleide, im Nat.Mus. Posen (Skor.Samml.). Nähere Angaben waren nicht 
zu erlangen. Diese südliche Ente ist ein seltener Gast. Es besteht also 
immerhin die Möglichkeit, daß es sich bei den erbeuteten St. um Aus
reißer handelt.

3 2 . G lau cion etta  d a n g u la  L.
Schellente. — Kaczka krzykliwa.

Seltener S., öfter D. u. W. Brütet nach Angabe von 0. Tumm all
jährlich auf der großen Reiherinsel im Klosowski-See, desgl. nach An
gabe des Revf. Olszowski in den Grabitzer Buchen am Lutomer-See 
(Kr. Birnbaum).

Von Schwaitzer beobachtet (A. v. Homeyer). Auf dem Frühjahrs
zuge wurde die Sch. oft angetroffen, so am 3. 4. 1917 auf dem Über
schwemmungssee bei Posen und am 1. 3. 1922 auf dem Kessel-See bei 
Schmilau (Kr. Kolmar). Überwinternde St. sah ich mehrmals b. Posen 
auf der Warthe in der Nähe der Militär-Fähre (35 u. 37). Nach Kayser 
wurde 1913 um die Weihnachtszeit 1 <3 bei Wollstein erlegt und nach 
Lissa zum Ausstopfen eingeliefert.

Unter der Bezeichnung Fuligula clangula stehen 2 St. mit der Her
kunftsangabe Tuczno bzw. Wierzonka im Nat.Mus. (beide Orte im Kr. 
Posen). 1 St. aus Kaczkowo (Kr. Hohensalza) vom Jahre 1906 sah ich 
im Mielzynski-Mus.

3 3 . H a reld a  h y em a lis  L.
Eisente. — Lodöwka zwyczajna.

1 St. dieses im Binnenlande seltenen W. sah ich in der Radziwill- 
schen Samml.; es trug die Bezeichnung Anas glacialis, 5 Antonin; 
1 St. in der Samml. von Pietsch-Wielichowo. Unter der Bezeichnung 
Harelda glacialis steht‘l St. mit der Herkunftsangabe Warta im Nat.Mus.

3 4 . S p a tu la  clypeata  L.
Löffelente. — Plaskonos.

Nicht allzu seltener S. Nach A. v. Homeyer wurde die L. oft von 
Schwaitzer im Posenschen beobachtet. Als bei Margonin (Kr. Kolmar) 
vorkommend wurde sie am 4. 9. 1906 gemeldet. (Dtsche. Jägerztg.,
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Bd. 52, S. 595). Am 28. 4. und 10. 5. 1913 traf ich mehrere St. auf den 
Wiesen an der Samica in der Nähe von Ketsch, und ich zweifle nicht 
daran, daß diese Art dort Brutvogel war (29). In Wierzonka vor 1920 
von Forstverwalter Gerlach-Ludwikowo öfters als Brutvogel festgestellt 
und auch häufig erlegt. In den letzten Jahren dort keine Brut mehr 
beobachtet.

Nach Baer erhielt H. Aulich in Görlitz die Art frisch im Fleische am 
9. 5. 1892 aus Goraj und am 21. 5. 1892 aus Theerkeute (beide Orte Kr. 
Czarnikau) zugesandt.

1 gest. St., das aus dem Obra-Bruch stammte, sah ich bei Pietsch 
in Wielichowo; 1 P. mit der Herkunftsangabe Kowalskie steht im Nat.- 
Mus. Posen.

35. A n a s  boschas L.
Stockente. — Kaczka krzyzöwka.

Bedingter J., d. h. in der Regel auch im Winter bleibend. Die 
häufigste Entenart.

36. A n a s  strepera  L.
Schnatterente. — Kaczka krakwa.

Seltener S. Nach A. v. Homeyer sehr selten von Schwaitzer be
obachtet. Sonstige Nachrichten fehlen.

37. A n a s  p en elop e  L.
Pfeifente. — Kaczka swistun.

Ziemlich seltener D. Am 5. 4. 1908 bei Posen auf den Überschwem
mungslachen diesseits des Wartheknies in 4 P. beobachtet (15).

2 gest. St., (5 u. $ , sah ich bei Pietsch in Wielichowo, 1 St. aus 
Kowalskie im Nat. Mus. Posen, 2 St., d u . ?  aus Kowalskie, im 
Deutschen Gymnasium in Posen. 1 der Kowalskier St. ist von Gerlach 
im März 1900 auf der Glöwna b. Wierzonka erlegt worden.

38. A n a s  acuta  L.
Spießente. — Kaczka rozeniec.

Seltener S. Aus Elsenau (Kr. Wongrowitz) wurde 1 St. an Szul- 
czewski in Janowitz zum Ausstopfen eingeliefert (Schulz). 1 gest. d 
sah ich bei Pietsch-Wielichowo, 1 St. aus Kaczkowo (Kr. Hohensalza) 
im Nat.Mus. Posen.

39. A n a s  qu erqu ed u la  L.
Knäkente. — Kaczka cyranka.

Ziemlich häufiger S. Bei Posen nächst der Stockente wohl die 
häufigste Entenart. Auch bei Schmilau Brutvo^fel. Nach Baer erhielt 
Aulich in Görlitz am 21. 5. 1892 diese Art frisch im Fleisch aus Theer
keute.

40. A n a s  crecca L.
Krickente. — Kaczka cyraneczka.

Nicht allzu seltener S. Am 18. 9. 1913 sah ich 1 P. an einem Tümpel 
in der Nähe der Wartheinsel bei Posen. Einige Jahre vorher erlegte
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ich 1 im Herbst auf einem kleinen Rohrtümpel an der Welna bei Ro- 
gasen. Szulczewski sah 3 in Brudzyn (Kr. Znin) geschossene St. Torka 
beobachtete 1915 wie auch früher die K. im Sumpfgelände neben der 
Orla-Mühle im Kr. Wirsitz als Brutvogel. Auf dem Teich bei Forsthaus 
Kuckucksmühle (bei Zirke) sah 0. Tumm etwa 1925 ein Brutpaar mit 
Jungen; wenig scheu, wurden sie vom Revf. Olszowski gefüttert. Ger- 
lach beobachtete mehrfach Brutp. auf den Karpfenteichen b. Wierzonka. 
Am 7. 8. 1917 wurde das Vorkommen der K. durch erlegte St. auf dem 
Mussitgen-See bei Behle (Kr. Czarnikau) festgestellt.

Bei Pietsch-Wielichowo sah ich 2 gest. St. ( d u , ?  ).

6. F a m .: Anseridae. — Gänse.
4 1 . T a d orn a  tadorna L.
Brandgans. — Ohar.

Vereinzelt als D. erbeutet. Nach Nehring wurde am 30. 12. 1904 
(oder 1903) 1 <3 im Posenschen lebend ergriffen. Nähere Angaben fehlen.

1 St. mit der Bezeichnung Anas tadorna, V im ersten Jahre, An
tonin, befindet sich in der Radziwillschen Samml. 1 St. im Jugend
kleide sah ich bei Pietsch-Wielichowo. 3 St., 6  u. $ im Prachtkleide 
und juv., erlegt von Oberf. Skoraczewski im Herbst in Miloslaw, im 
Nat.Mus. Posen, Skor.Samml. (Mitt. Czyzak, wie bei 9).

4 2 . A n s e r  anser L.
Graugans. — G^s gegawa.

Die Art kommt z. Zt. anscheinend nur noch als häufiger D. in Frage. 
Während Detmers auf Grund einer Rundfrage im Jahre 1911 noch zwei 
Brutplätze der G. anführen konnte (29), wird neuerdings gemeldet, daß 
auf Grund einer Umfrage bei den Forstdirektionen Posen und Brom
berg keine sicheren Nachrichten über das Nisten der G. eingegangen 
sind. Auch das Nisten am Goplo-See wird stark angezweifelt. Am See 
bei Chrzypsko (Kr. Birnbaum) soll nach einer Meldung der Oberförsterei 
des Wröblewoer Majorats die G. Brutvogel sein. Eine Nachprüfung 
blieb jedoch ergebnislos (86).

Im Nat.Mus. Posen 1 St. aus Kowalskie.

4 3 . A n s e r  fa b a lis  Lath.
Saatgans. — Ges zbozowa.

Häufiger D. u. W. Überwintert oft in gewaltigen Scharen auf den 
Netzewiesen bei Guhren (Kr. Czarnikau).

1 gest. St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo, 2 St. aus Kowalskie im 
Nat. Mus. Posen, davon 1 als A. segetum, 1 als A. fabalis bezeichnet.

4 4 . B ra n ta  bern icla  L.
Ringelgans. — Ggs bernikla.

Seltener Gast im Binnenlande. Im Herbst einmal nach A. v. Ho- 
ineyer von Schwaitzer beobachtet. Am 13. 12. 1906 wurden 3 R. auf
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dem Schwersenzer See erlegt (Pos. Tagebl. v. 15. 12). Es bleibt aller
dings die Frage offen, ob die R. nicht der Gefangenschaft entwichen 
waren.

7 . F a m .: Cygnidae. — Schwäne.
4 5 . C y g n u s olor Gm.

Höckerschwan. — Lab^dz gluchy.
Seltener S. u. D. Brütet alljährlich auf dem Krutsch-Hauländer- 

See (Kr. Czarnikau). Im Herbst 1932 1 Brutp. mit 6 Jungen (0. Tumm). 
Alljährlich 1 Brutp. auf dem Wieler-See (Kr. Wirsitz) nach Mitt. von 
Ernst v. Lehmann-Mathildenhöhe (Kr. Wirsitz).

Am 20. 2. 1917 erhielt, wie Kayser berichtet (54), Lenhard in Lissa 
1 bei Zedlitz (Kr. Fraustadt) erlegtes St. Gleichzeitig wurde 1 zweites, 
juv., geschossen. Kayser nimmt an, daß es sich um Wildschwäne ge
handelt hat.

4 6 . C y g n u s  cy g n u s  L.
Singschwan. — Lab^dz krzykliwy.

Seltener D. Im März 1914 sah Kayser bei Lenhard in Lissa 2 bei 
Blotnik (Kr. Bomst) erlegte St. Dem Vernehmen nach wurden dort 
15 Singschwäne geschossen (50).

8 . F a m .: Charadriidae. — Regenpfeifer.
4 J . C h a ra d riu s  a p rica r iu s  L.

Goldregenpfeifer. — Siewka zlota.
Auf dem Durchzuge nicht selten. Nach Szulczewski trat der G. 

im Frühjahr 1902, wie schon öfters vorher, bei Janowitz in großen 
Schwärmen auf. 1 am 6 . 10. 1912 auf der Feldmark von Kreising (Kr. 
Posen) erlegtes St. hat mir Vorgelegen. Ebendort wurde am 27. 10. bei 
recht rauher Witterung ein Flug von etwa 20 G. angetroffen. Nach 
Kayser wurde diese Art in der Gegend von Lissa öfter erlegt. Ende 
September 1915 erhielt Lenhard 1 St. aus Murkingen (Kr. Lissa) zum 
Ausstopfen.

3 gest. St. im Herbstkleid sah ich bei Pietsch in Wielichowo.

48. C h a ra d riu s m o rin e llu s  L.
Mornellregenpfeifer. — Mornel.

Seltener D. Nach Borggreve einmal in Posen zur Zugzeit von 
Schwaitzer bemerkt. 1 St., 1888 bei Czarnikau erlegt, sah ich im Miel- 
zynski-Mus.

4 9 . C h a ra d riu s h ia tic u la  L.
Sandregenpfeifer. — Siewka obrozna.

Bisher nur auf dem Durchzuge bei Posen beobachtet. Am 24. 4- 
1904 sah ich 5 St. dieser Art auf den sandigen Uferhöhen der Cybina



Zur Vogelwelt des Posener Landes 45

jenseits der militärfiskalischen Ringstraße (15). Am 22. 3. 1912 be
obachtete ich 1 P. auf dem Ausschachtungsgelände am Posener Eich
walde (29).

50. C h a ra d riu s d u b iu s  Scop.
Flußregenpfeifer. — Siewka rzeczna.

Nicht seltener S. an sandigen Ufern der Flüsse und Seen. Als regel
mäßiger Brutvogel auf den Ödflächen jenseits der militärischen Schieß
stände vor dem Warschauer Tor festgestellt; auch sonst mehrfach be
obachtet.

5J. V a n e llu s  v a n ellu s  L.
Kiebitz. — Czajka wlasciwa.

Häufiger S. auf Wiesen- und Bruchgelände.

52. O ed icn em u s o ed icn em u s L.
Triel. — Kulon.

Nicht allzu seltener S. auf sandigen Feldern und Ödflächen. In 
der Umgegend von Posen Brutvogel auf den sandigen Uferhöhen an 
der Cybina jenseits der militärischen Schießstände.

9 . F a m .; Scolopacidae. — Schnepfen.
5 3 . P h a la r o p u s  lobatus L.

Schmalschnäbliger Wassertreter. — Platkonög rdzawoszyjny.
Seltener D. im Binnenlande. Baer entnimmt aus den Papieren des 

schles. Ornithologen L. Tobias, daß am 15. 9. 1843 dieser seltene D. 
im benachbarten Posenschen, und zwar bei Karge (Kr. Bomst) erbeutet 
worden war. Dieses St. wird auch von Kollibay erwähnt.

Im Juli 1926 wurde gelegentlich der Entenjagd 1 St. erlegt und 
dem Präparator Kapp zum Ausstopfen übergeben (48). Der Erlegungs
ort wurde leider nicht angegeben. Das gest. St. wurde dem Zoolog. Inst, 
der Posener Universität überwiesen. Der Termin der Erlegung ist auf
fallend früh.

34 . C a lid r is  arenaria  L.
Sanderling. — Piaskowiec.

1 gest. St. dieses im Binnenlande seltenen nordischen D. mit der 
Bezeichnung Charadrius calidris sah ich im Nat.Mus. in Posen.

55. T rin g a  a lp in a  L.
Alpenstrandläufer. — Biegus zmienny.

Anscheinend ziemlich seltener D. Am 24. 9. 1908 in der Nähe von 
Posen, und zwar an der Freibadestelle vor dem ehemaligen Eichwald
tore in 5 Expl. beobachtet (15).

56. T rin g a  tem m in ck i Leist.
Temminckscher Strandläufer. — Biegus maly.

Sehr seltener D. im Binnenlande. Am 14. 8. 1912 traf ich an einer 
Lache unterhalb der Warthe-Insel bei Posen 4 graue Strandläuferchen,
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die im Fliegen über die Lache lebhaft tirr tirr riefen. Ich glaubte dem 
Verhalten, dem Aussehen und den Stimmäußerungen nach die Vögel 
zur obigen Art ziehen zu sollen. Immerhin ist eine Verwechslung mit 
dem Zwergstrandläufer — Tringa minuta Leisl. — nicht ausgeschlossen.

5 7 . T rin g a  ca n u tu s  L.
Isländischer Strandläufer. — Biegus rdzawy.

Seltener D. Im Nat.Mus. 1 St. aus Kowalskie.

58 . T rin g o id es  h y p o leu co s L.
Flußuferläufer. — Brodziec piskliwy.

Nicht seltener S., regelmäßig an der Warthe am Posener Eichwalde 
und auch sonst mehrfach an Seen und Teichen beobachtet.

5 9 . P a v o n ce lla  p u g n a x  L.
Kampfläufer. — Bojownik bataljon.

S.— Naumann (VIII p.264) erhielt den K. aus Posen, „wo sie in Menge 
Vorkommen sollen“. Nach Borggreve fand Schwaitzer diese Art bei 
Miloslaw als Brutvogel. Z. Zt. scheint der K. im Posenschen schon ziem
lich selten zu sein. Szulczewski meldete ihn als zahlreich aus dem Jahre 
1886 aus der Gegend von Janowitz. Im April 1910 wurde 1 St. bei Za- 
dory am Obra-Kanal (Kr. Kosten) erlegt. Am 22. und 25. 5. 1915 be
obachtete ich 1 cf mit dunkelbraunem Federschilde im Obra-Bruch 
zwischen Pruth- und Moschiner Obra-Kanal (25). Im Sommer 1928 
erlegte Gerlach 2 St. im Jugendkleide an einem Tümpel bei D^bogöra 
(Kr. Posen).

3 gest. St. mit verschiedenen Federkragen sah ich bei Pietsch- 
Wielichowo. 2 cf mit dem Vermerk Warta stehen im Nat.Mus. Posen.

60. T o ta n u s  totanus L.
Rotschenkel. — Brodziec krwawodziöby.

Nicht seltener S. im Wiesen- und Bruchgelände. Bei Posen regel
mäßig auf dem Zuge (tjüwi oder tjiiwiwi oder auch nur ein weiches djü). 
Im Obra-Bruch bei Kosten brütend gefunden, ebenso an der Samica 
bei Ketsch.

6 1 . T o ta n u s  fu sc u s  L.
Dunkler Wasserläufer. — Brodziec sniady.

Ziemlich seltener D. Nach Kayser erhielt Anfang Oktober 1914 
Lenhard in Lissa 1 St., das bei Lissa tot aufgefunden worden war. Bei 
Posen auf dem Zuge (tjüt, tjüit oder tjübit nach Dr. Hesse).

62. T o ta n u s n eb u la riu s  Gunn.
Heller Wasserläufer. — Brodziec kwokacz.

Ziemlich seltener D. Der Grünschenkel wurde bei Posen mehrfach 
an der Warthe u Cybina beobachtet (tjü, meist tjii tjii tjü).
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6 3. Totanus stagnatilis Bchst.
Teichwasserläufer. — Brodziec plawny.

Am 18. 8. 1912 traf ich einen Wasserläufer an einer stark versumpften 
Stelle an der Samica in der Nähe von Ketsch. Der Vogel erhob sich und 
flog über mich hinweg, der anderen Seite des Sumpfes zu, wobei er im 
Fluge mehrmals ein lieblich klingendes tlieh ti ti ti ti hören ließ. Nach 
Dr. Hesse (J. f. 0. 67. Jahrg. Oktober 1919, S. 396 f.) gehört diese un
verkennbare Strophe (er schreibt tie absinkend, dem oftmals ein gi —  
folgt) dem T. an. Demnach findet dieser seltene Gast aus Südost-Europa 
unter den Vögeln unserer Heimat eine Stelle.

6 4 . Totanus ochropus L.
Waldwasserläufer. — Brodziec samotny.

Anscheinend seltener S., doch ist das Brüten bei uns noch nachzu
weisen. Am 17. 4. 1907 wurde auf dem Frühjahrszuge 1 P. beobachtet. 
Die Vögel flogen von den überschwemmten Warthewiesen westlich von 
Glöwno ab und ließen im Weiterziehen ein lautes tuit ti ti ti hören 
(gluiht oder gluiht wit wit nach Dr. Hesse). Am 5. 5. 1925 traf ich 1 P. 
W. am Kopp-See bei Schmilau, das dieser Art anzugehören schien.

6 5 . Totanus glareola L.
Bruchwasserläufer. — Brodziec lesny.

Auf dem Durchzuge nicht selten; vielleicht auch S., was freilich 
noch zu erweisen ist. B. wurden bei Posen besonders auf dem Frühjahrs
zuge an den Überschwemmungslachen und Tümpeln zwischen Warthe
insel und Wartheknie, ebenso auch in der Nähe des Eichwaldes in kleinen 
und großen Flügen (bis zu 75 St.) angetroffen. Auf dem Rückzuge sah 
ich sogar schon einmal am 30. 6. (1913) an der Samica gegenüber dem 
Bahnhof Ketsch zahlreiche St. Ruf: helles ti ti ti oder gi gi gi (29 und 37).

66 . Limosa limosa L.
Uferschnepfe. — Szlamnik czarnoogoniasty.

Anscheinend ziemlich seltener S., häufiger auf dem Durchzuge. 
Am 22. 5. 1915 traf ich im Obra-Bruch bei Kosten zwischen Groß-Sepno 
und Bonikowo einen Schwarm von 15—20 St.; ebendort am 25. 5. 
mehrere Vögel dieser Art (29). Im Obra-Bruch bei Wielichowo beobachtete 
ich 1 St., das seinem Verhalten nach vermutlich Brutvogel war (26). 
Als Brutvogel bei Wynaköw (Kr. Schroda) 1929 von J Urbanski-Posen 
beobachtet. Nach Kayser wurde im Priebischer Bruch bei Lissa 1 St. 
erlegt.

1 St. im Sommerkleide, ein zweites im Jugendkleide sah ich bei 
Pietsch-Wielichowo.

6 7 . Numenius arquatus L.
Großer Brachvogel. — Kulik wielki.

Häufiger S. Als Brutvogel von v. Homeyer an der Prosna-Mündung, 
von Grotrian bei Samostrzel (Kr. Wirsitz) festgestellt. Im Obra-Bruch
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brütet der Keilhaken nicht selten. Auch auf den Netzewiesen b. Guhren 
(Kr. Czarnikau) brütend gefunden, ebenso in den Bagna (Zwischen
moor) im Kr. Obornik. Nach Kayser brütet die Art auch im Priebi- 
scher Bruch und an einigen anderen Stellen bei Lissa ziemlich häufig, 
nach Szulczewski bei Brudzyn.

68. G a llin a g o  m edia  Lath.
Große Sumpfschnepfe. — Bekas dübelt.

Bisher nur als D. beobachtet. Ob Brutvogel? Einzelne St. wurden 
mehrfach angetroffen: am 18. 10. und am 1 . 1 1 . 1911 an der Warthe
insel bei Posen; am 17. 4. 1913 am Schwersenzer See; am 1. 9. 1923 und 
am 5. 4. 1924 bei Schmilau.

1 gest. St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo. 1 St. mit dem Vermerk 
Scolopax maior aus Kowalskie steht im Nat.Mus. Posen.

69 . G a llin a g o  gallin ago  L.
Bekassine. — Bekas krzyk.

Häufiger S., einzelne St. überwintern. 1920 machte 1 6  in un
mittelbarer Nähe von Posen über dem Rohrteich seine Balzflüge. Nach 
der Dtsch. Jägerztg. 1907 wurde am 29. 1. 1907 eine B. bei scharfem 
Frost bei Posen gesehen. Am 8 . 11. 1919 1 St. diesseits der Warthe
insel (Winterlandschaft).

70 . G a llin a g o  g a llin u la  L.
Kleine Sumpfschnepfe. — Bekas maly.

Ziemlich seltener D., einzeln auch im Winter. Am 20. 3. 1909 wurde 
in Luban bei Posen 1 St. tot aufgefunden. Am 21. 8. 1911 sah ich 1 St. 
bei Posen diesseits der Wartheinsel. Kayser lag ein anfangs Dezember 
1913 bei Bojanowo (Kr. Rawitsch) tot aufgefundenes St. vor; am 23. 2. 
1917 erhielt Lenhard in Lissa 1 bei Feuerstein (Kr. Lissa) tot aufge
fundenes St. Szulczewski hat 2 St. aus Brudzyn erhalten.

j i . S c o lo p a x  ru sticola  L.
Waldschnepfe. — Slonka pospolita.

S., vereinzelt auch im Winter. Auf Grund einer Umfrage Prof. 
Dr. Thienemanns in den Provinzen Ostpreußen, Westpreußen u. Posen 
konnte nicht nur über den Zug dieser Art 1909 und 1910 eingehend be
richtet werden, sondern es ‘wurde auch das Vorkommen von Brut
schnepfen aus 8 Kreisen gemeldet (29). Es ist wohl anzunehmen, daß 
das Brutvorkommen nicht auf die in 29 aufgeführten Kreise beschränkt ist.

' 10. F a m .: Otitidae. — Trappen.
7 2 . O tis  tarda L.

Große Trappe. — Drop.
J., stellenweise nicht selten. Nach Naumann (VII p. 60) wird die 

Großtrappe im Posenschen noch verhältnismäßig häufig angetroffen.
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Über das Ergebnis der Rundfrage vom Jahre 1911 durch Detmers vgl. 
29. Während des Krieges war der Bestand an G.-T. stark zurückge
gangen; doch infolge der hier und da den stattlichen Vögeln gewährten 
Schonung, so z. B. auf dem Rittergute Sliwno, Kr. Neutomischel, (Pos. 
Tagebl. v. 25. 12. 1932) hebt er sich wieder. Auf Grund einer neuen 
Rundfrage berichtet Sokolowski, daß in Wojnowice (Kr. Grätz) ständig 
2 P. brüten und in der Gegend von Grätz, Kosten, Lissa (hier schon von 
Kayser das Brüten gemeldet) und Krotoschin alljährlich mehrere P. 
nisten, doch sehr zerstreut.

Belegexempl. wurden in 29 aufgeführt.

7 5 . O tis  tetrax  L.
Zwergtrappe. — Strepet.

S., doch anscheinend nur selten im Posenschen brütend. Von Nehring 
1887 aus Ottorowo (Kr. Samter) gemeldet (Dt. Jägerztg. X, S. 395). 
Bei Bromberg soll Mitte Dezember 1907 die Z.-T. vorgekommen sein 
(Dtsch. Jägerztg. v. 19. 1. 1908). Nach Szulczewski wurde diese T. all
jährlich bei Janowitz beobachtet. Im Sommer 1909 hatte 1 P. auf der 
Feldmark von .Groß-Golle (Kr. Wongrowitz) gebrütet; von den Jungen 
wurde 1 St. erlegt. Nach Dittrich (briefl. Mitt.) wurde am 5. 10. 1909 
1 $ bei Wola wapowska (Kr. Strelno) erlegt; das St. wurde gestopft. 
Ich sah vor Jahren im Herbst 1 St. auf der Feldmark von Kreising (Kr. 
Posen). Kapp erhielt im Sommer 1932 1 St. zum Stopfen aus der Gegend 
von Wreschen.

11. Farn.: Gruidae. — Kraniche.
7 4 . Grus grus L.

Kranich. — Zuraw popielaty.
S.—Baer führt 30 Brutplätze aus der Provinz Posen auf, doch ist 

die Zahl der Brutpaare meist gering. In größerer Anzahl nistet nach 
Baer der K. nur in den Morästen von Sieköw (Kr. Schmiegel). 
Zu den von Baer aufgezählten Brutplätzen werden von Detmers noch 
8 weitere hinzugefügt. Sokolowski wurden aus der Wojewodschaft Posen 
30 Brutplätze gemeldet; die meisten Brutpaare, 15—20, sollen bei Go- 
scieszyn im Kr. Wollstein sich befinden, welche Zahl Sokolowski über
trieben erscheint. Im ganzen sollen z. Zt. (1927) nur etwa 60 Kranich
horste vorhanden sein, die von S. aufgezählt werden. Im Herbst wurden 
bisweilen große Kranichherden beobachtet, so am 2. 10. 1909 zwischen 
Güldenau und Ritschenwalde, und am 27. 10. bei Guhren (Kr. Czarnikau).

1 2 . F a m .: R allidae.— Hallen.
7 5 . Rallus aquaticus L.

Wasserralle. — Wodnik.
Ziemlich häufiger S., zuweilen auch zur Winterszeit. Bei Posen 

nicht selten beobachtet an der Wartheinsel, auf der teichartig erwei-
4Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 26. 1933.
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terten Cybina an den Schießständen vor dem Warschauer Tor, am 25. 4. 
1915 in einem P. sogar auf dem Rohrteich am Kernwerk. Kayser sah 
1 St., Ende Januar 1914 in der Gegend von Leiperode (Kr. Schmiegel) 
erlegt, und ein anderes, das gegen Anfang April 1914 in der Umgegend 
von Lissa erbeutet worden war.

76. C r e x  crex  L.
Wachtelkönig. — Chrosciel derkacz.

Nicht seltener S. Bei Posen verhältnismäßig häufig, in manchen 
Jahren wieder, so 1912, fehlend; auch sonst mehrfach beobachtet.

77. Ortygom etra p orza n a  L.
Tüpfelsumpfhuhn. — Kurka wodna.

Anscheinend nicht allzu seltener S. Auf dem Zuge verunglückte 
St. wurden mehrfach gefunden, so am 25. 5. 1906 und am 18.9. 1909 
bei Glöwno. Im Herbst 1909 erhielt Seiler in Posen ein totes und ein 
beschädigtes St. aus der Umgebung Posens. Nach Kayser wurden auch 
in der Umgegend von Lissa öfters tote St. gefunden und zum Ausstopfen 
eingeliefert.

j 8 .  Ortygom etra p a rv a  Scop.
Kleines Sumpfhuhn. — Kurka karliczka.

S. Dieses sehr versteckt lebende Sumpfhühnchen wurde wie die 
vorige Art von Szulczewski an der Welna beobachtet (Schulz).

79. G a llin u la  chlor Opus L.
Grünfüßiges Teichhuhn. — Kokoszka wodna.

Häufiger S. Überall auf verschilften Gewässern, besonders auch 
in der Umgegend von Posen. Am 17. 8. 1919 4 juv. auf der teichartig 
erweiterten Cybina auf Wasserpflanzen stehend. Auch auf dem Schilf
weiher am Pfarrgarten in Schmilau sah ich Altvögel mit ihren Jungen.

80. F u lic a  atra L.
Bläßhuhn. — Lyska pospolita.

Häufiger S., vereinzelt auch im Winter. Überall auf Deckung bieten
den Gewässern, auch auf kleinen Rohr- und Schilftümpeln. 1912 und 
1914 überwinterte je 1 St. auf der Warthe unterhalb des Schillings.

1 3 . F a m .: Ciconiidae. — Störche.
8 1 . C ic o n ia  c ico n ia  L.

Weißer Storch. — Bocian bialy.
- S. Wenn auch der St. in seinem Bestände stark zurückgegangen, 

ja an vielen Stellen als Brutvogel verschwunden ist, so ist er doch in 
manchen Gegenden, z. B. im Netzebruch, noch nicht allzu selten an
zutreffen, auch als Brutvogel. Von einer fast völligen Ausrottung in 
Posen, die von einer Seite behauptet wurde, kann jedenfalls keine Rede 
sein (34).
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8 2 . Ciconia nigra L.
Schwarzer Storch. — Bocian czarny.

5., früher im Posenschen als Brutvogel nicht allzu selten. Nach 
A. v. Homeyer brütete der Schw.-St. 1863 an der Prosna, nach Schwaitzer 
bei Smilowo (welches?). 1907 wurden 5 Brutplätze gemeldet (Umfrage 
des Geheimrats Conwentz). Baer führt in seiner Arbeit über die Brut
plätze des Kranichs einen Horst des Schw.-St. in der Oberförsterei 
Hartigsheide (Kr. Obornik) an. Eckstein zählt die Bezirke Bromberg 
und Posen unter denen mit 1—3 Horsten auf. Detmers vermerkt auf 
Grund der Umfrage von 1911 das Brutvorkommen in den Kreisen Hohen- 
salza, Znin und Ostrowo in je einer Oberförsterei. Z. Zt. befindet sich 
nach Sokolowski in der Wojewodschaft Posen überhaupt kein Brut
platz mehr*). Von den beiden letzten lag der eine im Forstbezirk Wasser- 
blotte bei Zirke (Kr. Birnbaum), der zweite im Forstrevier Theerkeute 
(Kr. Czarnikau). Beide gingen 1924 infolge der Vernichtung der Wälder 
durch Eulenfraß zugrunde. Doch sollen sich einzelne Expl. dort noch 
immer wieder eingefunden haben. Neuerdings soll sich in der Forst Po- 
danin bei Kolmar 1 Schw.-St.-P. angesiedelt haben (Pos. Tagebl. vom
19. 6 . 1932: Meldung aus Kolmar unter dem 17. 6.). Eine Nachprüfung 
ist nicht erfolgt.

Meldungen über beobachtete und erbeutete St. sind nicht selten (29).
1 gest. St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

1 4 . F a m .: Ardeidae. — Reiher.
8 3 . Nycticorax nycticorax L.
Nachtreiher. — Slepowron.

Dieser seltene Gast wurde von A. v. Homeyer einmal bei Schildberg 
und einmal von Schwaitzer bei Wittowo (Kr. Schroda) beobachtet. 
1 gest. <5 bei Pietsch-Wielichowo. 1 St., erlegt durch Gutsbesitzer Lipski 
in Görzno bei Biniew (Kr. Ostrowo) Anfang Oktober 1932, bei Kapp 
gestopft.

8 4 . Botaurus stellaris L.
Rohrdommel. — B^k.

5., einzelne St. überwintern. A. v. Homeyer fand die Gr. R. bei 
Miloslaw (Kr. Wreschen) brütend, 0. Tumm 1931 ebenso am kleinen 
Ketscher See. Auch sonst beobachtete T. die Gr. R. in letzter Zeit dort 
alljährlich und nimmt Brut an. Nach Szulczewski seit Jahren am Tonn- 
dorfer See, nach Mitt. von Gerlach Brutv. am Kowalskier See und am 
Mühlenteich der Borowo-Mühle b. Promno (Kr. Posen).

Auch sonst wurde die große R. vielfach beobachtet, erlegt 
und zum Ausstopfen eingeliefert (29), so daß sie sicherlich kein ganz 
seltener Brutvogel ist. Nach Kretschmer wurde die Gr. R. mehrfach

*) W ährend  der D rucklegung erh ie lt O. T u m m  K en n tn is  von einem  
seit längerem  s tä n d ig  bese tz ten  B ru tp la tz  in  der H errsch a ft M oja- 
w ola an  der sch lesischen G renze. D as B ru tp . h a t  nach  M itte ilung  des 
F re ih errn  v . R om berg  1932 3 Ju n g e  hochgeb rach t.

4 *
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bei Dziaiyn im Winter erlegt. Am 11. 12. 1919 stand bei Seiler in Posen 
1 gest. St., das aus Tremessen eingegangen war.

Im Nat.Mus. in Posen 1 St. aus Niegolewo (Kr. Grätz) und 1 St. 
aus Miloslaw (Skor.Samml.). 1 gest. St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

8 5 . Ardetta minuta L.
Zwergrohrdommel. — Bgczek.

Häufiger S. Der Zwergreiher wurde schon von Schwaitzer als häufig 
bezeichnet. Er wurde festgestellt von Kretschmer bei Dziaiyn, von 
Szulczewski an der Welna, von Dittrich bei Argenau, Hohensalza und 
Amsee, von Kayser bei Kriewen (Kr. Kosten) und bei Retschke (Kreis 
Lissa) — im Mai 1916 1 St. erlegt — von Rohlapp bei Rogasen. In der 
Umgegend von Posen regelmäßig an der Wartheinsel und der Cybina 
brütend. Ferner beobachtete ich die Art am Schwersenzer See und am 
See von Kletzko (Kr. Gnesen); 1930 brütete 1 P. sogar an einem stark 
verschilften kleinen Weiher unmittelbar am Pfarrgarten in Schmilau.

2 gest. St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

8 6 . Ardeola ralloides Scop.
Schopfreiher. — Czapla modronosa.

Seltener Irrgast. Nach dem neuen Naumann (VI, p. 243) wurde 
der Schopfreiher am 15. 5. 1863 in Kania bei Mixstadt (Kr. Schildberg) 
von A. v. Homeyer festgestellt.

8 7 . Ardea cinerea L.
Fischreiher. — Czapla siwa.

Ziemlich häufiger S.; überwinternde St. habe ich bei uns noch nicht 
beobachtet. Posen gehört nach Detmers zu den Provinzen, welche die 
meisten Reiherstände aufzuweisen haben. Nach dem Ergebnis der Um
frage von 1911 brüteten F. in 11 Revieren mit 475 Horsten (29). Neuer
dings wurden von Sokclowski auf Grund einer Rundfrage bei den Forst
direktionen folgende Kreise der Wojewodschaft Posen mit Reiherständen 
aufgeführt (die Zahlen geben die Horstzahl an): Birnbaum (Reiherinsel 
nicht über 60 u. Bucharzewo 20); Obornik (Brzezno bei Lopuchowo etwa 
80); Wongrowitz (über 100); Lissa (Luschwitz über 100; Kayser spricht 
nur von einer kleinen geschonten Kolonie im Revier Luschwitz, die er 
aus eigener Anschauung kannte); Znin (Staatsforst Gol^bki beinahe 
150); Schrimm (Krajkowo unweit Moschin 47); Mogilno (Szczepanowo 
20); Strelno (Mirau 48); Wollstein (Nowina 65); Schubin (Labischin 
20); Bromberg (Potulitz 30); Wirsitz (Grabowo 30). Die letzte Angabe 
ist ungenau. Diese kleine Reiherkolonie (4—6 Brutp.) liegt im Revier 
Schmilau, das zum Kreise Kolmar gehört; sie war 1931 durch teil weisen 
Abschuß der Brutvögel und Beseitigung der Horste vernichtet. Einzelne 
R. treiben sich noch immer in der Gegend umher. Nach Schulz befand 
sich auch im Kreise Witkowo, und zwar in der Oberförsterei Korschin 
eine Kolonie. Einzeln nistende Fischreiherp. werden nur selten ange
troffen.
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88. Ardea purpurea L.
Purpurreiher. — Czapla purpurowa.

Nach dem neuen Naumann (VI, p. 221) soll dieser seltene Gast 
schon in Posen vorgekommen sein. Nähere Angaben fehlen.

8g. Herodias alba L.
Silberreiher. — Czapla biala.

Kaufmann Eugen Minke-Posen (Waffenhandlung) traf in Gemein
schaft mit Wladyslaw Pic-Posen 1 St. im Mai 1927 am Skorz^ciner See an 
der Staatsforst beim Fischen an, das auf etwa 80 m abstrich. Dabei war 
die rein weiße Färbung des Gefieders sicher zu beobachten. Vielleicht 
war der Vogel ein Irrgast.

15. F a m .: Pteroclididae. — F lughühner.
go. Syrrhaptes paradoxus Pall.

Steppenhuhn. — Pustynnik.
Über die Masseneinwanderungen dieses mittelasiatischen Flughuhns 

in den Jahren 1863 und 1888, über vereinzelte Brutversuche und er
legte St. habe ich mich in 29 ausführlich geäußert, worauf ich verweise. 
1907 erschien das St.-H. wiederum, soll sich aber fast nur Ende Mai — 
Anfang Juni in Pommern und Posen gezeigt haben. Doch wurde nach 
v. Tschusi (102) noch am 15. Mai 1908 1 6 , von Rittergutsbesitzer 
W. v. Bronikowski bei Wojnowo (bei Langgoslin) aus einem Schwarm 
von 20 St. erlegt, an die Redaktion von „Wild und Hund“ (1908, S. 390) 
eingesandt.

16. F am .: Phasianidae. — Fasanen.
gi. Phasianus colchicus L.

Jagdfasan. — Bazant.
Nach Detmers finden sich die besten und reichsten Fasanenreviere 

im Osten des Reiches in Schlesien, Posen usw. ln der näheren Um
gebung Posens traf ich vollständig verwilderte St. an auf der Warthe
insel und im Eichwalde. Im Frühjahr konnte man dort nicht selten das 
Krähen einiger Fasanenhähne hören.

Szulczewski hat aus Wybranowo (Kr. Znin) einen Bastard zwischen 
Fasan und Haushuhn 1910 zum Ausstopfen erhalten.

92. Perdix perdix L.
Rephuhn. Kuropatwa pospolita.

Häufiger J.
93. Coturnix coturnix L.
Wachtel. — Przepiörka.

Dieser S. ist vielfach schon recht selten geworden. Am. 27. 5. 1919 
rief 1 St. auf den Feldern unweit der Wartheinsel. Seit 1911 hatte 
ich keine Wachtel in der näheren Umgebung Posens gehört. Auch
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in anderen Teilen des Posener Landes ist sie nur noch spärlich vertreten. 
Andererseits hörte Urbanski während der Brutzeit (Mai u. Juni 1930 
u. 1931) sehr oft den Wachtelschlag bei Wargowo (Kr. Obornik).

Gerlach gibt aus dem Jahre 1932 4 erfolgreiche Bruten auf einem 
Kahlschlage am Feldrande an und hat die W. in seinem Revier auch 
sonst in ähnlichen Lagen nicht selten brütend angetroffen. Tumm 
und Urbanski fanden im Sommer 1931 nach einem Platzregen 5— 6 tote 
Jungv. in einem Käfergraben am Rande eines Kahlschlages bei Heide- 
Dombrowka (Kr. Obornik).

1 7 . F a m .: Tetraonidae. — Rauhfußhühner.
g4 . Tetrao urogallus L.

Auerhuhn. — Gluszec wielki.
1885—1886 wurden im Posenschen noch 13 Auerhähne erlegt (Nau

mann VI, p. 100). Nach der von Donner herausgegebenen Jagdstatistik 
wurde Auerwild aus keiner der administrierten Jagden gemeldet, wie 
Detmers angibt. Nach diesem Forscher findet es sich vielleicht noch 
an der schlesischen Grenze, was er aber selbst bezweifelt. Meldungen 
aus Fraustadt und Krotoschin über das Vorhandensein von Auerwild 
in dortiger Gegend stellten sich nach besonderen Erkundigungen Det
mers’ als irrtümlich heraus. Das A. ist also z. Zt. im Posenschen nicht 
mehr beheimatet, was mir auch der Vorsitzende des Posener Jagd
vereins, Rittergutsbesitzer v. Janta-Polczynski, bestätigte (Briefl. Mitt.
V. 11. 11. 1916).

9 5 . Lyrurus tetrix L.
Birkhuhn. — Cietrzew.

J. Nach Naumann (VI, p. 81) im Posenschen ziemlich häufig. Der 
Abschuß ergab nach v. Wangelin 1885—1886 478 St. Detmers zählt 
auf Grund der Umfrage von 1911 die Kreise auf, in denep Birkwild ver
treten war (29). Z. Zt. ist dieses Wildhuhn schon erheblich seltener ge
worden. Nach Kayser hat es in seinem Bestände sehr durch den Krieg 
gelitten, weil das Raubzeug, besonders der Fuchs, infolge der Einziehung 
der Förster freie Bahn hatte. Die neuerliche Umfrage Sokolowskis hatte 
folgendes Ergebnis: Am häufigsten ist, wie auch früher, das B. noch im 
Obra-Bruch und überhaupt im südlichen Teile des Posener Landes. 
Von Blotnica (Kr. Schmiegel) werden 50 Nester gemeldet, in den Kro- 
toschiner Forsten 15, von Schildberg 10, in der Oberförsterei Wielowies 
8, von Obornik 2, Leszno ?, Birnbaum 3—4, Lomnica 2, Promno 2, 
Krutsch-Goraj 1.

4 gest. 6 und 1 £ sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

9 6 . Bonasia bonasia L.
Haselhuhn. — Jarz^bek.

1885—1886 wurden in Posen noch 24 St. erlegt. Nach Wurm ist 
das Haselhuhn noch in Posen beheimatet. Detmers jedoch kommt zu 
folgendem Urteil: Aus Posen nirgends mehr als Standwild gemeldet.
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Wenn es dort wirklich noch vorkommt, kann es sich nur um unbedeu
tende kleine Bestände handeln. Anzuzweifeln ist die Meldung aus Grätz, 
daß das Haselhuhn im dortigen Kreise bekannt sei. „Trotz besonderer 
Erkundigungen wurde nichts über das gegenwärtige Vorkommen des 
H. in Posen in Erfahrung gebracht.“ Auch nach v. Janta-Polczynski 
ist das H. in Posen ausgestorben (Briefl. Mitt. vom 11. 11. 1916).

18. F a m .: Columbidae. — Tauben.
9 7 . C o lu m b a  p a lu m b u s  L.

Ringeltaube. — Golqb grzywacz.
S. Die R.-T. ist wohl die häufigste unter den 3 bei uns heimischen 

Taubenarten; sie hat sich am meisten dem menschlichen Verkehr an
gepaßt.

g8. C o lu m b a  oenas L.
Hohltaube. — Gol^b siniak.

S. Weit seltener als die vorige Art. Seit 1917 auch im Posener Eich
walde, wo sie vorher fehlte; sonst mehrfach beobachtet (29), auch bei 
Lissa, doch in beschränkter Zahl. Bei Schmilau nistete diese Art inmitten 
einer kleinen Waldparzelle in einem Kaninchenbau.

99 . T u r tu r  tu rtu r L.
Turteltaube. — Turkawka.

S. In der Umgebung von Posen, besonders im Cybina- und Bog- 
dankatale, in manchen Jahren ziemlich häufig, wie auch bei Lissa. Auch 
sonst nicht selten beobachtet.

19. F am .: Vulturidae. — Geier.
10 0 . V u ltu r  m on achu s L.

Mönchgeier. — S§p kasztanowaty.
Als Irrgast erlegt. Nach einer Meldung des Pos. Tagebl. vom 6. 6 . 

1926 Nr. 126 aus Krotoschin wurde am 4. 6 . in der Umgebung der Stadt 
Gostyn ein M. erlegt. Flügelspannung 2,70 m. Der Vogel wurde vom 
Präparator Kapp-Posen gestopft (48).

20. F am .: Falconidae. — Falken.
1 0 1 .  C ir c u s  aeru g in osu s L.

Rohrweihe. — Blotniak stawowy.
Nicht seltener S. Von Grotrian 1898 aus Samostrzel (Kr. Wirsitz) 

gemeldet. Etwa 1910 versuchte 1 P. in einem Rohrtümpel an der Sa- 
mica unweit Ketsch eine Brut, wurde aber durch Wegnehmen der ersten 
beiden Eier vertrieben. Erst um die Mitte des April 1913 wurde wieder 
1 St. aus demselben Röhricht aufgescheucht. Am 26. 5. 1913 sah ich 
dort 1 St. an der Samica. Die R. brütet z. Zt. trotz berechtigter Ver
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folgung alljährlich am kleinen Ketscher See bei Posen oder in benach
barten verschilften Tümpeln (Mitt. v. 0. Tumm).

Gegen Ende September 1918 stand 1 gest. St. im Jugendkleide 
bei Seiler in Posen. Ebendort sah ich im Herbst 1919 1 aus dem Posen- 
schen stammendes gestopftes St. im Alterskleide.

i o 2 .  C ir c u s  cy a n eu s  L.
Kornweihe. — Blotniak zbozowy.

S., einzelne alte 6  bleiben über Winter. Grotrian’ fand diese Art 
brütend bei Samostrzel (Kr. Wirsitz). Kayser berichtet über ihr Brut
vorkommen im Lauber Bruch und sah am 1 . 6 . 1915 1 P. über dem Prie- 
bischer Bruch.

1 junges St. wurde von Lenhard in Lissa gestopft. Am 12. 9. 1917 
erhielt Lenhard einen Jungv. aus Kuräne (Kr. Lissa). K. sah ich mehr
mals im Herbst über Rüben- und Kartoffelfeldern bei Zechau u. Fal- 
kenau (Kr. Gnesen); auch unweit der Samica auf den Feldern des Ritter
gutes Zlotnik wurde die Art beobachtet.

0. Tumm sah 1 altes cf im Januar 1932 auf der Feldmark von 
Petzen (Pecna) (Kr. Schriinm), Gerlach bestätigt das Überwintern alter 
<5 bei Wierzonka.

2 gest. St. (alte 6  ) standen bei Pietsch-Wielichowo.

10 3 . C ir c u s  m a cru ru s Gm.
Steppenweihe. — Blotniak bialy.

Unregelmäßiger D. aus dem Osten. Im Herbst 1889 angeblich von 
Grotrian bei Gnesen beobachtet. Lindner bemerkt zur Invasion der 
Steppenweihe im Jahre 1901: In Posen häufig, ja massenhaft Ende Juli 
und dann im August. Diese Invasion übertraf an Zahl der Individuen 
alle vorangehenden. Nach Mitt. von Gerlach trat die St. in manchen 
Jahren im Herbst bei Wierzonka in größerer Zahl auf. Alte <5 fehlten!

Nach Dr. Hesse befinden sich im Berl. Mus. 2 aus Posen stammende 
St. (29). Am 5. 2. 1893 wurde 1 6  juv. bei Bromberg erlegt (Alhorn 
in O.Mb. 1893, S. 120). Am 8. 8. 1915 erhielt Lenhard in Lissa 1 junges 
$ von Grotnik bei Luschwitz und im September 1915 ein 2. St. im 
Jugendkleide aus der Gegend von Schmiegel (Kayser). Im August 1926 
bekam Präparator Kapp 1 St. aus dem Posenschen zum Ausstopfen.

10 4 . C ir c u s  pygargus L.
Wiesenweihe. — Blotniak popielaty.

S.—A. v. Homeyer stellte die W. bei Schildberg, Grotrian 1898 bei 
Samostrzel als Brutvogel fest. Nach Sokolowski nistet sie in einem 
Sumpfgelände bei Brzezno in der Nähe von Murow.-Goslin.

Eine am 15. 7. 1913 von L. Döbbrick in Treul in Westpreußen als 
junger Vogel im Horste beringte W. wurde nach Thienemann am 26. 8. 
1913 bei Markowitz (Kr. Strelno) erlegt.

1 St. im Jugendkleide sah ich bei Pietsch-Wielichowo.
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1 0 5 . Astur palumbarius L.
Hühnerhabicht. — Jastrzgb gol^biarz.

Bedingter J. Der H. ist ein noch immer nicht allzu seltener Brut
vogel, auch bei Lissa nicht selten. Haun fand 1907—1912 in der Nähe 
von Schmiegel 16 Gelege des H. Ebenso bei Posen und bei Schmilau 
brütend gefunden.

Am 17. 3. 1919 sah ich 3 gest. St. in der Handlung von Seiler in 
Posen, die aus dem Posenschen stammten; am 11. 12. ebendort 1 altes 
? aus Moschin. 1 junges St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

10 6 . Accipiter nisus L.
Sperber. — Krogulec.

Ziemlich häufiger J. Am öftesten bekommt’man diese Art im Herbst 
zu Gesicht.

ioy. Circaetus gallicus Gm.
Schlangenadler. — Krötkospon.

Seltener Gast im Posener Lande; sein Brutvorkommen ist bisher 
nicht einwandsfrei festgestellt.

Nach Naumann (V, p. 177) wurde der Sch. bei Neustadt a. d. W. 
nachgewiesen. Dieser Angabe liegt offenbar eine Beobachtung A. v. Ho- 
meyers zugrunde, der diese Art am 17. 9. 1863 bei Smielow an der Lu- 
tynia feststellte. Gleichzeitig wurde 1 St. bei Zerköw (Kr. Jarotschin) 
erlegt.

1 im Herbst 1887 bei Miloslaw durch den Bruder des Revierf. Czyzak 
erlegtes St. mit der Bezeichnung Aquila brachydactyla steht im Nat.- 
Mus. Posen (Förster Czyzak wie bei 9). Nach Dr. Hesse befindet sich 
1 6  juv. vom 7. 9. 1892 aus Bucharzewo bei Zirke im Berl. Mus.

10 8 . Buteo buteo L.
Mäusebussard. — Myszolöw zwyczajny.

Bedingter J. Unter den Raubvögeln nächst dem Turmfalken der 
häufigste Brutvogel. Bei keinem unserer Raubvögel herrscht in der 
Färbung des Gefieders eine solche Verschiedenheit wie bei dieser Art. 
Am häufigsten trifft man bei uns neben der braunen die weißliche Va
rietät (29). Am 17. 3. 1919 standen bei Seiler mehrere gest. St., dar
unter eins mit reinweißer Unterseite, auch ein zweites St. hatte viel 
Weiß im Gefieder.

709 . Archibuteo lagopus Brünn.
Rauhfußbussard. — Myszolöw wlochaty.

Nicht allzu seltener W; R. durchqueren auf dem Zuge nicht selten 
das Posener Land und werden vielfach erlegt, so bei Lissa. Ich beobach
tete den R. unfern Lubasch (Kr. Czarnikau) und bei Schmilau; hier 
wurde 1922 1 St. vom Gutsbesitzer Möbius erlegt. Am 20. 3. 1908 wurde 
in Piotrowo bei Kreising (Kr. Posen) in einem mit einem Rephuhn be- 
köderten Eisen 1 St. gefangen, das am 19. 11. 1907 in Rossitten beringt 
und aufgelassen worden war. Am 11. 12. 1919 sah ich bei Seiler in Posen 
3 gest. St.
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0. Tumm vermutet auf Grund beachtenswerter mdl. Mitt. verein
zeltes Brutvorkommen bei uns.

1 1 0 . A q u i la  chrysaetos L.
Steinadler. — Orzel przedni.

Umherstreichende St., wohl meist juv., berühren besonders zur 
Herbstzeit nicht selten das Posener Land (29 und 37). Nach Mitt. von 
Gerlach wurden bei Wierzonka im Herbst und Winter solche St. öfters 
beobachtet.

Ein am 28. 11. 1907 bei Wielichowo erlegtes St. sah ich bei Pietsch.
1 gest. <3 aus Kowalskie steht im Nat.Mus. Posen.

1 1 1 .  A q u i la  clanga  Pall.
Schelladler. — Orlik grubodziöby.

1 St. dieses seltenen Gastes sah ich im Nat.Mus. Posen. Nähere 
Angaben fehlen. Junge St. wurden nach Mitt. von Gerlach früher in 
den Sommermonaten bei Wierzonka. namentlich in der Nähe der 
Glöwna, öfter beobachtet und erlegt, seit Jahren jedoch nicht mehr.

i i 2 .  A q u i la  p om a rin a  Brehm.
Schreiadler. — Orlik.

Kommt als Brutvogel wohl nicht mehr in Betracht; umherstreichende 
Stücke nicht allzu selten. Nach Detmers beherbergt das Posener Land 
nur noch selten diese Art. Die Rundfrage vom Jahre 1911 ergab keinen 
Brutplatz, während 1907 noch 2 Brutstellen gemeldet wurden.

Über einige Fälle des Vorkommens dieser Art vgl. 29.
Am 1. 10. 1918 sah ich 1 gest. St. bei Seiler in Posen, das vom Förster 

Quast aus Lubosch (Kr. Birnbaum) eingesandt war. 1 St. mit der Be
zeichnung Aquila naevia aus Kowalskie im Nat.Mus. Posen.

1 1 3 .  P e r m s  a p iv o ru s  L.
Wespenbussard. — Pszczolojad.

Seltener S. Aus dem Jahre 1907 wurde noch eine Brutstelle ge
meldet (Schulz). Tritt häufiger auf, wenn mehrere insektenreiche 
Sommer aufeinanderfolgen. So wurde er im 'Sommer 1926 nicht selten 
beobachtet. 2 P. brüteten im Rev. Wierzonka in alten Horsten des 
Hühnerhabichts (0. Tumm).

Über früher beobachtete und erlegte St. dieser Art vgl. 29. Im 
Mai 1913 wurde bei Priebisch (Kr. Lissa) 1 St. erlegt und gestopft (Kayser).

1 1 4 .  M i lv u s  m ilv u s  L.
Gabelweihe. — Kania ruda.

Seltener S., öfter D. Die G. wird im Naumann (V, p. 135) als Brut
vogel der Provinz Posen aufgeführt. Es ist möglich, daß sie auch heute 
noch bei uns brütet. Nach Grotrian wurde die G. bei Samostrzel fest
gestellt; am 18. 5. 1926 wurde sie von mir über dem Pfarrsee bei Schmilau 
beobachtet.
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1 gest. St. in der Radziwillschen Samml. (29), 1 St. bei Pietsch- 
Wielichowo. Bei Lenhard in Lissa sah Kayser 1 im April 1913 bei Schmiegel 
erlegtes St. 1 gest. St. stand bei Seiler in Posen, das am 19. 8. 1919 aus 
Targowica (Kr. Mogilno) eingesandt war.

1 1 5 . Milvus migrans Bodd.
Schwarzer Milan. — Kania czarna.

S. Im Frühjahr 1917 in Lasswitz (Kr. Lissa) beobachtet und vom 
Forstmeister Dommes am benachbarten Kraschener Bruch gesehen 
(Kayser). Am 27. 5. 1922 sah ich 1 P., das aus dem nahen Grabauer 
Staatswalde kam, an und über dem Pfarrsee bei Schmilau; auch am 
5. 6 . sah ich das P. über dem See. Ob es in der Staatsforst gebrütet hat? 
Am 19. 5. 1924 sah ich über demselben See ein einzelnes St.

Der Sch. M. scheint sich gern in der Nähe von Reiherständen an
zusiedeln. So wurde er neuerdings auf der Reiherinsel (Rev. Kuckucks
mühle, Kr. Birnbaum), im Eichwalde bei Wongrowitz (86) und am 
Wlökno-See (Kr. Obornik) horstend vorgefunden.

1 1 6 . Haliaetus albicilla L.
Seeadler. — Bielik.

Im Binnenlande umherstreichende S. kommen nicht selten zur 
Erlegung (29); ich führe noch einige weitere erlegte St. auf: Nach einer 
Meldung aus Schmiegel vom 5. 1. 1916 schoß Graf Kurnatowski auf 
Goscieszyn einen S. mit einer Flügelspannweite von 2,50 m (Pos. TagebL 
vom 7. 1. 1916). Im April 1918 sah ich bei Seiler in Posen 1 gest. St. 
(Flügelspannung 2,40 m). Der Vogel, der das Jugendkleid trug, stammte 
aus der Gegend von Jarotschin. Kayser sah ein altes weißschwänziges 
St., das, in der weiteren Umgebung von Lissa geflügelt, Lenhard zum 
Ausstopfen überbracht wurde. Im Herbst 1922 wurde in Hellefeld (Kr. 
Krotoschin) 1 junger S. vom Gutsbesitzer Jeske erlegt (0. Tumm).

1 St. aus Rosenhagen (Kr. Posen) steht im Nat.Mus. in Posen.
Interessant ist die Tatsache, daß der Seeadler einmal im Posen- 

schen, und zwar in der Oberförsterei Zirke gehorstet hat, worauf mich 
0. Tumm aufmerksam machte. Ich erhielt von dem zuständigen staat
lichen Revf. Olszowski in Kukulka (Kuckucksmühle) unter dem 23. 4. 
1933 folgende Auskunft, der ich nichts hinzuzufügen habe: ,,Auf Ihre An
frage teile ich ... mit, daß ein Seeadlerpaar (Haliaetus albicilla) im 
Jahre 1923 auf der Reiherinsel, Jagen 62 des Schutzbezirks Kukulka, 
gebrütet hat. Der Horst stand auf einer sehr alten, hohen Kiefer und 
war einem alten Hühnerhabichtshorst aufgebaut. Ich habe den Horst 
selbst entdeckt und gesehen, wie die alten Adler starke Knüppel über 
den See zu Horste trugen. Ich habe, außer Herrn T., niemandem von 
dem Vorhandensein des Horstes gesagt, da ich fürchtete, daß die vielen 
Besucher, die sich bestimmt eingestellt hätten, die Adler stören würden. 
An Beutestücken habe ich unter dem Horste außer sehr vielen Fisch
resten (starke Bleie, Hechte usw.) Enten, Wasserhühner und auch Hasen
reste gefunden. Zwei Junge wurden erbrütet und sind ausgeflogen. 
Leider ist das Brutpaar nicht wiedergekommen; das Weibchen war ein 
altes Expl. mit ganz weißem Stoß, das Männchen ein Jungvogel.“
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i i j . P a n d io n  h a lia etu s  L.
Fischadler. — Rybolöw.

S. Über früher beobachtete und erlegte St. vgl. 29. Auch als Brut
vogel wurde diese Art mehrfach gemeldet. Nach Krohn horstete 1 P. 
in einer Reiherkolonie bei Zirke (Reiherinsel). 1907 wurden aus dem 
Regierungsbezirk Posen 3 Horste gemeldet (Schulz). Detmers erhielt 
1911 Meldung von je einer Brutstelle aus den Kreisen Adelnau und 
Samter. Auf die neuerliche Rundfrage Sokolowskis ist jedoch keine 
Meldung vom Brutvorkommen eingegangen. Auch der Horst auf der 
Reiherinsel ist seit mehreren Jahren unbesetzt. Bezüglich dieser Horst
stelle teilt mir Revf. Olszowski mit: „Der F. (Pandion haliaetus), der 
vor dem Eulenfraß ständiger Brutvogel in Jagen 71 am Mönchssee, 
Schutzbezirk Cegliniec, war, ist nach der Abholzung der Bestände auch 
ausgeblieben. Im Frühjahr und Herbst sind immer einige Expl. über 
dem Klosowski-See.“ — Demnach brütet auch diese Art zurzeit nicht 
mehr im Posener Lande.

i i 8. H ie ro fa lco  ru stico la  L.
Norwegischer Jagdfalk. — Soköl norweski.

Sehr seltener Gast. Am 5. 1. 1911 sah Thienemann (93) beim Präpa
rator Kuck in Cranz 1 St., das vom Forstmeister Heim in Mirau (Kr. 
Strelno) am 17. 11. 1910 erlegt worden war. Der Vogel wurde von Klein
schmidt bestimmt (Falco, VII. Jahrg., Nr. 1, 1911, S. 18).

n g .  F a lc o  cherrug Gr.
Würgfalk. — Soköl rarög.

Kayser (51) besitzt einen jüngeren, noch blaufüßigen Vogel dieser 
bei uns sehr seltenen Art, der im Oktober 1914 aus Görka Duchowna 
(Kr. Schmiegel) zum Ausstopfen eingeliefert worden war.

12 0 . F a lc o  p ereg rin u s Gm.
Wanderfalk. — Soköl w^drowny.

Bedingter J., öfter auf dem Durchzuge. Schon Krohn vermerkt 
das Horsten dieser Art in einer Reiherkolonie der Oberförsterei Zirke 
(Reiherinsel), welcher Horstplatz (neben einem weiteren im selben Forst
revier) auch noch heute besetzt ist (86). Ebenso horstet der W. in der 
Reiherkolonie im Eichwalde bei Wongrowitz (Dtsche. Jägerztg. vom 
27. 11. 1910). Detmers zählt die Kreise auf, aus denen das Brüten dieser 
Art gemeldet wurde (29); er hält es aber für wahrscheinlich, daß manche 
Brutplätze zurzeit (1912) nicht mehr besetzt sind, und erklärt es für 
möglich, daß in manchen Fällen ein anderer Raubvogel für einen Wander
falken angesehen worden ist.

Erlegte St. werden vielfach gemeldet. Am 21. 11. 1915 wurde 1 St. 
aus Witoslaw (Kr. Schmiegel) zum Ausstopfen eingeliefert, ebenso Mitte 
Oktober 1916, und ein weiteres am 17. 1. 1917 von Kankel (Kr. Lissa). 
1 gest. St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo und ein anderes vom 11. 12. 
1919 bei Seiler in Posen.
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I 2 i .  F a lc o  p ereg rin u s leucogen ys Brehm.
Sibirischer Falk. — Soköl syberyjski.

Diese nordöstliche Form (F. p. calidus) des Wanderfalken wurde 
am 31. 12. 1906 bei Gr.-Lubin — Langenfeld (Kr. Jarotschin) erlegt 
und von Kleinschmidt (Falco 1907, S. 3) bestimmt (briefl. Mitt. von 
Tischler).

12 2 . F a lc o  subbuteo L.
Baumfalk. — Soköl kobuz.

Nicht seltener S. Vor Jahren schoß ich 1 junges St. auf der Feld
mark von Czerwonak (Kr. Posen), das hier mit mehreren anderen Jung
vögeln dieser Art der Insektenjagd oblag. Die Vögel waren offenbar 
in einem nahen kleinen Feldgehölz erbrütet. Auch sonst nicht selten 
beobachtet.

1 2 3 . F a lc o  reg u lu s Pall.
Merlinfalk. — Soköl drzemlik.

Dieser nordische D. wurde von Kretschmer bei Gnesen, von mir 
mehrfach bei Posen und am 2. 1. 1922 und 17. 2. 1925 bei Schmilau be
obachtet.

2 gest. St. befinden sich in der Radziwillschen Samml. in Antonin; 
1 St. sah ich bei Pietsch-Wielichowo; 1 St. aus der Umgegend von Lissa 
befindet sich in der Samml. Kaysers.

12 4 . C erch n eis  vesp ertina  L.
Rotfußfalk. — Soköl kobczyk.

Ziemlich seltener D. 1 im Juni oder Juli 1911 in Zerkwitz (Kreis 
Jarotschin) lebend gefangenes altes <3 steht im Nat.Mus. Posen. Am
20. 8 . 1913 erhielt Lenhard in Lissa 1 St. im Jugendkleide aus Pieschen 
(Kayser).

1 2 5 . C erch n eis  t in n u n c u lu s  L.
Turmfalk. — Soköl pustulka.

Bedingter J. Der T. ist unser häufigster Tagraubvogel.

21. F a m .: Strigidae. — Eulen.
1 2 6 . B u b o  bubo L.

Uhu. — Puhacz.
Seltener J. 1907 wurde 1 Brutpaar im Bromberger Regierungs

bezirk beobachtet (Schulz). Nach Detmers scheint sich auf dasselbe P. 
die Angabe eines Forstmeisters im Kreise Hohensalza zu beziehen, nach 
der der U. dort 1911 gebrütet habe und nach Möglichkeit Schonung 
genieße. Neuerdings wird ein wahrscheinlicher Horstplatz in der Ober
försterei Boruszyn (Kr. Obornik) angegeben (86); einzelne Expl. seien 
dort regelmäßig vorhanden; 1923 sei dort 1 St. erlegt worden. 1925 
wurde 1 totes St. in der Forst Krutsch-Goraj gefunden.

Auch sonst ab und zu im Posenschen erbeutet. So wurde am 6 . 
oder 7. 3. 1912 1 St. vom Förster Eitler bei Stenschewo (Kr. Posen) er
legt und von Seiler-Posen ausgestopft. Am 31. 5. 1913 sah ich 1 gest. 
St. auf der Jagdausstellung im Bazarsaale.



62 Julius Hammling

I 2 j .  A s io  o tus L.
Waldohreule. — Sowa uszata.

Bedingter J. Die W. ist regelmäßiger Brutvogel im Posener Eich
walde, auch sonst nicht selten.

12 8 . A s io  a c c ip itr iim s  Pall.
Sumpfohreule. — Sowa blotna.

S.— A. v. Homeyer beobachtete diese Art am 12. 9. 1863 bei Ko- 
morze (Kr. Jarotschin). Ich sah am 13. 5. 1910 1 St. bei Posen in der 
Nähe des Wartheknies. Als Brutvogel 1911 im Netzebruch östlich von 
Nakel von V. Torka festgestellt. Seit 1913 war der Brutplatz nicht mehr 
besetzt.

Erlegte und gest. St. sah Kayser bei Lenhard in Lissa sowie ich bei 
Seiler in Posen. Seiler teilte mir mit, er habe im Laufe des Herbstes 
1918 8—9 St. zum Ausstopfen erhalten.

12 g . S y r n iu m  uralen se Pall.
Habichtseule. — Sowa uralska.

1 im Winter bei Miloslaw durch den Bruder des Revf. Czyzak er
legtes St. steht im Nat.Mus. Posen. Diese Art wurde auch später dort 
noch einmal beobachtet (Förster Czyzak, wie bei 9).

13 0 . S y r n iu m  aluco  L.
Waldkauz. — Puszczyk.

Ziemlich häufiger J. Brutvogel im Posener Eichwalde. 1925 brütete 
1 P. auf dem Heuboden eines Viehstalles des Gutes Jaratz bei Schmilau. 
Auch bei Lissa nach Kayser ziemlich häufiger Brutvogel.

1 3 1 .  N y c te a  nyctea  L.
Schneeule. — Sowa biala.

Seltener W. Am 31. 5. 1913 sah ich ein schönes gest. Expl. auf der 
Posener Jagdausstellung im Bazarsaale, ausgestellt vom Ritterguts
besitzer v. Janta-Polczynski in Redgoszcz (Kr. Wongrowitz). Die Eule 
war am 24. 3. 1910 in Redgoszcz im Fangeisen gefangen und von Seiler 
in Posen gestopft worden (briefl. Mitt.).

1 3 2 . S u r n ia  u lu la  L.
Sperbereule. — Sowa jarz^bata.

Unregelmäßiger D. bzw. W. 1 St., am 12. 11. 1905 in Unterberg,. 
Forstbezirk Seeberg, erlegt, befindet sich in der Samml. der Berger- 
Oberrealschule in Posen. Eine gest. Sp. sah ich bei Pietsch-Wielichowo. 
1 St. mit der Bezeichnung Strix nisoria steht im Nat.Mus.; es wurde 
bei Miloslaw erlegt (Förster Czyzak, wie bei 9). Ebendort 1 weiteres 
St. aus Kowalskie. Im Forstbezirk Wierzonka wurden in den letzten. 
30 Jahren 3 St. von Gerlach erlegt.

13 3 . A e g o liu s  fu n e re u s  L.
Rauhfußkauz. — Sowa wlochatka.

1 gest. St. sah ich in der Radziwillschen Samml.: fern., Antonin,. 
1837.
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1 3 4 . A th e n e  noctua  Scop.
Steinkauz. — Sowa pödzka.

Ziemlich häufiger J.
1 3 5 . S t r ix  flam m esa. L.

Schleiereule. — Sowa plomyköwko.
J. Bei Posen nicht allzu selten; bei Lissa nach Kayser sehr selten. 

Die Schl, nistete regelmäßig neben Dohlen auf den Türmen der Bern
hardinerkirche (Fechner). Am 4. 9. 1911 hörte und sah ich 1 St. an der 
Wartheseite der Kernwerksanlagen.

Am 3. 3. 1912 sah ich im Gastzimmer des einstigen Schloßparks 
Ostend 1 gest. St., das im November 1911 abends am Hause erlegt worden 
war. Am 13. 11. 1916 erhielt Lenhard in Lissa 1 im Kalkeier Walde 
gefundenes Expl. (Kayser).

22. F a m .: Cuculidae. — K uckucke.
13 6 . C u c u lu s  ca n o ru s L.

Kuckuck. — Kukulka.
Ziemlich häufiger S. Als Brutpflegerin für den K kommt b. Posen 

anscheinend hauptsächlich die Gartengrasmücke in Betracht, daneben, 
aber viel seltener, Lanius collurio, Sylvia curruca und Sylvia nisoria, 
bei Ketsch auch Acrocephalus palustris (Fechner), bei Wierzonka Mota- 
cilla alba und Erithacus rubecula (Gerlach).

23. F am .: Picidae. — Spechte.
i 3 7 . J y n x  to rq u illa  L.

Wendehals. — Kr^toglöw.
Ziemlich häufiger S.

13 8 . D ry o co p u s  m a rtiu s  L.
Schwarzspecht. — Dzi^ciol czarny.

J. Im Posener Eichwalde nur als W. beobachtet (29), sonst in allen 
größeren Waldbeständen regelmäßiger, wenn auch nicht sehr häufiger 
Brutvogel.

1 3 g . D en d rocop os m ajor p in etoru m  Brehrn.
Großer Buntspecht. — Dzi^ciol pstry wi^kszy.

J. Die häufigste Spechtart.

14 0 . D en drocop os leucotos Bchst.
Elsterspecht. — Dzi^ciol bialo-grzbietny.

Nach Dr. Hesse befinden sich 2 St. (d u. 9) dieser äußerst seltenen 
Art vom Jahre 1890 im Berl. Museum, und zwar das eine ohne Fund
ortsangabe, das andere (?) aus Sophienau bei Sulmierzyce (Kreis 
Adelnau.)



64 Julius Hammling

1 4 1 .  D en d rocop os m e d iu s  L.
Mittelspecht. — Dzi^ciol pstry sredni.

J. — A. v. Homeyer erlegte am 27. 1. 1864 1 St. bei Grabow an der 
Prosna (Kr. Jarotschin). Ich habe diese Spechtart an 2 Stellen in der 
Umgegend von Schmilau 1924 und 1926 feststellen können (36). Ich 
habe die Überzeugung gewonnen, daß der Mittelspecht auch in der Um
gebung Posens, besonders im Eichwalde, als Brutvogel vorkommt, wo 
er bisher nur übersehen oder vielmehr nicht erkannt wurde. Das ihm 
eigentümliche Balzgeschrei habe ich allerdings bei Posen nie gehört. 
Das kann aber Zufall sein.

1 4 2 . D en d rocop os m in or hortorum  Brehm.
Mitteleuropäischer Kleinspecht. — Dzi^ciol pstry maly.

J. In Posens Umgebung ziemlich häufig.

1 4 3 . P ic u s  v ir id is  L.
Grünspecht. — Dzi^ciol zielony.

J. In der Umgegend von Posen nicht selten; im Schilling als Brut
vogel festgestellt. Bei Lissa und auch bei Schmilau spärlich vertreten.

14 4 . P ic u s  ca n u s v ir id ica n u s  Meyer u. Wolf.
Grauspecht. — Dzi^ciol zielono-siwy.

J. Der besonders in Buchenwäldern (nicht im Nadelholz) heimische 
Grauspecht wurde am 10. 6 . 1909 bei Boguniewo in der Oberförsterei 
Eckstelle (Kr. Obornik) festgestellt. Vor Jahren beobachtete ich ein
mal im Eichwalde bei Wongrowitz 1 St. dieser anscheinend ziemlich 
seltenen Art aus großer Nähe beim Trommeln. In Miloslaw wurde der 
G. wiederholt im Herbst und Winter gesehen (Förster Czyzak, mdl. 
Mitt.).

24. F a m .: Alcedinidae. — Eisvögel.
1 4 5 . A lce d o  isp id a  L.

Eisvogel. — Zimorodek.
J. Bei Posen an der Warthe, an den Lachen des Eichwaldes und 

an der teichartig erweiterten Cybina regelmäßig zu finden, doch bei 
wechselndem Bestand in den einzelnen Jahren, da die Art leider stark 
verfolgt wird. Fechner und Bloedorn fanden den Eisvogel brütend an 
der Cybina in der Nähe der Olszak-Mühle. Nach Kretschmer meldete 
schon Grotrian diese Art als an der Cybina brütend. Auch sonst wurden 
Eisvögel mehrfach beobachtet, gemeldet und erlegt.

' 25. F am .: Meropidae. — Bienenfresser.
14 6 . M e r o p s  a p iaster L.
Bienenfresser. — Zolna.

Sehr seltener Gast. Nach Naumann (IV, p. 337) wurde am 20. 5. 
1859 1 P. Bienenfresser in Wittowo bei Neustadt a. d. Warthe von 
Schwaitzer erlegt.
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26. F a m .: Coraciidae. — Raken.
1 4 7 . C oracias garru lu s L.

Blaurake. — Kraska.
5., zerstreut vorkommend; 1907 aus fast sämtlichen Forstbezirken 

gemeldet. Am 7. 7. 1914 traf ich bei Dembnica (Kr. Adelnau) eine Fa
milie von 4—5 St. (28). Auch bei Schmilau in der Nähe des Kopp-Sees 
anscheinend nistend. Auch sonst wurde mehrfach das Brutvorkommen 
gemeldet. Nach Sokolowski wird die Mandelkrähe in einigen Revieren 
häufig angetroffen, bei Dratzig (Kr. Filehne) sogar als Bewohnerin von 
Nistkästen, ln Wierzonka war sie früher häufiger Brutv., auch in Nist
kästen. Seit 8 Jahren fast ganz verschwunden (Gerlach).

27. F am .; Upupidae. — Hopfe.
U p u p a  ep o p s L.

14 8 . W ied eh o p f. — Dudek.
5., in Posens Umgebung verhältnismäßig häufig; bei Lissa nur 

spärlich vertreten. Bei Sarben (Kr. Czarnikau) nistete 1 P. in meiner 
Jugendzeit alljährlich in einem umfangreichen Steinlesehaufen, und auch 
jetzt noch (nach etwa 65 Jahren) ist dort stets, wie mir jüngst gemeldet 
wurde, 1 Brutp. vorhanden.

28. F am .; Caprimulgidae. — Naclitschwalben.
14 g . C a p rim u lg u s  europ aeus L.

Ziegenmelker. — Lelek kozodöj.
S. In trockenen Kiefernwäldern nicht allzu selten. Bei Posen habe 

ich die Art nur einmal auf dem Frühjahrszuge, und zwar am 30. 4. 1909 
am Kernwerk beobachtet. Bei Bromberg wurde die Nachtschwalbe 
früher ziemlich häufig angetroffen, ebenso bei Kolmar. Am 31. 7. 1926 
fand ich bei Schmilau einen noch nicht flüggen Jungvogel, von dem 
ein altes St. unmittelbar vor meinen Füßen abstrich (36).

29. Fam .: Cypselidae. — Segler.
15 0 . C y p se lu s  a p u s  L.
Mauersegler. — Jerzyk.

S. In Posen und auch bei Lissa häufig. Brütet im Revier Kuckucks
mühte (Kr. Birnbaum) in Nistkästen im Kiefernaltholz in der Nähe der 
Försterei (Tumm).

30. F a m .: H irundinidae. — Schwalben.
1 5 1 .  H iru n d o  ru stica  L.

Rauchschwalbe. — Jaskölka dymöwka.
Häufiger S.

D e u t s c h e  W i s s e n s c h .  Z e i t s c h r .  f .  P o l e n .  H e f t  2 6 .  1 9 3 3 . 5
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1 5 2 . Riparia riparia L.
Uferschwalbe. — Jaskölka brzegöwka.

Stellenweise häufiger S. In der Umgebung Posens zeitweilig sehr 
häufig; am 25. 6 . 1910 zählte ich in einer Sandgrube diesseits Naramo- 
wice über 400 besetzte Brutröhren. In der Nähe von Ketsch (Kr. Posen) 
auch in den Wänden eines Torfstichs nistend.

1 5 3 . Delichon urbica L.
Mehlschwalbe. — Jaskölka oknöwka.

Häufiger S.

31. F a m .: M uscicapidae. — Fliegenfänger.
1 3 4 . Bombycilla garrula L.

f Seidenschwanz. — Jemioluszka.
Dieser ziemlich regelmäßige nordische W. wird besonders auf dem 

Herbstzuge oft in starken Flügen bei uns angetroffen, seltener auf dem 
riihjahrszuge.

1 5 5 . Muscicapa grisola L.
Grauer Fliegenschnäpper. — Mucholöwka szara.

Nicht seltener S.
1 5 6 . Muscicapa atricapilla L.

Trauerfliegenschnäpper. — Mucholöwka zalobna.
S. Von A. v. Homeyer bei Komorze (Kr. Jarotschin) beobachtet. 

Ist in der Umgebung Posens im Laufe der Jahre entschieden häufiger 
geworden. Bei Schmilau nicht allzu selten, besonders in den Eichen- 
u. Mischbeständen; bei Lissa ziemlich spärlich vertreten, etwas häufiger 
im Forstrevier Luschwitz (Kayser).

7 5 7 . Muscicapa collaris Bchst.
Halsbandfliegenschnäpper. — Mucholöwka bialoszyja.

1 <5 im Frühling 1930 in den Anlagen am Zoolog. Garten in Posen 
von J. Urbanski beobachtet. 1 6  in der Skor. Samml. im Nat.Mus. 
Posen. Die Herkunft war nicht zu ermitteln.

1 5 8 . Muscicapa parva Bchst.
Zwergfliegenschnäpper. — Mucholöwka mala.

S. Bewohnt hauptsächlich Rotbuchenbestände oder Mischwald 
mit eingesprengten Buchen, daher ist sein Brutvorkommen sporadisch. 
Schwaitzer stellte 1865 das Brüten dieser Art bei Wittowo (Kr. Schroda), 
Kretschmer bei Dzialyn (Kr. Gnesen) fest. Ferner beobachtet in der 
Forst Podanin (Kr. Kolmar), in der Forst Eckstelle (Kr. Obornik) und 
der Grabauer Forst (Kr. Wirsitz). An der letzten Stelle wurde er in 
einem kleinen Rotbuchenbestand alljährlich meist in mehreren Expl. 
vorgefunden.

32. F am .: Laniidae. — W ürger.
75 9 . Lanius excubitor L.

Raubwürger. — Dzierzba srokosz.
J., im Winter streichend. Bei Posen nur auf dem Striche ange

troffen, und zwar am 21. 3. 1904 und am 13. 3. 1907 je 1 St. Der R.
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brütete mehrere Jahre hintereinander in einem Obstgarten in der Nähe 
von Sarben (Kr. Czarnikau) auf einem hohen Birnbäume, blieb jedoch 
von 1907 an aus. In meiner Jugendzeit brütete diese Art in Schmilau 
auf Kiefern. Neuerdings konnte der R. hier wieder als Brutvogel fest
gestellt werden, und zwar 1922 in einer kleinen Kiefernparzelle des Guts
besitzers Busse. Am 24. 6 . wurde hier neben den beiden Altv. ein halb
flügger Jungv. beobachtet, und am 25. 6 . sah ich 2 flügge Jungv. In 
den folgenden Jahren stellte sich die Art hier nicht wieder ein.

Am 7. 4. 1916 sah Kayser 1 St. in der Umgegend von Lissa, ferner 
1 gest. St. v. J. 1913, das aus der Gegend von Grüne stammte.

16 0 . L a n iu s  excu b ito r r a p a x  Brehm.
Einspiegeliger Raubwürger.

Nur auf dem Striche im Spätherbst und Winter. Am 19. 1. 1907 
bei Posen an der Westseite des Kernwerks und am 30. 12. 1921 und am 
17. 11. 1924 bei Schmilau beobachtet.

1 gest. St. dieses östlichen Raubwürgers sah ich bei Pietsch-Wieli- 
chowo.

1 6 1 .  L a n iu s  m in or Gm.
Grauer Würger. — Dzierzba czarnoczelna.

Ziemlich seltener S., strichweise, so bei Schmilau, fehlend. Der 
Schwarzstirnwürger ist unregelmäßiger Brutvogel in Posens Umgebung 
(15 u. 21).

Kayser sah 2 gest. St. aus der Gegend von Lissa. 1 St. ohne nähere 
Angaben steht im Nat.Mus. Posen.

1 6 2 . L a n iu s  co llu rio  L.
Rotriickiger Würger. — Dzierzba ggsiorek.

S. Verbreiteter Brutvogel bei wechselndem Bestände in den ein
zelnen Jahren; in Posens Umgebung verhältnismäßig häufig.

1 6 3 . L a n iu s  Senator L.
Rotköpfiger Würger. — Dzierzba rudoglowa.

Seltener S. Der R. wurde bei Posen mehrmals auf dem Zuge be
obachtet. Aber auch als Brutvogel konnte er im Posenschen nachge
wiesen werden, und zwar 1914 unweit Przygodzice im Kr. Ostrowo (24) 
und 1916 in der unmittelbaren Umgebung Posens (33 und 37).

1 gest. St. im Nat.Mus. in der Skor. Samml.

33. F am .: Corvidae. — Raben.
16 4 . C o rv u s cora x  L.
Kolkrabe. — Kruk.

J. — A. v. Homeyer beobachtete den K. am 27. 1. 1864 bei Grab 
(Kr. Jarotschin). Nach Kretschmer vereinzelt im Herbst und Winter, 
aber auch nach Mitt. der zuständigen Oberförster vereinzelter Brut
vogel in den Revieren Stephanshofen (Kr. Samter) und Smogulec (Kr. 
Wongrowitz). Nach Detmers hat der K. 1907 noch in der Oberförsterei

5*
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Mirau (Kr. Strelno) gehorstet. Auf Grund von Erkundigungen Det- 
mers’ sollen in einem Gutsbezirke im Kr. Wongrowitz 1911 noch 2 — 
3 Paare genistet haben. Ferner wurde Detmers diese Art als Brutvogel 
in den Revieren der Grafschaft Przygodzice gemeldet. Nachrichten 
aus neuerer Zeit über das Brutvorkommen liegen nicht vor.

1 gest. St. mit dem Vermerk „Fasanerie 1837“ sah ich in der Radzi- 
willschen Samml.; 1 St., erlegt im Winter in Miloslaw (Förster Czyzak, 
wie bei 9) in der Skor. Samml.

16 5 . C o rv u s corone L.
Rabenkrähe. — Czarnowron.

W. Von Gerlach alljährlich bei Vorwerk Milo bei Wierzonka be
obachtet und wiederholt erlegt (Mitt. Tumm).

1 St. im Nat.Mus., im Winter in Miloslaw erlegt (Förster Czyzak, 
wie bei 9).

16 6 . C o rv u s c o r n ix  L.
Nebelkrähe.' — Wrona.

Häufiger J. Von Gerlach Bastarde Corvus cornix x C. corone 
mehrfach bei Milo erlegt. Belegstücke liegen bisher nicht vor.

1 6 7 . C o rv u s fru g ileg u s  L.
Saatkrähe. — Gawron.

Häufiger S., auch in milden Wintern stellenweise in Menge. Die 
Angaben von Matschie und von Rörig über Brutkolonien im Posenschen 
wurden von Detmers erheblich vermehrt, auf den ich verweise. Doch 
auch jetzt noch läßt sich die Zahl der aufgeführten Ansiedlungen un
schwer ergänzen.

1 gest. St. mit gekreuztem Schnabel sah ich bei Pietsch-Wielichowo, 
1 gest. St. mit riesigem hakenförmigem Oberschnabel aus Luban bei 
Posen im Nat.Mus. Posen.

16 8 . L y c o s  m on edula  sperm ologus L.
Deutsche Dohle. — Kawka.

Häufiger JL, im Winter umherstreichend. In Posen häufiger Brut
vogel, ebenso nach Kayser bei Lissa.

16 9 . L y c o s  m on edula  soem m erin gi Fschr.
Halsbanddohle. — Kawka obrozna.

(L. m. collaris). Nordöstliche Dohlenform. Am 5. 11. 1917 wurden 
mehrere D. mit breiten weißen Halsseitenstreifen unter zahlreichen 
Nebelkrähen und einigen St. der hier heimischen Dohlenform auf dem 
Schulhofe des Mariengymnasiums beobachtet (30).

1 7 0 . P ic a  p ica  L.
Elster. — Sroka.

J., verbreitet, wird aber stellenweise seltener; so fehlt die E. nach 
Kayser bereits bei Lissa. Auch bei Schmilau seit 1927 als Brutvogel 
fehlend, ln der Umgebung Posens regelmäßig brütend.
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i y i .  G a rru lu s g la n d a riu s  L.
Eichelhäher. — Söjka pospolita.

Nicht seltener J. Im Herbst 1919 waren Eichelhäher auffallender
weise recht reichlich vertreten, und zwar nicht nur im Eichwalde, sondern 
auch auf den Kirchhöfen, im Schillerpark, in den Kernwerksanlagen 
und am Steilufer der alten Warthe. Es waren offenbar zugewanderte 
St., die meistens recht zutraulich waren. Den ganzen Januar hindurch 
bis in den Anfang Februar wurden die Vögel hier beobachtet.

i j 2 .  P e riso reu s in fa u stu s  L.
Unglückshäher. — Söjka syberyjska.

1 im Frühjahr bei Miloslaw von Skoraczewski jun. erlegtes St. dieses 
sehr seltenen nordischen Gastes steht im Nat.Mus. Posen (Förster Czyzak, 
wie bei 9).

i y 3 ' N u cifra g a  caryocatactes m acrorhynchos Brehm.
Sibirischer Tannenhäher. — Orzechöwka wielkodziöba.

Ziemlich regelmäßiger Gast im Herbst, in manchen Jahren reichlich 
vertreten. Hartert bemerkt im neuen- Naumann (IV, p. 57) bei der An
führung der einzelnen St. der Brehmschen Samml. in Tring: ,,Die als 
macrorhynchos bezeichneten sind aus Posen.“ Nach Kretschmer er
schien 1885 diese Art in großer Zahl und wurde vielfach erlegt; auch 
1887 und 1888 beobachtete er einige St. im Parke von Dzialyn. Nach 
Szulczewski 1908 häufig bei Janowitz, es wurden in einem Monat 18 St. 
gestopft. Auch 1910 im Posenschen beobachtet nach der Dtsch. Jägerztg. 
(B. 256). 1911 reichlich im Posenschen; 1 St. vom Oktober d. J. nach 
Dr. Hesse im Berl. Mus., aus Wydawy (Kr. Gostyn) vom Grafen Miel- 
zynski eingesandt. 1912 stand 1 St. bei Seiler in Posen, am 17. 4. ein- 
gesandt. 1913 wurden im Posener Eichwalde mehrere St. gesehen (23). 
Besonders häufig trat der T. in der Umgegend von Posen im Oktober 
1933 auf.

1 bei Ulmenhorst auf der Kurischen Nehrung am 7. 10. 1917 be
ringter T. wurde am 27. 10. etwa 19 km von Posen entfernt erlegt (96).

34. F a m .: Oriolidae. — Pirole.

Verbreiteter S.

i j 4 .  O r io lu s  o rio lu s  L. 
Pirol. — Wilga.

35. F a m .: Sturnidae. — Stare.
1 7 5 . S tu r n u s  vulgaris L.

Star. — Szpak.
Häufiger S. Der St. schließt sich meistens eng an den Menschen 

an; doch brütet er auch nicht selten in Baumlöchern, so bei Posen auf 
den Kichhöfen und im Eichwalde.
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i j 6 .  P a sto r  roseus L.
Rosenstar. — Pasterz rözowy.

Dieser seltene Gast wurde am 20. 5. 1886 in Oporowo (Kr. Lissa) 
erlegt. Ich sah das gest. St. im Nat.Mus. Posen.

Nach Naumann (IV, p. 21) wurden 1889 R. im Mai bei Zirke be
obachtet.

36. F a m .: Fringillidae. — Finken.
l y y .  P a s s e r  d om esticus L.

Haussperling. — Wröbel domowy.
Häufiger J.

iy 8 . P a sse r  m on ta n u s L.
Feldsperling. — Wröbel mazurek.

Häufiger J.
i y g .  C occothraustes coccothraustes L.

Kernbeißer. — Grubodziöb pestkojad.
Bedingter J. Der K. brütet in der näheren Umgebung Posens ver

hältnismäßig häufig, während er bei Lissa und bei Schmilau nur spär
licher Brutvogel ist. Im Winter nur selten beobachtet, so am 8. 2. 1914 
1 St. und 1919 (um die Mitte Februar) 3 St.

18 0 . F r in g illa  coelebs L.
Buchfink. — Zi§ba pospolita.

Bedingter J. Überwinternde St., in der Regel werden nicht 
selten angetroffen.

1 8 1 .  F r in g illa  m o n tifr in g illa  L.
Bergfink. — Zigba jer.

Nicht seltener nordischer W. Auf dem Herbstzuge mehrfach be
obachtet; am 26. 10. 1910 bei Posen in der Nähe des Schillings; am
15. 12. 1915 sah Kayser 3 St. unter anderen Kleinvögeln; Szulczewski 
sah diese Art/bei Janowitz. Auf dem Rückzuge: Am 28. 4. 1903 etwa 
8 St. im Posener Eichwalde, am 29. 4. 1907 einige St. in den Kernwerks
anlagen; am 10. 4. 1921 reichlich unter Buchfinken am Fließ bei Schmilau 
in einer Lichtung der Staatsforst.

18 2 . C h lo r is  ch loris L.
Grünling. — Dzwoniec.

Häufiger J.
1 8 3 . A c a n th is  ca n n a b in a  L.

Bluthänfling. — Makol^gwa pospolita.
- Ziemlich häufiger J.

'1 8 4 . A c a n th is  fla v ir o str is  L.
. Berghänfling. — Makol^gwa görska.

Nicht seltener nordischer W. Nach Kretschmer in strengen Wintern 
regelmäßig bei Dzialyn beobachtet, so z. B. im Januar 1891 einzelne
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Vögel und größere Schwärme. Auch bei Posen wurden diese Gelb
schnäbel wiederholt festgestellt, so einmal auf der Feldmark von Stuten
dorf (Kobylniki im Kr. Posen), wo ein erheblicher Schwarm sich ziemlich 
nahe angehen ließ, weil ihn ein Sperber bedrohte, und 1912 ein starker 
Flug auf einer Birke unfern des Stadttheaters. Die <3 sind an ihrem 
rosenroten Bürzel gut kenntlich.

1 8 5 . Acanthis linaria L.
Birkenzeisig. — Makol^gwa czeczotka.

Unregelmäßiger W. Von Kretschmer bei Dzialyn festgestellt. Im 
Winter 1910/11 erfolgte eine Masseneinwanderung dieser nordischen 
Gäste (20 u. 21). Auch im Januar 1912 und 1914 bei Posen beobachtet. 
Am 22. 3. 1917 ein kleiner Schwarm an einem Futterkasten im Schiller
park, andere St. ebendort auf Spiräen (bei Schneedecke).

18 6 . Spinus spinus L.
Erlenzeisig. — Czyz czyzyk.

J., der besonders in Gebirgswäldern brütet. Auf dem Striche bei 
Posen vielfach im Herbst und Winter beobachtet und auch im Früh
jahr bis in den April und Mai hinein (8. 5. 1911), aber immer in größeren 
oder kleineren Flügen. Bei Schmilau traf ich jedoch die Vögel auch 
paarweise im April an auf Hochkiefern oder in der Nähe derselben, so 
am 20. 4. 1923, so daß immerhin die Möglichkeit vorliegt, daß es sich 
um Brutp. gehandelt hat.

1 8 7 . Carduelis carduelis L.
Stieglitz. — Szczygiel.

Ziemlich häufiger J.

1 8 8 . Serinus serinus germanicus Laubm.
Deutscher Girlitz. — Kulczyk.

S. Für das Posener Land wurde der von Südeuropa nach Norden 
vordringende Girlitz von A. v. Homeyer zum ersten Male am 7. 5. 1864 
bei Posen und 1866 bei Fraustadt festgestellt. Damals war er anscheinend 
bei uns noch nicht Brutvogel. Seitdem hat sich der G. immer mehr ver
breitet und wird in allen Teilen des Posener Landes als Brutvogel an
getroffen, in der Umgebung von Posen und Lissa sogar ziemlich häufig. 
Geheimrat Prof. Dr. Reichenow erhielt die obige Unterart in typischer 
Färbung 1917 aus Bromberg (Z. f. 0., 66. Jahrg., April 1918, S. 288). 
Der G. ist bei uns S., im Winter wurde er hier noch nicht beobachtet.

1 8 9 . Pinicola enucleator L.
Hakengimpel. — Luskowiec.

Dieser seltene nordische W. wurde nach Borggreve für das Posener 
Land von Schwaitzer am 16. 12. 1849 und am 13. 1. 1860 im Kr. Pieschen 
festgestellt. Nach Will wurde der H. bei Posen beobachtet und gefangen.
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2 St. aus Brätz (Kr. Meseritz) vom Dezember 1887 befinden sich 
im Berl. Mus. Die Vögel, im gelben Kleide, wurden vom Ritterguts
besitzer Jabionski eingesandt (41). 1 St. aus Kowalskie im Nat.Mus. 
Posen.

igo. Carpodacus erythrinus Pall.
Karmingimpel. — Dziwonia.

Dieser seltene S., der in Ostpreußen und im Weichseltale Brut
vogel ist, wurde im Anfang Juni 1910 in 1 Expl. im Buschwerk des 
Steilufers der alten Warthe beobachtet (21). Ebendort hörte und sah 
ich 1912 wieder im Juni einen K. und beobachtete ein 2. singendes St. 
am Schilling (22). Vielleicht .kommt es mit der Zeit auch hier zu einer 
dauernden Ansiedlung, da diese Art bekanntlich im Vordringen nach 
Westen begriffen ist.

igi. Pyrrhula pyrrhula L.
Großer Dompfaff. — Gil pospolity.

J. Bei Posen ist der D. ein ziemlich regelmäßiger W., brütet aber 
neuerdings auch in zunehmender Zahl, z. B. im Park von Owinsk, in 
Nifke, Puschkau und Unterberg (Mitt. 0. Tumm). Ich selbst traf nur 
einmal zur Brutzeit (am 24. 5. 1911) 1 einzelnes 6 im Eichwalde. In 
Schmilau ist die Art nicht nur ein gewöhnlicher W., sondern auch Brut
vogel, und zwar im Schutzbezirk Schmilau der staatl. Oberförsterei 
Grabau. Am 30. 7. 1926 fand ich in einem Wacholderbusch ein Nest 
mit 3 einige Tage alten Jungen. Das fütternde $ wurde beobachtet 
(37). Auch an anderen Stellen der Staatsforst wie auch im Brustowoer 
Walde diesseits Friedheim (Kr. Wirsitz) schien mir das Brutvorkommen 
des Gimpels sehr wahrscheinlich. Nach Förster Czyzak nistet der D. 
auch bei Miloslaw, nach 0. Tumm auf der großen Reiherinsel im Klo- 
sowski-See.

ig2 . Loxia curvirostra L.
Fichtenkreuzschnabel. — Krzyzodziöb swierkowy.

Unregelmäßiger D. Nach Ilse wurden F. bei Politzig (Kr. Meseritz) 
im Juli 1894 beobachtet. Im genannten Sommer fand nach demselben 
Gewährsmann eine starke Einwanderung dieser Vögel statt. Szulczewski 
sah sie 1901 im Brudziner (Kr. Znin) und Lopiennoer Walde (Kr. Won- 
growitz) sehr häufig. Am 3.-2. 1907 erschienen Kreuzschnäbel bei Ar- 
genau (Kr. Hohensalza), von denen 1 St. gefangen wurde. Um dieselbe 
Zeit wurden solche auch bei Posen beobachtet, und zwar am Schilling 
und im Eichwalde (Brock und Gandert). Nach Winkler wurden am
10. 10. 1909 Kreuzschnäbel in Neu-Flötenau bei Brahnau (Kr. Brom
berg) festgestellt, und am 11. 2. 1914 machten sich mehrere St. am Görka- 
See in der Forst Ludwigsberg bemerkbar.

‘ 1 St. aus Kowalskie im Nat.Mus. Posen.

igj. Loxia pytyopsittacus Bork.
Kiefernkreuzschnabel. — Krzyzodziöb sosnowy.

Am 14. 5. 1921 traf ich unfern von Schmilau auf 30—40jährigen 
Kiefern der Staatsforst einen kleinen Flug von 5— 6 St., die die Zapfen
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der Kiefern bearbeiteten. Die Unterhaltungslaute, die die Vögel ab 
und zu hören ließen, ließen kaum einen Zweifel über die Art aufkommen 
(36).

Im Nat.Mus. steht 1 St. aus Kowalskie.

ig 4 .  L o x ia  leucoptera b ifasciata  Brehm.
Bindenkreuzschnabel. — Krzyzodziöb dwupr^gowy.

Dieser seltene nordische Gast (d im roten Kleide) wurde am 
31. 8. 1889 bei Altenhof (Kr. Meseritz) vom Rittergutsbesitzer Jabionski 
erbeutet. Das St. befindet sich im Berl. Mus. (41).

i g j .  P a sse r in a  n iv a lis  L.
' Schneeammer. — Sniegula.

Dieser nordische W. wurde 1863/64 von A. v. Homeyer an der Prosna 
beobachtet.

1 St., aus Krotoschin vor 1905 stammend, stand im Kaiser-Friedr.- 
Mus. 1 gest. St. .sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

ig 6 .  E m b eriza  calandra  L.
Grauammer. — Trznadel potrzeszcz.

Häufiger J.

i g j .  E m b eriza  citr in e lla  L .
Goldammer. — Trznadel zöltobrzuch.

Häufiger J.
ig 8 . E m b eriza  hortu lan a  L.

Ortolan. — Trznadel ogrodniczek.
Verbreiteter S., fehlt im Wiesengelände.

ig g . E m b eriza  sch o en ic lu s  L.
Rohrammer. — Trznadel potrzos.

Nicht seltener S., am 17. 2. 1912 sah ich im Buschwerk an der Warthe 
oberhalb der Militärfähre ein offenbar überwinterndes 1 weißes 
Expl., aus Dobrzyca (Kr. Krotoschin) 1909 eingeliefert, sah ich im Miel- 
zynski-Mus.

37. F a m .: Motacillidae. — Stelzen.
200. A n th u s  p ra ten sis  L.

Wiesenpieper. — Swiergotek Igkowy.
Nicht seltener S. Auf dem Zuge oft in großen Schwärmen.

2 0 1. A n th u s  tr iv ia lis  L.
Baumpieper. — Swiergotek drzewny.

Nicht allzu seltener S. Bei Posen nicht selten, doch wechselt der 
Bestand in den einzelnen Jahren ziemlich stark. Bei Schmilau ziemlich 
häufig. >
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20 2 . A n th u s  ca m p estris L.
Brachpieper. — Swiergotek rudawy.

Verbreiteter S. Sandige, nur dürftig bewachsene Äcker, Ödflächen 
sind der Lieblingsaufenthalt dieser Art. Es ist zu beachten, daß B. 
immer nur in verhältnismäßig geringer Anzahl auftreten. Bei Schmilau 
nicht selten.

20 3. M o ta c illa  alba  L.
Weiße Bachstelze. — Pliszka siwa.

Ziemlich häufiger S. 1 ganz weißes St., am 12. 10. 1902 erbeutet, 
sah ich bei Pietsch-Wielichowo.

204. M o ta c illa  grisea  St. Müll.
Graue Bachstelze. — Pliszka görska.

Die Gebirgsbachstelze wurde am 6 . 5. 1860 von Schwaitzer bei 
Wittowo (Kr. Schroda) beobachtet. Am 16. 10. 1919 sah ich vor dem 
ehemaligen Eichwaldtore 1 St. dieser hier nicht heimischen Art (37).

2 0 5. B u d y te s  f la v u s  L.
Gelbe Bachstelze. — Pliszka zötta.

Nicht seltener S. Bei Posen ziemlich häufig, bei Schmilau nur 
spärlich vertreten.

38. F a m .: Alaudidae. — Lerchen.
206. A la u d a  a rv en sis  L.

Feldlerche. — Skowronek rolak.
Häufiger S. Auch im Dezember und Januar wurden mehrfach 

Lerchen angetroffen (21); es dürfte sich vielleicht um zugewanderte 
St. gehandelt haben.

2 0 J. L u llu la  arborea L.
Heidelerche. — Skowronek lesny.

Verbreiteter, aber nicht sehr häufiger S. An Waldrändern mit dürf
tigem und sandigem Boden und auf Kahlschlägen in Kiefernwäldern 
fehlt diese Art nicht leicht.

208. G a lerida  cristata  L.
Haubenlerche. — Dzierlatka.

Häufiger J. Im Spätherbst und Winter gegenüber früheren Zeiten 
am Rande der Großstadt und in deren nächster Umgebung selten, da 
der Kraftwagen die Pferde, ihre Hauptnahrungsspender in dieser Zeit, 
verdrängt hat.

20g. E re m o p h ila  a lp estris  fla v a  Gm.
Alpenlerche. — Skowronek görniczek.

Im Winter 1926 wurden 5 St. bei Samter erlegt, von denen sich 3 
im Museum des Zoologischen Instituts der Posener Universität, die 
übrigen im Dzieduszycki-Museum in Lwow befinden.
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39. F a m .: Certliiidae. — B aum läufer.
2 10 . C erth ia  fa m ilia r is  L.

Langkralliger Baumläufer. — Pelzacz.
Nicht allzu seltener J. Der Waldbaumläufer, bei Posen seltener 

als die folgende Art, war nur 1919 im Eichwalde auffallend häufig. Da 
beide Baumläuferformen nebeneinander Vorkommen, spricht man' sie 
als selbständige Arten an. Bei C. familiaris Kehle und Unterseite rein 
weiß. Am besten und leichtesten unterscheidet der Feldornithologe 
die beiden Baumläuferarten am Gesänge. Das Liedchen des Waldbaum
läufers (Lockrufe tzirt und tit) enthält ein absinkendes trillerartiges 
Gebilde (Blaumeisentriller) und lautet etwa: zi zi zi zi zirrrrziowit.

2 1 1 .  C erth ia  brach ydacty la  Brehm.
Kurzkralliger Baumläufer.

Ziemlich häufiger J. Der Gartenbaumläufer (Unterseite grauweiß, 
Lockruf tit) ist bei Posen häufiger als die vorige Art. Sein Liedchen, 
das er oft schon im Februar hören läßt, lautet etwa: ti ti ti ti ti roiti oder 
zi zi zi roizi.

Beide B.-Arten sind bei Schmilau und nach Kayser auch bei Lissa 
ziemlich spärlich vertreten. Beide werden in strengen Wintern nicht 
selten in ihrem Bestände stark beeinträchtigt, so daß sie in manchen 
Jahren recht selten sind.

40. F a m .: Sittidae. — Kleiber.
2 1 2 . S itta  caesia  sordida  Rchw. >

Fahlbäuchiger Kleiber. — Bargiel kowalik.
J., an Laubwald gebunden. Bei Posen auf Kirchhöfen mit alten 

Bäumen, in den Kernwerksanlagen, im Schilling und im Eichwalde nicht 
seltener Brutvogel. Auch sonst wurde die Spechtmeise vielfach be
obachtet.

41. F am .: Paridae. — Meisen.
2 1 3 . P a r u s  m ajor L. 

Kohlmeise. — Sikora bogatka.
Häufiger J.

2 14 . P a r u s  ca eruleus L. 
Blaumeise. — Sikora modra.

Nicht seltener J.
2 1 3 . P a r u s  ater L. 

Tannenmeise. — Sikora sosnöwka. 
Ziemlich häufiger J.

2 1 6 . P a r u s  p a lu str is  co m m u n is  Bldst. 
Deutsche Sumpfmeise. — Sikora uboga. 

Häufiger J.
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2 1  j .  P a r u s  sa lica r iu s  Brehm.
Deutsche Weidenmeise. — Sikora pölnocna.

Die mattköpfige Sumpfmeise (matt-schwarze Kopfplatte, bräun
liche Weichenfärbung) glaube ich mehrmals in den Kernwerksanlagen 
gehört zu haben; besonders ist mir ein Fall in der Erinnerung, wo ein 
Pärchen an der Nordseite des Kernwerks sich an den Früchten von 
Ptelea trifoliata zu schaffen machte, dabei häufig das für diese Art 
charakteristische däh däh, das meist durch zizi oder spizi eingeleitet 
war, hören lassend. Auch beim Ausmeißeln von Bruthöhlen glaube 
ich die Art in 2 Fällen gesehen zu haben. Da mir aber die Sache noch 
nicht hinreichend geklärt schien, wollte ich sie zunächst noch nicht mit
zählen. Nun hat aber v. Jordans im Winter 1918/19 in der Nähe von 
Storchnest im Kreise Lissa mehrere Male Weidenmeisen ganz aus der 
Nähe beobachtet, ja, er glaubt sogar in den beobachteten Vögeln die 
Südliche W., P. sal. submontanus Kleinschm.Tsch. erkannt zu haben. 
Da aber kein Belegst, vorliegt, führe ich die von v. Jordans beobachteten 
W. zunächst noch als zur obigen Form gehörig auf.

2 18 . P a r u s  cristatus m itra tu s Brehm.
Deutsche Haubenmeise. — Sikora czubatka.

Nicht allzu seltener J. Wiederholt in Kobylepole, mehrfach bei 
Schmilau, von Kayser zuweilen bei Lissa beobachtet.

2 1 g . A eg ith a lo s  ca u ä a tu s L.
Weißköpfige Schwanzmeise. — Raniuszek.

Ziemlich seltener J. Bei Posen nicht allzu selten, bei Lissa nach 
Kayser spärlich vertreten. Die Jungen dieser Art sind dunkelbrauig, • 
d. h. sie haben „ein schwärzliches Band jederseits der Kopfplatte“ (71).

42. F a m .: Sylviidae. — Sänger.
220. A ccen to r m od u la ris  L.

Heckenbraunelle. — Pokrzywnica.
Ziemlich seltener D. Die H. wurde bisher im Posenschen nicht als 

Brutvogel nachgewiesen, sondern nur auf dem Zuge beobachtet. Nach 
A. v. Hoineyer war diese Art im Oktober und November in Zerkow und 
an der Prosna häufig. Kayser sah am 12. 4. 1917 1 offenbar auf dem Zuge 
begriffenes St. in Wolfskirch (Kr. Lissa) und hörte seinen Gesang. Sonst 
wurde die Art nur noch zweimal im Posenschen angetroffen, und zwar 
am 22. 2. 1903 bei Posen 1 St. im Weidengebüsch der Warthe unweit 
des Schillings (15) und bei Bromberg von Kothe und Schiller (nach 
einer Mitt. Reichenows im J. f. 0. 1910, 4. Heft, S. 814).

2 2 1 . S y lv ia  n iso r ia  Bchst.
Sperbergrasmücke. — Pokrzewka jarz^bata.

Nicht seltener S. Von Schwaitzer bei Wittowo (Kr. Schroda), von 
A. v. Homeyer an der Prosna beobachtet. Bei Posen ist die Sp. ein
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häufiger Brutvogel; auch sonst wurde sie vielfach auf buschreichem 
Gelände festgestellt.

1 St. vom 24. 5. 1899 aus Altkloster (Kr. Bomst) befindet sich im 
Berl. Mus. (41).

2 2 2 . Sylvia Simplex Lath.
Gartengrasmücke. — Pokrzewka ogrodowa.

Nicht seltener S. Bei Posen häufig, auch sonst nicht selten be
obachtet. Bei Lissa ziemlich spärlich vertreten, bei Schmilau fehlend.

2 2 3 . Sylvia communis Lath.
Dorngrasmticke. — Pokrzewka cierniöwka.

Ziemlich häufiger S. Nistet nicht allzu selten auch im Getreide.

2 2 4 . Sylvia curruca L.
Zaungrasmücke. — Pokrzewka piegza.

Nicht seltener S. Überall verbreitet, aber nirgends häufig, nistet 
manchmal auch in dürftiger Kiefernschonung.

2 2 5 . Sylvia atricapilla L.
Mönchsgrasmücke. — Pokrzewka czarnolbista.

Ziemlich häufiger S. Bei Posen häufig, während sie 1866 nach 
A. v. Homeyer dort ein ziemlich seltener Brutvogel war. Nach Kayser 
bei Lissa die häufigste Grasmückenart.

2 26 . Phylloscopus sibilator Bchst.
Waldlaubsänger. — Swistunka.

Nicht seltener S. Bei Posen und nach Kayser auch bei Lissa ziemlich 
zahlreich, auch sonst vielfach festgestellt.

2 2 7 . Phylloscopus trochilus L.
Fitislaubsänger. — Piecuszek.

Ziemlich häufiger S. Bei Posen ist die Art reichlich vertreten.

2 28 . Phylloscopus collybita Vieill.
Weidenlaubsänger. — Wöjcik.

Häufiger S. Auf die östliche Form Ph. c. abietinus Nilss. wird zu 
achten sein, die sich „durch etwas blässeren Farbenton und etwas längere 
Flügel“ von der obigen unterscheidet (71).

229 . Regulus regulus L.
Gelbköpfiges Goldhähnchen. — Mysikrölik.

Bedingter J. Im Frühjahr und Herbst, also während der Strich
zeit, nicht selten bei Posen in Gärten und Parkanlagen. Auch im Winter 
mehrfach dort beobachtet. 1908 brütete anscheinend 1 P. in den Kiefern 
und Fichten an der Nordseite des Kernwerks. Sonst bevorzugt diese 
Art zur Erledigung des Brutgeschäfts ausgedehntere Nadelwälder.
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2 30 . R e g u lu s  ig n ic a p illu s  (Brehm) Tem.
Feuerköpfiges Goldhähnchen. — Zniczek.

Seltener S., etwas häufiger anscheinend auf dem Durchzug. A. 
v. Homeyer beobachtete am 17. 10. 1863 zahlreiche D. dieser Art. Ich 
habe sie bisher nur einmal zu Gesicht bekommen: Am 16.4. 1911 trieb 
sich 1 St. stundenlang im Fliedergebüsch und in Johannisbeersträuchern 
des Pfarrgartens in Falkenau (Kr. Gnesen) umher.

Das Brüten des F. G. im Posenschen ist einmal festgestellt worden, 
denn im Berl. Mus. befindet sich nach Dr. Hesse ein Nest vom 8. 6. 1900, 
das aus Wierzonka vom Rittergutsbesitzer v. Treskow eingesandt wurde.

2 3 1 . H ip p o la is  icterin a  Vieill.
Gartensänger. — Zaganiacz.

Häufiger S. Bei Posen und nach Kayser bei Lissa reichlich ver
treten. Auch sonst wurde dieser treffliche Sänger vielfach beobachtet.

2 3 2 . A cro ce p h a lu s  a ru n d in a ceu s  L.
Rohrdrossel. — Trzciniak.

Häufiger S. Selbst in kleinen Rohrtümpeln, falls sie nur die er
forderliche Deckung bieten, fehlt diese Art nicht.

2 3 3 . A cro ce p h a lu s  streperu s Vieill.
Teichrohrsänger. — Trzcinniczek.

Ziemlich häufiger S. In Posens Umgebung ist der T. nicht selten, 
selbst auf dem Rohrteich unterhalb des Kernwerks hatte er sich- 1914 
angesiedelt. Auch am Schwersenzer und Budziner See (Kr. Schrimin) 
konnten stets mehrere singende 3  festgestellt werden.

2 3 4 . A cro ce p h a lu s  p a lu str is  Bchst.
Sumpfrohrsänger. — Lozöwka.

Ziemlich häufiger S. Dieser geschätzte Sänger nistet auch nicht 
selten im Getreide, am wenigsten im Rohr; er zieht dichtes Buschwerk, 
besonders Weidengebüsch vor. Bei Posen ziemlich häufig, auch sonst 
vielfach beobachtet. Bei Lissa nach Kayser ziemlich spärlich vertreten.

2 3 3 . A cro ce p h a lu s  schoen obaen us L.
Schilfrohrsänger. — Rokitniczka.

Ziemlich häufiger S. Bei Posen häufig, in manchen Jahren seltener.
A. v. Homeyer bezeichnete diese Art 1864 als äußerst gemein b. Posen 
und Mixstadt (Kr. Schildberg). Auch das Bruchweißkehlchen nistet 
manchmal im Getreide.

2 3 6 . A cro ce p h a lu s  a q u a ticu s  Gm.
Binsenrohrsänger. — Wodniczka.

Anscheinend sehr seltener S. Im neuen Naumann (II, S. 44) wird 
der B. als Bewohner der Provinz Posen aufgeführt, offenbar auf Grund
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einer Angabe A. v. Homeyers, der nach Borggreve Salicaria cariceti 
am 22.—25. 9. 1863 an „der polnischen Grenze“ fand (bei Smielow, 
wohl Kr. Ostrowo). Der Entdecker sandte im Mai 1864 ein Nest an das 
Berl. Mus. (41). Seitdem ist anscheinend dieser R. im Posenschen nicht 
wieder zur Beobachtung gelangt.

2 3 7 . Locustella naevia Bodd.
Heuschreckensänger. — Swierszczak.

Ziemlich seltener S. In der Umgebung Posens fast regelmäßig ver
treten, auch in der Brutzeit; hier schon von A. v. Homeyer 1864 fest
gestellt. Kayser beobachtete den Schwirl 1914 und 1915 in der Um
gegend von Lissa.

2 3 8 . Locustella fluviatilis Wolf.
Flußrohrsänger. — Strumieniöwka.

Nicht allzu seltener S. Am 18. 5. 1906 wurde der Schlagschwirl 
zum ersten Male für das Posener Land festgestellt (17). In der Folge
zeit wurde er fast regelmäßig bei Posen beobachtet, auch zur Brutzeit. 
Kayser hörte 1914 und 1915 mehrere 3  in der Umgegend Lissas; am 
28. 5. 1923 hörte ich den Gesang dieser Art in der Nähe von Grabau 
Kr. Wirsitz).

2 3g. Troglodytes troglodytes L.
Zaunkönig. — Strzyzyk.

Nicht seltener J. Auf den alten Posener Kirchhöfen regelmäßiger 
Brutvogel, ebenso im Eichwalde.

240 . Turdus musicus Brehm.
Deutsche Singdrossel. — Drozd spiewak.

Häufiger S.
2 4 1 . Turdus iliacus L.
Weindrossel. — Drozdzik.

Häufiger nordischer D. Regelmäßig bei Posen und auch an anderen 
Orten (Lubasch, Schmilau usw.) in oftmals starken Flügen auf dem 
Herbst- und Frühjahrszuge beobachtet.

2 4 2 . Turdus viscivorus L.
Misteldrossel. — Paszkot.

Bedingter J., im Winter seltener. A. v. Homeyer beobachtete ihn 
an der Prosna. Kayser stellte die M. 1916 während der Brutzeit im 
Striesewitzer Walde (Kr. Lissa) fest und fand sie auch in der Luschwitzer 
Forst ziemlich häufig vor, wo sie anscheinend auch brütete. In den 
Kieferwäldern um Schmilau (Kr. Kolmar und Wirsitz) ist die Art nicht 
selten und wurde auch als Brutvogel festgestellt (36), ebenso bei Schön
lanke (Schulz). Nistet auch in der weiteren Umgegend von Posen im 
Forstbezirk Wierzonka alljährlich in Stangenhölzern in größerer Zahl 
(10 Brutp., Ang. von Gerlach).
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2 4 3 . T u r d u s  p ila r is  L.
Wacholderdrossel. — Kwiczol.

Diese Art ist für das Posener Land als allerdings seltener J. an
zusprechen; denn neuerdings (am 2 . 7. 1927) wurde das Brutvorkommen 
in der staatlichen Oberförsterei Dratzig (Kr. Filehne) festgestellt (86). 
Einige P. brüten alljährlich im Forstbezirk Wierzonka (Ang. von Gerlach). 
Viel häufiger kommt die W. als D. und W. zur Beobachtung.

24 4 . T u r d u s  m eru la  L.
Amsel. — Kos.

Bedingter J. Bis etwa 1907 war die A. in der Umgebung Posens 
nur recht vereinzelt zu finden und noch ein richtiger Waldvogel. Erst 
nach dem angegebenen Termin hat sie sich stark vermehrt, vielleicht 
infolge Aussetzung einiger P. auf dem Petri-Kirchhofe seitens des Ver
eins für Vogelschutz. Um 1920 war die A. hier schon recht häufig und 
hatte sich allmählich zur Gartenamsel entwickelt. Während man früher 
zur Winterszeit nur ab und zu 1 St. antraf, waren jetzt überwinternde 
A. nicht selten. Die Folge war, daß man manchmal schon im Januar 
Amselgesang vernehmen konnte.

Pax gibt die Ostgrenze der Garten-A. durch eine Linie an, die von 
Zoppot über Lissa i. P. nach Ratibor verläuft, also quer durch das Po
sener Land geht. Natürlich verschiebt sich diese Linie ständig nach 
Osten. In den meisten Teilen des Posener Landes ist die A. noch ein 
echter Waldvogel.

Eine Verdrängung der Nachtigall durch die A. habe ich hier eben
sowenig wahrgenommen wie Kayser bei Lissa.

2 4 3. S a x ic o la  oenanthe L.
Grauer Steinschmätzer. — Bialorzytka.

Nicht seltener S.
24 6. P r a tin co la  rubetra L.

Braunkehliger Wiesenschmätzer. — Poklqskwa.
Nicht seltener S. Bei Posen ziemlich häufig und auch sonst viel

fach beobachtet.
2 4 7. P r a tin c o la  ru b ico la  L.

Schwarzkehliger Wiesenschmätzer. — Kl^skawka.
Dieser im Osten seltene S. wurde einmal bei Posen beobachtet. 

Am 9. 5. 1909 sah ich 1 schönes altes (5 an der Rückseite der Schieß
stände vor dem Warschauer Tor. In der Gesellschaft dieses 3  befanden 
sich 2 Vögel mit fahlbraunen Köpfen, die sehr zutraulich waren. Ich 
hielt sie für junge ? dieser Art (15).

' Durch Ernst von Lehmann wurde der schwarzkehlige W. bei 
Mathildenhöhe (Kr. Wirsitz) wiederholt, auch brütend, angetroffen.

248. C in c lu s  a q u a ticu s  Bchst.
Mitteleuropäischer Wasserschmätzer. — Pluszcz kordusek.

Recht seltener J. Die Wasseramsel brütete im Sommer 1903 an 
einem Waldbache in den Schluchten bei der Försterei Schneidemühle
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im Kr. Schmiegel (briefl. Mitt. von Tunitn). Auf Grund der Umfrage 
des Geheimrats Conwentz aus dem Jahre 1907 wurde aus einigen Forst
bezirken des Regierungsbezirks Posen der Wasserstar als Brutvogel 
gemeldet.

1 gest. St. steht im Nat.Mus. in Posen. Es befand sich früher mit 
einem 2. Expl. im Mielzynski-Mus.,und der damalige Direktor Dr. v. Chla- 
powski bezeichnete die beiden St. mir gegenüber als aus dem Posen- 
schen stammend. Der Vogel des Nat.Mus. gehört anscheinend (Bauch
farbe roströtlich) der obigen Form an.

24 g. E r iih a c u s  tity s L.
Hausrotschwanz. — Kopciuszek.

Nicht allzu seltener S. Verbreitet, wenn auch nicht gerade häufig. 
Nach Kayser bei Lissa ziemlich spärlich.

2 50 . E r ith a cu s  p h o en ic u ru s  L.
Gartenrotschwanz. — Pleszka.

Ziemlich häufiger S. Bei Posen und Lissa häufig, auch sonst nicht 
selten beobachtet. Bei Schmilau ziemlich spärlich.

2 5 1 . E r ith a cu s  ru b ecu la  L.
Rotkehlchen. — Rudzik.

Ziemlich häufiger S., doch bei erheblich wechselndem Bestände 
in den einzelnen Jahren. Überwinternde St. wurden bei Posen in manchen 
Jahren mehrfach angetroffen.

2 5 2 . E r ith a cu s  cy a n a cu la  M. W.
Weißsterniges Blaukehlchen. — Podrözniczek.

Stellenweise nicht seltener S. Schon A. v. Homeyer stellte das 
Blaukehlchen bei Posen und an der Prosna fest. In der Umgebung Posens 
ist die Art ziemlich häufig; auch am kleinen Ketscher See und an der 
Samica in mehreren Expl. beobachtet. Szulczewski fand Bl. in Birk
holz (Kr. Znin).

2 5 3 . E r ith a cu s  lu s c in ia  L.
Nachtigall. — Slowik rdzawy.

Ziemlich häufiger S- In und bei Posen ist die Nachtigall geradezu 
häufig vertreten. Früher hatte man diese Posener Vögel vielfach als 
Sprosser angesprochen, aber schon A. v. Homeyer entschied endgültig 
die Streitfrage zugunsten der N. Auch ich konnte mit C. Schulz an einem 
im Schilling verunglückten Expl. mit Bestimmtheit die N. feststellen. 
Bekanntlich ist das sicherste Unterscheidungsmerkmal dieser beiden 
Arten der Befund der ersten Schwungfeder: Bei der N. ist diese klein, 
weich und stumpf (abgerundet), beim Sprosser noch kürzer, dabei schmal, 
steif und spitz.

Den Sprosser findet man bei Posen nur als seltenen D. und noch 
selteneren Brutvogel. Der herrliche Gesang dieser beiden Arten (nach 
Hartert, p. 734, wird der Gesang der N. ,,in der ganzen Welt“ nur von

6D eutsche W issensch. Z e itsch r. f. P olen . H eft 26. 1933.
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dem des Sprossers übertroffen), bietet ja gewisse charakteristische Eigen
heiten und Unterschiede; um diese aber immer richtig einzuschätzen, 
bedarf es einiger Aufmerksamkeit und Übung (19).

2 5 4 . Erithacus philomela Bchst.
Sprosser. — Slowik szary.

Ziemlich seltener S., etwas häufiger auf dem D. Der Sp. wurde 
bei Posen meist alljährlich in wenigen Expl. als D. festgestellt; nur in 
einigen Fällen schien mir eine Brut wahrscheinlich, so einmal in den 
Erlen an der Westecke des Rohrteichs unterhalb des Kernwerks und 
einige Male im Eichwalde. Sonst wurde diese Art noch an folgenden 
Stellen vorgefunden: Bei Wittowo (Kr. Schroda) von Schwaitzer (an
geblich als Brutvogel), im Obra-Bruch von Will (nach Pietsch b. Kotusch 
im Kr. Schmiegel, wohl als Brutvogel; in den von mir besuchten Teilen 
des Obra-Bruchs hörte ich nur einige Nachtigallen), in der Nähe des 
Bahnhofs Revier (Slawa) im Kr. Wongrowitz (vielleicht Brutvogel, 29), 
im Priebischer Bruch bei Lissa von Kayser, bei Janowitz von Szulczewski 
(nur auf dem Zuge).

Im nordöstlichen Teile des Posener Landes, soweit dieses von der 
Weichsel begrenzt wird, ist im Weidengebüsch des Stromtals nur der 
Sprosser ansässig (so schon Borggreve p. 95. Auch ich konnte das fest
stellen, hörte jedoch in Schulitz die Nachtigall). L. Döbbrick fand im 
Weichseltale vom Einfluß der Brahe an nordwärts nur Sprosser. An 
der Weichsel beginnt demnach das eigentliche Wohngebiet dieser Art.

Während es sich in den oben angeführten Fällen des Sprosservor
kommens wohl meist nur um einzelne St. oder P. (ob auch bei Kotusch 
im Obra-Bruch?) handelte, nimmt die Zahl der gemeldeten Sprosser 
im nördlichen Teile des Posener Landes, und zwar in und am Stromtal 
der Netze auffällig zu. Nachdem schon W. Döbbrick das Vorkommen 
dieser Art bei Bromberg und Nakel festgestellt hatte, meldete V. Torka 
4 Brutplätze aus der Umgegend von Nakel; auch wurde die Art einmal 
bei Grabau (Kr. Wirsitz) beobachtet. Ferner wohnt nach Lüttschwager 
der Sprosser neben der Nachtigall in und bei Bromberg (Aus dem Ost
lande, Jahrg. 13, Heft 6 , 1918). Da nun bekanntlich der Sp. längs der 
Ostseeküste und weiter westlich bis Mecklenburg heimatet, da er ferner 
aus den nördlichen deutschen Grenzgebieten (so aus Schneidemühl und 
Dt. Krone) als heimisch gemeldet wurde, was meiner Meinung nach noch 
der Nachprüfung bedarf, so liegt wohl der Gedanke nicht allzu fern, 
daß, wie im Osten die Weichsel, so im Norden etwa das Thorn-Ebers- 
walder Urstromtal die Grenze zwischen den Siedlungsgebieten der 
beiden nahe verwandten Arten bildet. Doch scheint mir die Sachlage 
z. Zt. noch keineswegs hinreichend geklärt zu sein.

Nach Hartert (p. 737) ist der Gesang des Sprossers der schönste 
<ler Vogelwelt und übertrifft den der N. durch seine Tiefe und Kraft.



Nachträge zu meiner Veröffentlichung über 
„Die Bienen der Provinz Posen“.

Von V. T o r k a in Neustadt (Oberschlesien).

In der „Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung“ in Posen, 
XX. Jahrg. 1913 habe ich die Ergebnisse meiner dreijährigen Beobachtung 
der wilden Bienen von 1910, 1911 und 1912 niedergelegt. Solange ich 
aber in Nakel mein Amt verwaltete, benutzte ich die Gelegenheit, noch 
weiterhin die Bienenfauna Posens zu erforschen. Diesbezügliche Auf
zeichnungen habe ich jetzt zusammengestellt, um die Kenntnis der Ver
breitung der Bienenfauna zu ergänzen und auch einige neue Arten zu 
verzeichnen. Reiche Ausbeute fand ich während einer Reise von Gnesen 
nach Gultowy im Kreise Schroda, in der Umgegend von Ottorowo und 
Kwiltsch. Auch hat mich Herr Szulczewski-Brudzyn durch seine Fänge 
von Bienen verschiedentlich unterstützt, wofür ich ihm bestens danke. 
Seine Fangplätze waren die Forst Mirau (Kr. Strelno), Geistlich Cho- 
mionza (Kreis Znin), Schocken (Kr. Wongrowitz) und Filehne. Für 
Nachbestimmung verschiedener Arten danke ich auch Herrn J. D. Alfken 
in Bremen.

I. Einsam lebende Bienen.
A. URBIENEN.

P r o s o p is  a n n u la ta  L . Mehrere O o  bei Gultowy, Kreis Schroda, auf 
Aegopodium am 22. 6 . 13.

P r o s o p is  b rev ico rn is  var. a tra tu la  Forst. Eine kleine ganz schwarz ge
zeichnete Abart bei Nakel.

P r o so p is  co n fu sa  N y l. Mit P r . a n n u la ta  bei Gultowy.
P r o so p is  p ic tip e s  N y l . Zahlreich auf Blüten von Anthemis arvensis neben 

einer alten Feldscheune bei Pustachowo (Gnesen) am 21. 6. 13 und 
bei Nakel auf den Blüten der wilden Möhre.

P r o s o p is  p ra te n sis  G eoffr. Bei Slesin häufig auf Reseda luteola am 24. 6 . 14. 
P r o so p is  b orealis N y l . In meinem früheren Verzeichnisse als P r o s o p is  

a n n u la r is  K .  angegeben.
P r o so p is  gibba S .  S a u n d . An Stellen mit Sandboden recht verbreitet. 

Bei Kreuz an Jasione montana am 5. 8. 12, bei Kirchberg südlich 
von Nakel, bei Borek auf Campanula persicifolia, bei Mrozowo und 
bei Erpel auf Echium.

B. BEINSAMMLER.
C olletes c u n ic u la r is  L . Bei Josefinen am 19. 4. 13 und bei Salzdorf am 

4. 4. 16 zahlreich an blühenden Weiden.
6*
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C o lletes  d a v iesa n u s  S m . Auf Helichrysum arenarium bei Witzleben am 
29. 7. 13, bei Ottorowo (Samter) auf Tanacetum und von Szulczewski 
im Juli 1914 bei Geistlich Chomionza (Znin).

C olletes fo d ie n s  G eoffr. Auf Helichrysum bei Kwiltsch und bei Schocken 
am 26. 7. 14 (Szulczewski).

H a lic tu s  q u a d ric in ctu s F . Mehrere Weibchen auf Anchusa arvensis bei 
Gnesen am 21. 6 . 13 und bei Steinburg auf Taraxacum am 16. 5. 14.

H a lic tu s  s e x c in c tu s  F . In sandigen Gegenden sehr verbreitet. Brütet 
gern an festgetretenen Fußsteigen. Bei Erpel, Lipnica (Samter), 
Kwiltsch und bei Schocken (Szulczewski).

H a lic tu s  ru b icu n d u s  C h rist. Bei Josefinen auf Potentilla arenaria am 
19. 4. 13, bei Runowo auf Salix caprea am 26. 4. 13, bei Wiele auf 
Taraxacum am 10. 5. 13, bei Erpel auf Senecio paluster am 14. 6 . 13, 
bei Dembogöra auf Senecio vernalis am 15. 5. 14, bei Mrozowo auf 
Crataegus am 23. 5. 14, bei Salzdorf an Salix caprea am 4. 4. 16 
und bei Ruschetz am 8. 4. 18 auf Salix.

H a lic tu s  tetrazon iu s K lg . Bei Wiele und Mrotschen auf Taraxacum am
10. 5. 13.

H a lic tu s  m a cu la tu s F .  S m ith . Bei Runowo auf Taraxacum, bei Steinburg 
auf Senecio vernalis, bei Mrozowo auf Crataegus im Frühjahr stets 
pollensammelnd. Ein Männchen im Juli bei Geistl. Chomionza 
(Szulczewski).

H a lic tu s  xa n th o p u s  K .  Bei Wiele auf Taraxacum, bei Gultowy auf 
Anchusa officinalis, bei Hermannsdorf auf Senecio vernalis und bei 
Gnesen.

H a lic tu s  la evig a tu s K .  Bei Slesin auf Senecio vernalis und Sanicula 
europaea und bei Mrozowo an den Abhängen auf Crataegus am 
23. 5. 14 häufig.

H a lic tu s  costu la tu s K r ie c h b . Bei Zydowo (Witkowo) am 21. 6 . 13 auf 
Jasione montana, bei Strelau auf Cainpanula sibirica, bei Dreidorf 
Abbau auf Campanula rotundifolia am 21. 7. 15.

H a lic tu s  in terru p tu s P a n z . An den Abhängen hinter Steinburg auf Senecio 
vernalis mehrere Weibchen am 16. 5. 14.

H a lic tu s  le u co zo n iu s  S ch ra n k . Bei Gultowy und bei Schocken je ein 2. 
Besucht gelbe Compositen, wie Leontodon, Hypochaeris, Hieracium, 
Crepis, vereinzelt auch Carduus-Blüten.

H alictus prasinus F. Smith, An den sonnigen Abhängen bei Strelau 
am 26. 9. 12 ein Männchen gefangen.

H a lic tu s  n itid u s  P a n z . Bei Dembogora und bei Runowo auf Salix caprea, 
bei Wiele auf Taraxacum, im Wäldchen bei Janowitz auf Majan- 
themum bifolium, ferner noch bei Gnesen, Gultowy und Schepitz.

H a lic tu s  qu ad rin ota tu s K .  Bei Runowo auf Bellis perennis, bei Ottorowo 
- und Geistl. Chomionza (Szulczewski).

H a lic tu s  q u a d rin o ta tu lu s S ch e n k . Bei Runowo ein Weibchen auf Tussilago 
am 26. 4. 13.

H a lic tu s  m in u tis s im u s  K .  Bei Aniela am 14. 9. 12 und bei Erpel am 
14. 6 . 13 je ein Weibchen.
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H a lic tu s  b rev ico rn is S c h ck . Mit der vorigen Art am 14. 6. 13 bei Erpel 
ein Weibchen.

H a lic tu s  v illo su lü s  K .  Bei Aniela am 14. 9 . 13 das 6  und bei Brudzyn 
(Szulczewski) ein Weibchen.

H a lic tu s  g ra cilis  F .  M o r . Auf Bellis perennis bei Runowo am 26. 4. 13 
mehrfach die Weibchen.

H a lic tu s  n it id iu s c u lu s  K .  Auf Brassica oleracea bei Gultowy zwei Weib
chen am 22. 6 . 13 und auf Senecio vernalis hinter Steinburg am
16. 5. 17.

H a lic tu s  ca lceatu s S c o p . Bei Dembogora, Runowo, Wiele, Gultowy, 
Ruschetz und Schocken an Bellis, Caltha, Taraxacum, Leontodon 
eine der häufigsten Bienen.

H alictus longuloides E. Strand. Die in meinem Verzeichnisse unter 
Nr. 18 angegebene H a lic tu s -Art ist die unter diesem Namen be
schriebene.

H a lic tu s  a lb ip e s  F .  Bei Gnesen, Runowo, Erpel auf Carduus nutans und 
Geistl. Chomionza (Szulczewski).

H alictus m endax Alfk. Eine neue Bienenart, die vom Autor nach 
Stücken beschrieben wurde, die ich bei Nakel und Slesin gefangen 
und in meinem Verzeichnisse als H a lic tu s  a ff in is  Schck. veröffentlicht 
habe. Die Weibchen erscheinen zeitig im Frühjahr und besuchen 
Gagea pratensis, die Männchen fing ich an blühenden Ackerdisteln 
(Cirsium arvense) Ende Juli und im August. In meiner Sammlung 
befinden sich beide Geschlechter in zahlreichen Stücken.

H a lic tu s  fa sc ia tu s  N y l. Bei Wiele, Josefinen und Steinburg an den 
Blüten von Potentilla arenaria, Senecio vernalis und Taraxacum.

H a lic tu s  su b a u ra tu s R o ss i. Auf Sedum acre bei Zydowo (Witkowo) am
21. 6. 13 ein Weibchen.

H a lic tu s  tu m u lo ru m  L . Bei Gultowy (Schroda), bei Ottorowo auf allerlei 
Compositen und besonders häufig im Frühjahr auf blühenden Weiden.

H a lic tu s  sm eth m a n ellu s  K .  An einer Lehmwand bei Gultowy (Schroda) 
an Blüten von Tropaeolum und Brassica.

H a lic tu s  m orio F . Bei Aniela auf Gagea und Potentilla, bei Slesin auf 
Pulmonaria officinalis, bei Mrozowo auf Veronica chamaedrys.

H a lic tu s  le u co p u s  K .  Bei Runowo und Wiele und bei Erpel an Senecio 
vernalis und Bellis.

A n d r e n a  carbonaria  L . Bei Mrozowo und Hermannsdorf vielfach auf 
Senecio vernalis und blühenden Weiden.

A n d r en a  m o ra w itzii C . G . T h o m s. Stets auf Salix zeitig im Frühjahre 
bei Dembogora und Salzdorf (Schubin). Die Weibchen weit seltener 
als die Männchen.

A n d r e n a  t ib ia lis  K .  Die Frühjahrsform ziemlich häufig bei Dembogora 
am 5. 4. 13 und bei Runowo am 16. 4. 13 auf Salix. Noch ein ganz 
abgeflogenes O am 7. 6 . 13 bei Slesin und bei Mrozowo am 23. 5. 14 
auf Crataegus.
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A n d r en a  a lb ica n s  M ü ll . Bsi Dembogora auf Salix caprea, bei Runowo 
an Salix aurita, bei Wiele auf Taraxacum, bei Salzdorf an Salix 
caprea. Noch ein abgeflogenes Weibchen auf Aegopodium am
7. 6. 13 bei Slesin. Am 8. 4. 18 bei Ruschetz an Salix.

A n ir e n a  b im a cu la ta  K. Am 12. 7. 13 erbeutete ich ein Männchen bei 
Morzewo, das zu einer II. Generation gehört.

A n d r e n a  m orio  B r ü lle . Mein Verzeichnis gibt als Fundort Paradies an. 
Am 10. 8. 17 fing Herr Szulczewski 6 Weibchen bei Filehne, von 
denen ich zwei Stück in meiner Sammlung besitze.

A n d r en a  n a sa ta  G ira u d . Bei Strelau und bei Suchary am 23. 7. 18 pollen
sammelnd an ihrer Nährpflanze Anchusa officinalis.

A n d r e n a  c in era ria  L . Zwischen Steinburg und Wierschki ein o . auf 
Senecio vernalis am 16. 5. 14.

A n d r e n a  vaga P a tiz . —  o vin a  Klg. Die Männchen zeitig im Frühjahre 
auf Potentilla arenaria, Gagea pratensis und Petasites officinalis. 
Bei Mrozowo zwei abgeflogene Weibchen am 23. 5. 14 auf Crataegus 
pollensammelnd.

A n d r en a  n itid a  K. Noch am 21. 5. ^6 besuchte ein Weibchen die Blüten 
von Berberis im Schützengarte11 bei Nakel.

A n d r e n a  nigroaen ea  K. Auf Salix caprea bei Runowo am 26. 4. 13.
A n d r e n a  s u e r in e n s is  F r ie s e . Mehrere Männchen bei Hermannsdorf (Kr. 

Wirsitz) auf Senecio vernalis am 23. 5. 14.
A n d r e n a  v a ria n s  K. Bei Mrozowo auf Crataegus und bei Wierschki 

(Schubin) auf Potentilla arenaria. Besuchte auch die Blüten von 
Ribes grossularia bei Nakel.

A n d r e n a  helvola  var. concolor Bliithgen. Von Herrn Blüthgen, dem 
dieses Exemplar Vorgelegen hatte, diese Varietät neu benannt.

A n d r e n a  fu ca ta  S m . Am 28. 5. 16 im Janowitzer Wäldchen ein Weibchen 
auf Veronica chamaedrys.

A n d r e n a  la p p o n ica  Z e tt. Bei Runowo im Bauernwalde auf Salix aurita 
ein cf am 26. 4. 13 und das Weibchen am 1. 6. 13 von Herrn Szul
czewski in Taubenwalde, Kr. Znin.

A n d r e n a  p ra e co x  S co p . Bei Runowo im Bauernwalde, bei Salzdorf und 
bei Ruschetz stets auf Salix-Arten. Das letzte Weibchen am 
30. 4. 17 noch pollensammelnd bei Nakel.

A n d r e n a  a p ica ta  S m . Bei Wiele, Schepitz, Runowo, Salzdorf und Ru
schetz. Eine der häufigsten Bienen der dortigen Gegend, die zu
sammen mit der vorigen Art sehr zeitig an Weiden zu finden ist.

A n d r en a  cla rk ella  K. Ein Männchen, das ich bei Runowo am 26. 4. 13 
^fing, besitzt in beiden Flügeln nur zwei Cubitalzellen. — Eine Selten
heit der dortigen Gegend, ist sie hier in Oberschlesien im zeitigen 
Frühjahr häufig an Salix caprea pollensammelnd zu beobachten, 
während die vorige A n d r en a  a p ica ta  hier nur einmal gefangen wurde.

A n d r e n a  gw yn a n a  K. Am 8. 4. 18 auf Salix caprea ein Männchen bei 
Ruschetz.
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Andrem flavipes Panz. Bei Schepitz am 5. 4. 13 an Draba verna und 
Pulsatilla patens, bei Josefinen an Salix, Potentilla arenaria und 
Cerastium pentandra, bei Wiele an Senecio vernalis und Taraxacum, 
bei Borek am 5. 5. 16. auf Alliaria officinalis.

Andrena gravida Imh. = fasciata Nyl. =  extricata auct. Bei Salzdorf 
auf Salix am 4. 4. 16.

Andrena hattorfiana F. Bei Samsieczno (Mrotschen) am 1.7. 14 die var. 
rufa Torka mehrfach und ein Männchen der var. marginata Torka. 
Bei Dembogora am 23.6. 16 in der var. rufa und haemorrhoidalis K.

Andrena ventralis Jmh. Die Männchen an Salixarten bei Lubasch und 
bei Runowo im zeitigen Frühjahr meist häufig um die Büsche 
schwärmend.

Andrena cingulata F. Zur Zeit der Blüte von Veronica chamaedrys zahl
reich bei Wiele, Mrozowo, Hermannsdorf und Slesin.

Andrena potentillae Panz. Auch bei Trzeciewnica auf Potentilla cinerea 
ein Weibchen am 21. 4. 15 gefangen.

Andrena shawella K. Bei Gultowy am 22. 6 . 13 auf Aegopodium ein 
Weibchen.

Andrena argentata Sm. Bei Dembogora am 23. 6 . 16 ein Weibchen.
Andrena sericea Christ. Bei Dembogora, Salzdorf und Wierschki. Als 

Schmarotzerbiene dieser Art ist schon Nomada alboguttata festgestellt.
A ndrena ochropyga Alfken. Eine neue Art, die zur Andrena parvula- 

Gruppe gehört und sich an die schon früher verzeichnete Andrena 
floricola Ev. eng anschließt. Herr Alfken schreibt in der „Deutschen 
entomologischen Zeitschrift“ , 1916, Seite 71: „Mir ist die Art 
außerdem aus Nakel a. d. Netze, Provinz Posen, bekannt geworden. 
Ich besitze ein Weibchen, welches von Herrn Torka gesammelt 
wurde.“ Als echte Hochsommerbiene fliegt sie im Juli und besucht 
bei Nakel Libanotis montana.

A ndrena sparsiciliata Alfken. Ebenfalls eine neue Art der Andrena 
parvula-Gruppe. In den „Mitteilungen der Badischen entomologischen 
Vereinigung i. Br.“ , Band I, Heft V und VI, Juli 1925, gibt der 
Autor als Fundorte Bromberg (R. Meyer) und Nakel a. d. Netze 
(V. Torka) an.

Andrena spreta Per. Bei Zydowo (Witkowo) am 21. 6. 13 ein Männchen 
gefangen.

A ndrena to rkai Alfken. *). Die in meinem Verzeichnisse unter Nr. 102 
als Andrena nov. spec? angekündigte Art erhielt unterdessen den 
neuen Namen.

A ndrena proxim a K. Bei Slesin am 7. 6. 13 auf Aegopodium beide 
Geschlechter mehrfach gefangen. An derselben Stelle fing ich den 
bereits bekannten Schmarotzer dieser Art Nomada conjungens, aber 
die Wirtsbiene war mir noch nicht aus dieser Gegend bekannt. Die
selbe Biene fing ich auch bei Gultowy und bei Suchary, an allen 
Orten auf verschiedenen Dolden. Ihre Flugzeit erstreckte sich vom
7. Juni bis zum 23. Juli.
*) D eutsche entom ologische Z eitsch rift, B erlin  1913.
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A ndrena ta rsa ta  Nyl. Bei Nakel am 22. 7. 12 ein Männchen gefangen 
(det. J. D. Alfken-Bremen).

Andrena labiata Schenck. Im Wäldchen zwischen Janowitz und Brudzyn 
von blühendem Weißdorn mehrere Exemplare von Herrn Szul- 
czewski geklopft. Auf Blüten desselben Strauches auch bei Mro- 
zowo mehrfach erbeutet.

Andrena labialis K. Bei Erpel am 14. 6 . 13 ein Weibchen auf Vicia hir- 
suta pollensammelnd.

Andrena lathyri Alfken. Im Tale der oberen Lobsonka ein Weibchen 
am 22. 5. 15 auf den Blüten von Lathyrus montanus.

Andrena chrysopyga Schck. Bei Wiele und Hermannsdorf vielfach auf 
Senecio vernalis.

Andrena curvungula Thoms. Bei Strelau auf Campanula sibirica am 
15. 6 . 14 mehrere Weibchen.

Andrena shawella K. Bei Gultowy auf Aegopodium am 22. 6 . 13.
Andrena nigriceps K. Besucht mit Vorliebe Veronica spicata und ist 

noch von Grüntal, Ambach, Erpel und Ottorowo (Kreis Samter), 
bekannt.

Andrena propinqua Schck. Die Frühjahrsgeneration besucht Salix-Arten 
und Taraxacum. Neue Fundorte sind: Runowo, Wiele, Salzdorf, 
Ruschetz.

Andrena separanda Schmiedekn. Außer Potentilla und Senecio besuchen 
die Männchen auch Salix-Arten und Stellaria media.

Andrena xanthura K. Bei Kirchberg und Strelau bis zum 4. Juli auf 
Schmetterlingsblütlern häufig.

Rhophites quinquespinosus Spin. In den Eichbergen bei Netztal fing ich 
am 11. 7. 15 das Männchen in den Blüten von Campanula rapun- 
culoides.

Systropha curvicornis Scop. Bei Erpel und bei Gnesen auf Ackerwinde. 
Seltener fand ich auch beide Geschlechter auf Jasione montana 
und ein Männchen auch auf Knautia arvensis.

Panurgus calcaratus Scop. Auf Blüten gelber Compositen im Nach
sommer häufig. Neue Fundorte: Mrotschen, Witzleben, Dembo- 
gora, Suchary, Ottorowo und Kwiltsch.

Dasypoda plumipes Panz. Neue Fundorte sind: Ottorowo, Kwiltsch, 
Schocken (Szulczewski) und Geistl. Chotnionza (Szulczewski).

Melitta leporina Panz. Bei Gnesen auf Weißklee, bei Ottorowo auf Lu
zerne, bei Kwiltsch auf Weißklee, bei Saxaren auf Gelbklee.

Ceratina cyanea K. Ein Männchen fing ich schon am 25. 4. 15 bei Slesin 
auf Salix caprea. Die Flugzeit der Weibchen fällt später zur Zeit 
der Blüte des Natternkopfes (Echium).

Eucera m alvae Rossi. Bei Wapno in den Blüten von Malva alcea 
am 3. 8. 16 ein Männchen.

Eucera longicornis L. Bei Mrozowo mehrfach und gegen Abend in ein 
Nesselblatt eingebissen auf den Hügeln bei Trzeciewnica ein Weib
chen.
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Anthophora bimaculata Panz. Bei Ferguson auf Centaurea rhenana, bei 
Mrotschen auf Anchusa officinalis und Echium, bei Dembogora auf 
Echium, bei Zydowo auf Echium. Ferner im Lopiennoer Walde 
und bei Schocken (Szulczewski).

Anthophora pubescetis F. Bei Ottorowo auf Ballota nigra und bei Gregau 
und Suchary auf Anchusa officinalis.

Anthophora vulpina Panz. Häufig bei Gregau, Dronzno, Mariensee und 
Czarnun auf Ballota nigra, ferner bei Ottorowo und Kwiltsch.

Anthophora retusa L. Bei Strelau auf Anchusa officinalis ein Weibchen 
am 15. 6. 14.

Anthophora acervorum L. Bei Slesin häufig auf Pulmonaria officinalis, 
in Wirsitz auf Ribes aureum, bei Ruschetz auf Salix caprea.

Anthophora furcata Panz. Bei Potulice auf Betonica officinalis, bei Lu- 
basch auf Ballota nigra, am Waldrande bei Podolin auf Betonica 
zahlreich.

C. BAUCHSAMMLER.
Eriades truncorum L. Bei Pustachowo, südlich von Gnesen auf Anthemis 

arvensis und bei Gultowy mehrfach.
Eriades fuliginosus Panz. Bei Abbau Dreidorf auf Campanula rotundi- 

folia, bei Gultowy auf Echium. Von Szulczewski bei Geistl. Cho- 
mionza gefangen.

Eriades florisomnis L. Auf Ranunculus acer zwischen Borek und Jadwiga 
ein Weibchen am 25. 6 . 16.

Eriades campanularum K. In den Blüten von Campanula rotundifolia 
in den Eichbergen bei Netztal am 11. 7. 15 mehrere Stücke.

Osmia parvula Duf. et Perr. Brütet außer in Rubus-Stengeln auch in 
Rosa canina-Stämmchen. Neben einem kleinen Sumpf bei Neu
kirchen fand ich in Rubus-Stengeln mehrere Nester im Herbste 1916 
und zog daraus die Biene nebst ihrem Schmarotzer Stelis ornatula.

Osmia leucomelaena K. Bei Gnesen ein Männchen auf Brombeerblüten 
und im Walde östlich von Griintal zwei Weibchen auf Lathyrus 
silvestris.

Osmia bicolor Schck. Die Biene besuchte ziemlich zahlreich die Blüten 
von Pulmonaria officinalis bei Slesin, wo ich auch ein Nest in einem 
leeren Gehäuse der Weinbergsschnecke entdeckte. Am 5. 4. 13 
sammelte ich vier Männchen zwischen Dembogora und Viktoriatal 
auf Salix caprea. Ist auch von Borek und Strelau bekannt.

Osmia adunca Panz. Bei Gnesen und Gultowy zahlreich an Echium.
Osmia panzeri Mor. Bei Netztal ein c? auf Taraxacum. Ein Pärchen 

in copula fing ich bei Nakel am 14. 5. 13 auf einer Blüte von Tara
xacum.

Osmia fulviventris Panz. Bei Ottorowo und Kwiltsch im Juli auf Carduus- 
Blüten.

Osmia ventralis Panz. Auch von Nakel ein Männchen am 29. 5. 10 be
kannt (det. J. D. Alfken). — Diese in anderen Gegenden häufige 
Osmia-Art scheint um Nakel selten zu sein.
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Osmia emarginata Lep. Außer von Brudzyn auch von Grüntal bekannt. 
Ich erbeutete in der dortigen Umgegend am 16. 7. 12 ein Weibchen.

Osmia rufa L. Von dieser häufigen Art sind als neue Fundorte zu nennen: 
Runowo, Waltershausen und Ruschetz.

Trachusa byssina Panz. Mehrfach im Kreise Witkowo bei Zydowo an 
Lathyrus silvestris und Vicia cassubica, ferner bei Samsieczno auf 
Vicia cracca.

Anthidium manicatum L. Bei Witzleben im Kreise Wirsitz, bei Ottorowo 
und Kwiltsch auf Ballota und Leonurus.

Anthidium strigatum Panz. Am 16. 6 . 14 schlüpfte aus einer Harzzelle, 
die ich bei Kirchberg an einem Steine fand, ein Männchen.

Megachile argentata F. Zahlreiche Nester fand ich von dieser kleinen 
Schneiderbiene an einem sandigen Abhange des Netzeufers bei Po- 
tulice und zog daraus Männchen und Weibchen und auch ihre 
Kuckucksbiene Coelioxys brevis. Neue Fundorte sind: Gultowy 
und Ottorowo.

Megachile rotundata F. Ein Weibchen am 16. 7. 13 bei Morzewo.
Megachile apicalis Spin. Bei Juncewo auf einem Distelkopfe, bei Potu- 

lice und bei Ambach auf Centaurea rhenana.
Megachile centuncularis L. Bei Brudzyn ein Männchen noch im September 

1913 (Szulczewski), bei Lipnica und bei Dreidorf auf Knautia.
Megachile versicolor Smith. Bei Potulice auf Hypericum perforatum und 

bei Gultowy auf Knautia.
Megachile alpicola Alfken.*) Diese neue Art fand der Autor auch 

unter den Bienen von Nakel.
Megachile circumcincta K. Bei Erpel auf Lotus corniculatus und Orobus 

montanus. Bei Zydowo auf Cojonilla varia pollensammelnd und bei 
Gultowy (Schroda).

Megachile lagopoda L. Bei Scharfenort auf Centaurea rhenana und bei 
Schocken (Szulczewski).

Megachile maritima K. Bei Zydowo am 21. 6 . 13 ein Männchen, das sich 
auf meine Hand setzte und den Schweiß leckte. Aus eingetragenen 
Nestern, die ich bei Nakel fand, schlüpfte die Biene und auch ihr 
Schmarotzer Coelioxis conoidea. Auch bei Dreidorf Abbau auf Cen
taurea scabiosa.

Megachile ligniseca K. Bei Slesin ein Männchen.
Megachile ericetorum Lep. Bei Trzeciewnica in einem Lehmausstich, grub 

ich ein Männchen aus einem Erdloch. Anscheinend in jener Gegend 
seltener als in südlicher gelegenen Gebieten.

II. Gesellig lebende Bienen.
Bombus terrestris L. Von dieser allgemein verbreiteten Art sind noch 

folgende Fundorte nachzutragen: Runowo, Wiele, Gultowy, Erpel 
und Bagna (Kreis Obornik).

*) J . D. Alfken, M egachile cen tu n cu laris  und  ih re V erw and ten . 
D eu tsche en tom . Z eitsch rift. B erlin  1914, pag. 360.
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Bombus lucorum L. Fast nicht minder häufig als die vorige in Wäldern 
bei Friedheim, Dembogora und Kwiltsch.

B o m b u s  soroen sis var. sepulcralis Schmiedekn. Bei Sartschin die Männ
chen am 2. 9. 12 auf Succisa pratensis.

B o m b u s  pratorum  L . Bei Dembogora und Runowo auf Salix caprea im 
Frühjahre die Weibchen, bei Samsieczno häufig auf Cirsium palustre, 
bei Ottorowo, bei Salzdorf und bei Netztal auf Lathraea squamaria.

Bombus jonellus K. Im Eichwalde bei Netztalj am 26. 6 . 14 auf 
Melampyrum pratense die Arbeiter.

Bombus ruderarius Müll. Bei Wiele und Mrozowo an Lamium album, 
bei Gultowy und Ottorowo.

Bombus confusus Schck. Bei Szaradowo auf Carduus acanthoides, im Forst 
Mirau am 1. 6 . 14 ein Weibchen (Szulczewski). Ein Nest fand ich 
im Walde bei Czarnun unter einem trockenen Rasen von Aira 
caespitosa.

Bombus muscorum F. Van dieser seltenen Hummel fing ich am 25. 7. 16 
einen Arbeiter bei Borek.

Bombus agrorum F. Neue Fundorte dieser häufigen Art sind: Runowo, 
Wald bei Gnesen auf Digitalis ambigua, Lipnica bei Ottorowo, Forst 
Mirau (Kr. Strelno; Szulczewski), Lopienno, Schocken und Geistl. 
Chomionza (Szulczewski).

var. tricuspis Schmiedekn. Bei Strelau am 15. 6. 14 einen 
Arbeiter auf Anchusa officinalis.

Bombus hypnorum L. Nicht so häufig als die vorige Art, aber verbreitet. 
Bei Wiele, Mrotschen, Gregau, Witzleben, bei Ottorowo und zwischen 
Lippe und Bagna im Kreise Obornik.

Bombus silvarum L. Bei Runowo, Mrozowo, bei Ottorowo, bei Ludom 
und bei Schocken (Szulczewski).

Bombus equestris L. Bei Potulice im Walde, zwischen Wiele und Mrotschen 
und bei Dreidorf auf Centaurea scabiosa.

Bombus solstitialis Panz. Die var. trislis Seidl auf Anchusa officinalis 
bei Friedheim, die var. fuscus Fr. et Wagn. bei Wiele auf Taraxa- 
cum, die var. notomelas Kriechb. bei Saxaren auf Centaurea sca
biosa.

Bombus pomorum Panz. Zwischen Samter und Ottorowo am Wege das 
Nest suchend am 17. 7. 14.

Bombus subterraneus L. Bei Szaradowo und Dembogora, bei Gultowy 
und bei Saxaren.

Bombus distinguendus Mor. In der Winterruhe unter Moos im Walde 
bei Schepitz.

Bombus hortorum L. Bei Gultowy, in der Forst Mirau (Szulczewski) 
und bei Schocken (Szulczewski).

Bombus ruderatus F. Bei Gregau, Dronzno und Mariensee vielfach auf 
Echium; auch bei Geistl. Chomionza (Szulczewski).
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III. Schmarotzerbienen.
Psythirus rupestris F. Bei Ottorowo (Kr. Samter) und Kwiltsch mehr

fach im Juli 1914.
Psythirus campestris Panz. Im Walde bei Gultowy (Kreis Schroda) auf 

Echium.
rsith y ru s  bohemicus Seidl =  distinctus Perez.

In meinem Verzeichnisse habe ich Psithyrus vestalis Geoffr. 
als eine häufige Art für Posen angegeben. Nach dieser Veröffent
lichung ersuchte mich Herr P. Blüthgen zwecks Durchsicht meiner 
gesammelten Stücke, ihm alle zur Spezies P. vestalis Geoffr. ge
stellten zu übersenden. Bei der Nachuntersuchung stellte sich heraus, 
daß unter den 18 gesammelten Stücken aus der Gegend von Nakel 
nur ein Exemplar zur genannten Art zu zählen ist, die anderen 
jedoch alle zu Psithyrus bohemicus Seidl gehören. Da auch diese 
Schmarotzerhummel in der Färbung des Haarkleides veränderlich 
ist, so sind von Herrn Blüthgen unter meinen Beständen folgende 
Varietäten gefunden: *)

2 var. sordidus P. Blüthgen,
$ n var. flavidus P. Blüthgen,
6  var. am oenothorax P. Blüthgen.

Stelis aterrima Panz. Bei Potulice ein Weibchen beim Nestsuchen ihrer 
Wirtsbiene Osmia adunca an einer Lehmwand am 23. 7. 13. Bei 
Srebrnagora ein 2 von Herrn Szulczewski an einem Weidenstamme 
erbeutet. Bei Kwiltsch an Blüten von Ballota nigra und bei Abbau 
Dreidorf am 21. 7. 15 auf Knautia arvensis.

Stelis ornatula Klg. Bei Herrnkirch (Znin) am 4. 7. 13 (Szulczewski). 
Bagna, Kreis Obornik, am 13. 6 . 16 auf Ledum palustre ein Männ
chen gefangen. Aus einem Zweige von Rosa canina mit Osmia par- 
vula erzogen.

Stelis phaeoptera K. Bei Mrotschen auf Knautia ein Männchen am 
29. 6 . 15.

Stelis signata Latr. An einem Kiefernstamm bei Brudzyn am 25. 7 13. 
drei Stück von Szulczewski erbeutet.

Coelioxys rufescens Lep. Bei Erpel auf Knautia ein Männchen, bei Gul
towy an einer Lehmwand ein Weibchen und bei Dembowo auf Sca- 
biosa am 23. 6 . 16.

Coelioxys trigona Schrk. Aus einer Zelle von Megachile maritima schlüpfte 
auch ein Männchen dieser Schmarotzerbiene. Im Lopiennoer Walde 
(ein Weibchen) und bei Schocken von Szulczewski, sowie bei Waiden 
am 13. 8. 16 gefangen.

Coejioxys quadridentata L. Im Stadtwald von Gnesen, bei Elisewo, bei 
Dziembowo und bei Ottorowo gefangen.

* P. B lü thgen , E ntom ologische M itteilungen , B erlin -D ahlem , 
B and  V II , N r. 10/12.
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Coelioxys brevis Eversm. Im Walde von Potulice an einem nach Süden 
gelegenen sandigen Abhange flogen mehrere Weibchen der kleinen 
Schneiderbiene Megachile argentata. Aber auch Coelioxys brevis 
war vertreten. Eine unter diesen war größer und mit gelblicher Be
haarung. Beim Nachgraben an diesem Abhange erhielt ich eine 
größere Anzahl Nester dieser Wirtsbiene. Aus den Brutzellen 
schlüpften im nächsten Jahre, am 17. 6 . 14 und später, mehrere 
Coelioxys brevis und ihre Wirtsbiene Megachile argentata in beiden 
Geschlechtern. Auch bei Tumidaj (Wongrowitz) von Herrn Szul- 
czewski gefangen.

Coelioxys polycentris Foerst. Mit voriger Art an den Nestern von 
Megachile argentata bei Potulice gefangen. *)

Coelioxys acuminata Nyl. Bei Brudzyn (Szulczewski), bei Mrotschen, 
bei Dreidorf und bei Nakel einige Männchen und Weibchen. Das 
letzte Weibchen flog noch am 15. 9. 16 bei Nakel und besuchte die 
Blüten von Hieracium umbelliflorum.

Epeolus notatus Christ. Aus den Nestern von Colletes daviesanus mehr
fach erzogen. Die Wirtsbiene hatte ihre Zellen in einem Sandaus
stich angelegt. Aus diesen erhielt ich eine Fliege Miltogramma 
punctata und mehrere Epeolus notatus Christ.

Epeolus cruciger Panz. An den Blüten von Veronica spicata bei Potu
lice. Eine Färbungsvarietät mit größtenteils rotem Hinterleib fing 
ich bei Grüntal am 11. 8. 16.

Sphecodes fuscipennis Germ. Ein Weibchen an einem Abhang bei Jose
finen am 19. 4. 13.

Sphecodes gibbus L.' Bei Schocken ein Weibchen am 26. 7. 14 (Szul
czewski).

Sphecodes pilifrons Thoms. Bei Erpel am 14. 6 . 13 ein Weibchen.
Sphecodes subquadratus Sm. Bei Brudzyn am 27.7. 12 ein Männchen 

(Szulczewski).
Sphecodes spinulosus Hag. Auf Crataegus am 23. 5. 14 zwei Weibchen 

bei Mrozowo gefangen.
Sphecodes similis Wesm. Bei Runowo am 26. 4. 13 ein Weibchen.
Nomada alboguttata H. Sch. Als Wirtsbienen dieser Art sind Andrena 

sericea und Andrena argentata bekannt, beides Bienen, die in der 
Gegend von Nakel Vorkommen. Deshalb war es nur eine Frage 
der Zeit, daß auch ihre Schmarotzerbiene dort nachgewiesen wurde. 
Ich fand sie bei Morzewo und bei Lubasch. Die beiden Weibchen 
vom letzten Fundort waren gegen Abend am Rande eines Abhanges 
in die Blätter der Roggenhalme eingebissen, um so zu übernachten.

Nomada braunsiana Schmiedekn. Zwei Weibchen an den Abhängen 
von Trzeciewnica bei Nakel am 25. 5. 15 gefangen. Sie scheint bei 
der Wirtsbiene Andrena curvungula zu schmarotzen, die auch an 
den Abhängen nicht selten vorkommt.

*) E in ige se ltene H ym enop teren  Posens, Z eitschr. d. N atu rw .
A bt. X X II I .  Jah rg an g ., 3. H eft, 1916.
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Nomada h illana K. Wurde früher als Varietät zu Nomada bifida gestellt. 
Nach Blüthgen eine gute Art, die sich von N. bifida durch struppige 
Behaarung von Kopf und Thorax bei bedeutender Größe und auch 
biologisch durch ihr zeitigeres Erscheinen unterscheidet. Bekannte 
Fundorte: Netztal und Slesin am 21. 4. 12 bzw. 20. 4. 12 mehrfach.

Nom ada m öschleri Alfken. Bei Nakel am 5. 6 . 12 ein Weibchen 
und bei Netztal am 20. 5. 12 zwei Männchen.

Nom ada fem oralis Mor. Bei Elisewo (Schubin) am 29. 6 . 12 ein Weib
chen gefangen.

Nomada flavoguttata L. Auch in der zweiten Generation am 2. 8. 19 bei 
Nakel mehrfach beide Geschlechter.

Nomada goodeniana K. Bei Runowo auf Salweide mehrere Männchen 
am 26. 4. 13.

Nomada gutulata Schenck. Früher war die Art nur aus Brudzyn bekannt. 
Am 10. 5. 12 fing ich auch ein Weibchen bei Nakel auf Löwenzahn 
(Taraxacum).

Nomada lineola Panz. Bei Erpel am 14. 6 . 13 ein Weibchen auf Knautia 
arvensis.

Nomada ochrostoma K. Bei Gnesen im Stadtwalde und bei Dembowo 
auf Knautia arvensis.

Nomada rufipes F. Bei Lipnica im Kreise Samter am 19. 7. 14 ein Weib
chen gefangen.

Nomada xanthostida K. Bei Schepitz und bei Salzdorf im Frühjahr 
auf Weidenkätzchen.

Amobates pundatus F. Parasit von Anthophora bimaculata und bisher 
nur selten beobachtet. An den Nistplätzen der Wirtsbiene fing ich 
am 14. 7. 13 und am 11. 8. 16 bei Grüntal je ein Weibchen, und 
Herr Szulczewski erbeutete bei Tumidaj drei Stück auf Thymus 
am 9. 7. 13.

Biastes brevicornis Panz. Ein Pärchen am 28. 6. 13. Beide fand ich ein
gebissen an Grashalmen neben den Nistplätzen von Systropha cur- 
videns.

Meleda armata Panz. Bei Josefinen am Nordabhange der Netze an den 
Blüten von Tussilago farfara und im Walde bei Netztal auf Ajuga 
genevensis.

Meleda luduosa Scop. Am Waldrande im oberen Lobsonkatale am
22. 5. 14 und an einem Abhange bei Nakel am 30. 5. 19 ein Weibchen.



Beitrag zur Cicadinenfauna des Posener Landes.
Von J. W. S z u 1 c z e w s k i.

Die Cicaclinen Polens sind eine wenig erforschte Insektengruppe. 
Gesammelt wurden sie bis jetzt nur in Pommerellen, Oberschlesien und 
Kleinpolen. Aus Großpolen waren bisher nur wenige Arten bekannt, 
u. a.: Cicadula sexnotata Fall, der bekannte Getreideschädling, und 
Ptyelus leucophthalmus L. (=  Philaenus spumarius Fall), der Erzeuger 
nicht seltener Pflanzengallen. —

Nachstehendes Verzeichnis, das Ergebnis mehrjähriger Sammel
tätigkeit in verschiedenen Gegenden des Posener Landes, umfaßt
u. a. Arten, die nicht nur durch ihre Seltenheit auffallen, sondern deren 
Vorkommen auch zoogeographisch bemerkenswert ist, so vor allem 
Fulgora europaea L., als deren östlichste Verbreitungsgrenze für Deutsch
land die Linie Stralsund—Dresden festgestellt wurde*). Südlichen Her
kommens ist die prächtige Cercopis arcuata Fb., die vor wenigen Jahren 
in Ludwikowo in 2 Exempl. gefangen wurde. Es ist dies wohl ihr am 
weitesten nach Norden gelegener Fundort. Aus der Gattung Ptyelus 
wurde die Art campestris Fall bis jetzt nur an der Weichsel und im Kreise 
Szubin, die Art minor Kbm. dagegen nur im Ostrzeszower Kreise ge
fangen. Im Gegensatz zu Pommerellen und Oberschlesien ist in Posen 
Lepyronia coleopterata L. sehr selten. Auf ihrem bis jetzt einzigen Stand
orte, einer Wiese bei Folusz im Kreise Szubin, fand sich auch ein 
melanistisches Expl., das schon Melichar als v. obscura für Österreich 
beschrieben hat. Sehr veränderlich ist auch bei uns die Art Ptyelus 
leucophthalmus L. Zu den zahlreichen schon bekannten Abarten füge 
ich drei neue hinzu: v. quadriguttatus nov. var., v. or,latus nov. var. und
v. unifasciatus nov. var.

Die ersten Cicadinen erscheinen im Spätfrühjahr; es sind dies haupt
sächlich größere Arten. Später zeigen sich kleinere, die namentlich im 
Spätherbst auf Wiesen und Feldern oft massenhaft angetroffen werden. 
Sie können alsdann nicht unerheblichen Schaden anrichten, namentlich 
an Bäumen, deren Blätter infolge ihres Saugens sich mit braunen Flecken 
überziehen und vorzeitig abfallen.

N achstehendes V erzeichnis, g eo rdne t nach  O shanin  „K a ta lo g  d er 
pa laea rk tisch en  H em ip te ren “ u m faß t folgende nach  K reisen  geo rdnete  
F u n d o rte  (den dörflichen  F u n d o rte n  sind  im  V erzeichnis, der le ich teren  
O rien tierung  wegen, d ie  K reise in  A bkürzungen , wie u n te n s te h en d , 
b e ig e fü g t) :

*) K onow ia I I I ,  296.
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K reis B ydgoszcz (B rom berg); B y . : B rzoza (H opfengarten ), Solec 
(Schulitz .)

Chodziez (K olm ar); C h.: B udzyn  (B udsin), Chodziez (K olm ar).
Czarnköw  (C zarn ikau ); C z .: D raw ski M lyn (D ratzig-M ühle), 

W rzeszczyna (W reschin).
Gniezno (G nesen); G n.: K lecko (K letzko), P om arzany , S w iatn ik i 

(Gr. S w iontn ik).
G rodzisk  (G rätz); G r.: O tusz (O tusch).

,, Ja ro c in  (J a ro ts c h in ) ; J a .:  Chocicza (F a lk s tä tt) .
Inow roclaw  (H o h en sa lza ); In .:  B alino, J a jta w y  (G etau), Ja n i-  

kowo (Am see), K oluda, M ala K oluda (Kl. K oluda), S lonsk, 
S uchatow ko.

,, K ro to szyn  (K ro to sc h in ); K r.: K ro to szyn  (K ro tosch in).
,, M i^dzychöd (B irnbaum ); M i.: L ubosz (Lubosch), B ialokosz 

(B ialokosch).
,, M ogilno; Mo.: Brzozowiec (B irkenhain), G§bice (G em bitz).
,, O born ik i (O born ik ); O b.: B agna, O w inska (Owinsk), Po trzanow o 

(Potschanow o), R adzim .
,, O strzeszöw  (Schildberg); O .: O strzeszöw  (Schildberg), P arzynöw .

S ta d t  P oznan  (Posen); P o .: D §bina (E ichw ald), Gol^cin (Golenhofen), 
M alta, Posen, Szelq,g (Schilling), Swierczewo.

K reis P oznan  (Posen); P o .: B iedrusko (W eissenburg), Czerwonak, Dzie- 
w icza G öra (A nnaberg), K iekrz (K etsch), K obylepole, L uboh  
(L uban), M arjanow o, G öra M oraw ska (M oraskoer H öhen), 
Puszczykow o (U nterberg), R adojew o, S trzeszyn, U sarzew o.

,, Sm igiel (Schm iegel); S m .: B oguszyn (Boguschin).
,, S rem  (Schrim m ); $ r . : L udw ikow o (Ludw igsberg), R ogalinek, 

S zczy tn ik i.
,, S roda (Schroda); S d .: Brzezie (Bresche), Pom arzanow ice, S roda 

(Schroda).
,, S trzelno (S tre lno); S t.: B ronislaw , Ciencisko (D eutschrode), 

L^-kie (Lonke), M lyny, M ieradz, O strow o, S iedluchno, Zby- 
tow o (B ytow ).

,, S zam otu ly  (S am ter); S y .: Brodziszew o.
,, S zub in  (Schubin); Sz.: F olusz (Folusch-M ühle), D ^bogöra (Dem- 

bogöra), S loniaw y (Gr. Salzdorf), S zubin  (Schubin), Szczepice 
(Schepitz).

,, W ^gröw iec (W ongrow itz); W 3..: Golaszewo (Gr. Golle), Gorzewo, 
L opienno, M aciejak-See, P eda, S t^puchow o, T u m id a j.

,, W olsztyn  (W ollstein); W .: W olsztyn  (W ollstein).
,, W rzesn ia (W reschen); W r .: G ultow y, Splawie, Z berk i.
,, W yrzysk  (W irs itz ) ; W y.: N aklo (Nakel), D ^bow a G öra (E ich

berge).
,, Z n in ; Z n .: B rudzyh , Bozejewice, D ziekczyn, Folusz, K oldr^b , 

Janöw iec (Janow itz ), Ocwieka, Rogowo, Puzdrow iec, Sw i^t- 
kowo (Gosslerhof), W loszanow o (W loschanow o), W ybranow o, 
Z ern ik i.

I. Cercopidae.
Su b f .  C e r c o p i n a e .

Cercopis arcuata Fieb. Ludwikowo (Sr.), 2 Expl.
Su b f .  A p h r o p h o r i n a e .

Lepyronia coleopterata L. Bis jetzt nur auf einer Wiese bei Folusz (Sz.) 
häufig.

v. obscura Mel. Ein fast schwarzes Expl. unter der Stammart.
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Aphrophora corticea Germ. Einzeln auf Kiefern: Dziekczyn (Zn.), Ludwi- 
kowo (§r.), Janikowo (Mo.).

A. salicis DG. Auf Salix im Juli und August nicht selten: Puszczykowo, 
Potrzanowo, Marjanowo (Po.), Brzozowiec (Mo.), Gultowy (Wr.), 
Brudzyn (Zn.).

A. spumaria L. Hauptsächlich auf Ainus, außerdem auf Populus, Salix 
und Pinus nicht selten: Brudzyn (Zn.), Zbytowo (St.), Lubon (Po). 
Otusz (Gr.), Brzozowiec (Mo.).

Ptyelus lineatus L. Vereinzelt auf Gräsern: Zbytowo (St.), Mala Ko- 
luda (In.), Gorzewo (Zn.)., Brzozowiec (Mo.), Wrzeszczyna (Cz.), 
Folusz (Zn.), Sroda.

P. minor Kbm. Ostrzeszöw, 2 Expl.
P. exclamationis Thunb. Vereinzelt auf Heidekraut: Ludwikowo (§r.), 

Posen, Biedrusko (Ob.), Bialokosz (Mi.), Wolsztyn, Drawski Mlyn 
(Cz.), Brodziszewo (Sy.), Boguszyn (Sm.), Biedrusko (Ob.), Broni- 
slaw (St.).

P. campestris Fall. Selten: Jajtawy an der Weichsel und Folusz (Sz.). 
auf Salix.

P. leucophthalmus L. Überall auf den verschiedensten Pflanzen nicht 
selten. Von Abarten wurden festgestellt:

v. ustulatas Fall. Brudzyn (Zn.), Budzyn, Boguszyn (Sm.), Otusz 
(Gr.), Ludwikowo (Sr.), Folusz (Sz.). 1

v. biguttatus Fl. Gol§cin (Po.).
v. quadriguttatus nov. var. Wie vorige, jedoch mit je zwei weißen 

Flecken am Deckenrande. G^bice (Mo.), Solec, Lubon (Po.).
v. gibbus Fall. Naklo, Brzozowiec (Mo.) auf Betula humilis, Brudzyn 

(Zn.) auf Salix.
v. lateralis L. Wrzeszczyna (Cz.), Folusz (Zn.), Brzozowiec (Mo.), 

Ciencisko (St.).
v. leucocephalus L. Koldrqb (Zn.), Folusz (Zn.), Ostrowo (St.), Wrze

szczyna (Cz.).
v. marginellus F. Mieradz (St.), Ludwikowo (Sr.), Parzynöw (0.), 

Wrzesnia.
y. ornatus nov. var. Decken, wie nebenstehende 

Zeichnung: Ludwikowo (§r.), Gorzewo (Wq.).
v. dimidiatus H. Sch. Folusz (Zn.), Lqkie (St.), .

Suchatöwko (In.)
v. fasciatus F. Mlyny (St.), Wolsztyn, Morawska 

Göra.
y. unifasciaiiiis nov. var. Wie vorige, jedoch mit 

je einem Fleck auf den Decken: Siedluchno (St.),
Krotoszyn.

V.-lineatus F. Häufig.
v. populi F. Rogowo, Wolsztyn, Folusz (Zn.).
v. rufescens Mel. Wqgrowiec, Ostrowo (St.), Gultowy (Wr.), Owinska 

(Ob.).
D e u t s c h e  W i s s e n s c h .  Z e i t s c h r .  f .  P o l e n .  H e f t  2 6 .  1 9 3 3 . 7



9 8 J. W. Szulczewski

II. Membracidae.
S u b f .  M e m b r a c i n a e .

C en trotu s co rn u tu s  L. Selten, auf Espen: Brudzyn (Zn.), Golaszewo (W3.) 
Radzim (Ob.), Ludwikowo (Sr.), Bagna (Ob.).

S u b f .  C e n t r o t i n a e .

G ar gar a genistae F. Häufig auf Sarothamnus scoparius: Ocwieka (Zn.), 
Swi^tkowo (Zn.), Ludwikowo (Sr.), Szczepice (Sz.); selten auf Ge- 
nista tinctoria: Lopienno (W$.).

III. Jassidae.
S u b f .  U l o p i n a e .

U lo p a  reticu la ta  F. Auf und unter Calluna vulgaris: Pomarzany (Gn.), 
Chodziez, Zberki (Wr.).

U . tr iv ia  Germ. Parzynöw (0.), ein Expl.
S u b f .  M e g o p h t h a l m i n a e .

M eg op h th a lm u s sc a n ic u s  Fall. Vereinzelt: Brudzyn (Zn.), Siedluchno 
(St.), Budzyn, Wilczak (Po.).

S u b f .  P r o c o n i i n a e .

T ettig o n ia  v ir id is  L. Gemein auf nassen Wiesen.
E u a ca n th u s  in terru p tu s  L. Selten: Ciencisko (St.), Suchatöwko (In.).
E . a cu m in a tu s  Fb. Wilczak (Po.) auf Tanacetum vulgare.

S u b f .  B y t h o s c o p i n a e .

Id io ce ru s  scurra  Germ. Auf Populus und Salix, selten: Owinska (Ob.), 
Puszczykowo (Po.), Mieradz (St.).

/. a d u stu s  H. S. Göra Morawska auf Betula.
/. h err ich i Kbm. Chodziez auf Ainus, Folusz (Sz.) auf Salix.
/. s im il is  Kbm. Brzozowiec (Mo.) auf Betula humilis, Czerwonak (Po.) 

aul Salix.
/. trem ulae Ertl. Dziewicza Göra: 1 Expl. auf Populus tremula.
/. c o n fu su s  Fl. Ludwikowo (§r.), Gultowy (§r.).
I . v a riu s  Fb. Wilczak (Po.), Ludwikowo (Wr.), Swi^tniki (Gn.).
/. a lb ica n s Kbm. Nicht selten: Radojewo (Po.), Brzoza (By.), Chodziez, 

Brzozowiec (Mo.), Kobylepole (Po.), Brudzyn (Zn.).
I : p o p u l i  L. Auf Populus und Salix nicht selten: Folusz (Sz.), Malta 

(Po.), Szel^g (Po.), Bozejewice (Zn.), Klecko.
I . fu lg id u s  Fb. Owinska (Po.), Otusz (Gr.).
I . litu ra tu s  Fall. Radojewo (Po.), Marjanowo (Po.), Morawska Göra.
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I- elegans Fb. Wrzeszczyna (Cz.) auf Ainus, Mlyny (St.) auf Salix.
Macropsis lanio L. Auf Quercus vereinzelt: Marjanowo (Po.), Kobyle- 

pole (Po.), Gorzewo (Wg.), Swi^tniki (Gn.). 
v. brunnea Fb. Radzim (Ob.), Maciejak-See (W^.).

Bythoscopus altii Schrk. Potrzanowo (Ob.), Slonsk (In.), Wrzeszczyna 
(Cz.), Sroda, Brzoza (In.), Solec, Zbytowo (St.), Ludwikowo (§r.).

B. rufusculus Fl. Auf Ainus und Betula: Wrzeszczyna (Cz.), L^kie (St.), 
Lubon (Po.), D^bina (Po.).

B. flavicollis L. Parzynöw (0.), Brzoza (In.), Lubon (Po.), Gultowy 
(Wr.), Folusz (Sz.), Bronislaw (St.), Posen.

Pediopsis tiliae Germ. Auf Linden in Posen, selten.
P- cerea Germ. Auf Salix: Kobylepole (Po.), Folusz (Zn.).
P. virescens F. Aul Salix nicht selten.
P. impura Boh. Dziewicza Göra.
P- fuscinervis Boh. Lubosz (Mi.), Znin auf Salix und Populus.
P. nassata Germ. Häufig auf Salix: Puszczykowo (Po.), Swi^tniki 

(§r.), Chodziez, Folusz (Zn.), Brudzyn (Zn.), 
v. graminae F. Chodziez und Szelgg (Po.) auf Ulmus.

P. scutellata Boh. Auf Betula in Swierczewo (Po.).
Agallia puncticeps Germ. Posen auf Ulmus, Otusz (Gr.) auf Galium.
A. venosa Fall. Nicht selten auf verschiedenen Kräutern: Dgbina (Po.), 

Bronislaw (St.), G öttin (Po.), Usarzewo (Po.), Parzynöw (0.), Solec, 
Brudzyn (2n.).

A. brachyptera Boh. Lubon (Po.) auf Gras.

S u b f .  F a s s i n a e .

Eupelix depressa F. Ciencisko (St.) auf Gras, Ostrowo (St.) auf Calluna, 
Mieradz (St.) auf Thymus, Pomarzanowice (§d.) unter Calluna.

E. producta F. Mieradz (St.).
E. cuspidata Germ. Mieradz (St.) auf Thymus.
Acocephalus nervosus Schrk. Parzynöw (0.) auf Prunus spinosa, Folusz 

(Zn.) auf Ainus, GoKcin (Po.) auf Gras, Dziewicza Göra auf Hyperi
cum, Chodziez auf Poa, Maciejak-See (Wq.) auf Bromus, Kobyle
pole (Po.) auf Sarothamnus.

A. bifasciatus L. Solec und Puszczykowo (Po.).
A. tricindus Curt. Auf Betula: Chodziez, Peda (W^.), auf Potentilla: 

Zbytowo (St.).
A. trifasciatus Geoff. Chodziez, Göra Morawska, Janikowo (In.), Lubon

(Po.).
A. histrionicus F. D^bina (Po.), Ostrowo (St.) auf Betula; Lubon auf 

Calluna; Brudzyn (Zn.) auf Betula, Otusz (Gr.) auf Thymus.
A . albifrons L. Ludwikowo (Sr.) auf Potentilla, Wilczak (Po.) auf Arte

misia.
Strogylocephalus agrestis Fall. Auf Kräutern, selten: Folusz (Zn.), Bru- 

dzyh (Zn.).
Graphocerus ventralis Fall. Biatokosz (Mi.) auf Gras, selten.

T
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Doratura styllata Boh. Nicht selten: Wolsztyn, Drawski Mlyn (Cz.), 
Gultowy (Wr.), Otusz (Gr.), Ostrowo (St.), Lubon (Po.).

D. homophyla Fl. Selten: Bagna (Ob.), Golecin (Po.).
Platymetopius undatus DG. Vereinzelt auf Betula und Quercus: Pa

rzynöw (0.), Golecin (Po.), Chocicza (Ja.), Göra Morawska, Dzie- 
wicza Göra, Gultowy (Wr.).

Deltocephalus punctum Fl. Häufig auf Wiesen: Chocicza (Ja.), Winiary 
(Po.), Brodziszewo (Sy.), Malta (Po.), Posen, Dziewicza Göra.

D. tiaratus Fl. Bagna (Ob.), Gultowy (Wr.), Radojewo (Po.).
D. socialis Fl. Auf Wiesen häufig: Ludwikowo (Sr.), Lawica (Po.), Draw

ski Mlyn (Cz.), Golecin (Po.).
D. ocelaris Fall. Chocicza (ja.) auf Gräsern.
D. argus Marsh. Ostrowo (St.), Chocicza (Ja.), Gorzewo (W3.).
D. notatifrons Kbm. Chocicza (Ja.).
D. distinguendus Fl. Nicht selten: Posen, Wrzeszczyna (Cz.), Owinska 

(Po.).
D. piduratus Fieb. Golecin (Po.).
D. pulicaris Fall. Im Herbst überall häufig.
D. striatus L. Wie vorige.
D. languidus Fl. Golecin (Po.), Swierczewo (Po.), Parzynöw (0.): auf 

Calluna und Gras.
D. abdominalis Fb. Gemein auf Gräsern: Folusz (Zn.), Ostrowo (St.), 

Wybranowo (Zn.).
D. collinus Dhlb. Wilczak (Po.) auf Artemisia campestris; Folusz (Zn.) 

auf Achillea millefolium; Gultowy (Wr.) auf Artemisia vulgaris.
D. asimilis Fall. Ludwikowo (Sr.), Brodziszewo (Sy.), Strzeszyn (Po.).
D. cephalotes H. Sch. Auf nassen Wiesen: Janöwiec, Dziekczyn (Zn.).
D. minki Fb. Golecin (Po.), Brudzyn (Zn.).
D. asemus Fb. Gultowy (Wr.).
D. formosus Boh. Chocicza (Ja.), Ludwikowo (Sr.), selten.
Jassus atomarius F. Wrzeszczyna (Cz.), Gultowy (Wr.), Radojewo: auf 

Ainus und Betula.
J. commutatus Scot. Chocicza (Ja.), Lopienno (W^.).
J. mixtus F. Brudzyn (Zn.) auf Populus tremula, Winiary (Po.), auf 

Prunus avium.
Athysanus argentatus F. Auf Gräsern nicht selten: Brudzyn (Zn.), Draw

ski Mlyn (Cz.), Szubin, Debowa Göra (Wy.).
A. striatulus Fall. Wolsztyn.
A. striola Fall. Ludwikowo (§r.), Posen.
A. distinguendus Kbm. Otusz (Gr.), Wrzeszczyna (Cz.).
A. plebejus Zett. Auf Rhus cotinus: Posen, Winiary (Po.).
A. sordidus Zett. Auf verschiedenen Kräutern: Golecin (Po.), Lawica 

(Po.), Göra Morawska.
A. "variegatus Kbm. Selten: Brodziszewo (Sy.), Peda (Wg.).
A. obsoletus Kbm. Auf Wiesen: Balino (In.), Otusz (Gr.), Parzynöw 

(0.), Folusz (Sz.), Dziewicza Göra.
A. impidifrons Boh. Otusz (Gr.), Wrzeszczyna (Cz.).
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Stictocoris lineatus I. Owinska (Ob.) auf-Quercus; Gol^cin auf Betula.
Thamnotettix tenuis Germ. Auf Wiesen: Brodziszewo (Sy.), Swiqtniki 

(§r.), Wolsztyn.
T . atten u atus Germ. Brudzyn (Zn.), St^puchowo (W^.).
T. abietina Fall. Selten: Folusz (Zn.),
T . su b fu sc u lu s  Fall. Auf Ainus: Ludwikowo (§r.), Splawie (Wr.).
T. biguttatus Fall. Bagna (Ob.), selten.
T . S im p le x  H. S. Auf Quercus: Ludwikowo (§r.), Swi^tniki (§r.), 

Biedrusko (Ob.).
T . qu a d rin o ta tu s  F. Gemein auf Wiesen: Koluda (In.), Brodziszewo 

(Sy.), Golaszewo (W$.), Drawski Mlyn (Cz.), Ludwikowo ($r.), La- 
wica (Po.).

T . fr o n ta lis  H. S. Göra Morawska.
T . sü lp h u r e llü s  Zett. Häufig: Göra Morawska, Folusz (Zn.), Gultowy 

(Wr.), Tumidaj (W$.), Wilczak (Po.).
Grypotes pundicollis H. S. Auf Kiefern in Gorzewo (Wg.).
Cicadula fieberi Edw. Selten: Boguszyn (§m.), Ludwikowo (§r.).
C. p u n d if r o n s  Fall. Göra Morawska auf Populus nigra, Malta (Po.) auf 

Salix.
C. sexnotaia Fall. Gemein auf Wiesen und Feldern.
C. fr o n tifro n s. Parzynöw (0.) auf Sarothamnus.
Gnathodus pundatus Fb. Auf Gräsern: Ostrowo (St.), Bialokosz (Mi)., 

Bagna (Ob.), Ludwikowo (§r.).

Su b f .  T y p h l o c y b i n a e .

Alebra albostriella Fall. Posen auf Tilia, Malta (Po.) und Ludwikowo 
(Sr.) auf Quercus; Janöwiec auf Aesculus, 

v. fulveola H. S. Brudzyn (Zn.), Janikowo (In.).
Erythria aureola Fall. Auf Calluna: Gorzewo (Wg.), Bagna, Suchatöwko 

(In.).
Dicranura flavipennis Zett. Gemein auf Wiesen: Chocicza (Ja.), Marja- 

nowo (Po.), Folusz (Zn.), Boguszyn (§m.), Morawska Göra, Lawica 
(Po.).

D . variata  Hardy. Brzezie (§d.).
D . d tr in e lla  Zett. Auf Wiesen in Brudzyn (Zn.).
Chlorita flavescens Fb. Häufig: Zbytowo (St.), Janikowo (In.), Wrze- 

szczyna (Cz.).
Ch. viridula Burt. Auf Kräutern: Drawski Mlyn (dz.), Chodziez, Wrze- 

szczyna (Cz.), Brudzyn (Zn.), Puzdrowiec (Zn.).
Empoasca smaragdula Fall. Überall häufig auf Ainus und Salix.
Eupteryx vittata L. Auf Mentha: Brudzyn (Zn.), L^kie (St.).
E. germ ari Zett. Auf Pinus selten: Gorzewo (Wg.), D^bogöra (Sz.). .
E. condnna Germ. Swi^tniki (§r.), ein Expl. auf Quercus.
E. pulchella Fall. Auf Quercus: Göra Morawska, Biedrusko (Po.).
E s  ste llu la ta  Burm. Kernwerk auf Prunus avium und spinosa; Gorzewo 

(W3.) und Puszczykowo (Po.) auf Quercus.
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E. atro punctata Goeze. Häufig auf verschiedenen Kräutern: Posen, 
Chocicza (Ja.), Otusz (Gr.), Göra Morawska, Nowy Mlyn (Sz.), 
Ludwikowo (Sr.).

E. urticae F. Auf Urtica und anderen Kräutern gemein.
E. notata Curt. Ostrowo (St.), Rogalinek (Sr.), Strzeszyn (Po.): auf 

Thymus häufig.
E. stachydearum Hardy. Winiary (Po.) auf Ballota nigra; Zerniki (Zn.) 

auf Stachys; Posen auf Urtica.
Typhlocyba jucunda H. S. Otus2 (Gr.) auf Ainus.
T. sexpunctata Fall. Golfern (Po.) auf Salix, selten.
T. nitidula F. Auf Quercus: Dziewicza Göra und Ludwikowo (Sr.), 

selten.
T. rosae L. Auf Rosa, Quercus, Ulmus und Ainus, nicht selten: Marja- 

nowo (Po.), Ludwikowo (Sr.), Folusz (Sz.), Gultowy (Wr.), 
Chocicza (Ja.).

T. geometrica Schrk. Winiary (Po.) auf Ainus; Dziewicza Göra auf 
Pirus.

T. gratiosa Boh. Wrzeszczyna (Cz.) und Bialokosz (Mi.) auf Ainus, 
selten.

T. ulmi L. Winiary (Po.), Ludwikowo (Sr.), Posen, Czerwonak (Po.) 
auf Ulmus, Quercus u. a.

T. quercus F. Winiary (Po.)'auf Prunus; Szczytniki (Sr.) auf Quercus.
Erythroneura alneti Dhlb. Auf Ainus glutinosa, überall nicht selten.
E. hyperici H. S. Auf Hypericum perforatum: Morawska Göra, Ludwi

kowo (Sr.), Parzynöw (0 .).
E. flammigera Geoffr. Swierczewo (Po.), Folusz (Sz.), Swi^tniki (Sr.).
E. tiliae Geoffr. Kernwerk, ein Expl. auf Tilia.

IV. Cixiidae.

Su b f .  D i c t y o p h a r i n a e .

Fulgora europaea L. Auf dem Eisenbahndamm in Golaszewo (Wq.), 
sehr häufig auf Medicago und anderen Kräutern.

S u b f .  C i x i i n a e.

Cixius pilosus Oliv. Mieradz (St.), selten; Ludwikowo (Sr.) auf Fagus 
nicht selten.

C. nervosus L. Nicht selten, jedoch einzeln: Ciencisko (St.), Brudzyn 
(Zn.), Folusz (Sz.), Ludwikowo (Sr.).

C. cunicularis L. Parzynöw (0.), ein Expl.

V. Delphacidae.
Asiraca clavicornis F. Brudzyn (Zn.).
Araeopus crassicornis Pz. Auf Gräsern: Koldr^b, Rogowo (Zn.).
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Megamelus notula Germ. Auf Wiesen: Boguszyn (§m.), Lawica (Po.), 
Dziekczyn (Zn.).

Stenocranus minutus F. Bagna.
Kelisia vittipennis Sahib. Auf Carex: Brzoza (In.), Splawie (Wr.).
Delphacinus mesomelas Boh. Auf Wiesen: Wloszanowo (Zn.), Czerwonak 

(Po.), Kiekrz (Po.).
Chloriona smaragdula St. Brudzyn (Zn.) auf Glyceria.
Euides speciosa Boh. Auf den salzigen Wiesen in Slonawy (Sz.) am 

12. VIII. 1917 mehrere Expl.
Conomelus limbatus Ib. Auf Gräsern: Ostrzeszöw, Lubon (Po.), Maciejak- 

See (W^.).
Delphax discolor Boh. Wilczak (Po.).
D. pellucida F. Ludwikowo (Sr.) und Wilczak (Po.) auf Wiesen.
E>. elegantula Boh. Auf Gräsern: Szel^g (Po.), Wilczak (Po.).
D. distinguenda Sahib. Göra Morawska auf Populus nigra; Winiary 

(Po.) auf Ballota nigra.
D. albistriata Fb. Winiary (Po.), Ludwikowo (Sr.), Gultowy (Wr.), Wol- 

rsztyn.
D. leptosonia Fl. Ostrzeszöw, Sroda.
D. exigua Boh. Budzyner See.
D. straminea St. Peda (W^.), Brudzyn (Zn.), Lopienno (W^.).
D. striatella F. Häufig: Solacz (Po.), Usarzewo (Po.), Chocicza (Ja.), 

Lubon (Po.), Wolsztyn, Ostrowo (St.), Kiekrz (Po.)* Otusz (Gr.).
D. collina Boh. D§bina (Po.). ,
Metropis laevifrons Sahib. Stgpuchowoer See (W$.).
Dicranotropis hamata Boh. Biedrusko (Po.) auf Quercus; Posen.
Achorotile albosignata Dahlb. Szel^g (Po.) auf Gras.
Stiroma albomarginata Curt. Auf Wiesen: Brudzyn (Zn.), Zerniki (Zn.), 

St^puchowo (W^.).
5. bicarinata H. S. Auf nassen Stellen: Siedluchno (St.), Bagna (Ob.).
5. affinis Fb. Peda (W$.), Brzoza (In.).

VI. Tettigometridae.
Tettigometra obliqua Pz. Brodziszewo (Sy.), Brudzyn (Zn.), Posen, Cho- 

dziez, Parzynöw (0.). 
v. platytaenia Fb. Zbytowo (St.). 
v. vulgaris Fb. Parzynöw (0.).



Ober monströse Blütenbildung 
an Spiraea chamaedryfolia L.

Ein Beitrag zur Blütenteratologie.
Von J. W. S z u l c z e w s k i .

Am 29. Mai 1926 fand ich in einer Zaunhecke in Solacz bei Pozuan 
an einem Strauche von Spiraea chamaedryfolia L. einen Zweig mit ab

sonderlich ge
stalteten Blü
ten. Durch ihre 
eigentümliche 

Bildung fielen 
sie schon von 
weitem auf, um 
so mehr, als be
sagte Sträucher, 
vom Gärtner im 

vorhergehen- . 
den Herbst kurz 

beschnitten, 
zwar eine Un
menge junger 

Triebe, aber 
keine normalen 
Blüten zur Ent
wicklung ge

bracht hatten.
Im übrigen 

waren in jener 
Zeit die nor

malen Blüten an anderen Sträuchern dieser Art bereits verblüht. Diesen 
Trieb mit den in zwei Stadien der Entwicklung befindlichen Blüten 
zeigt Fig. 1. Wie aus der Abbildung zu ersehen ist, bilden den Kelch 
fünf im Scheinquirl gestellte normale Laubblätter. Innerhalb dieses 
Pseudokelchs fanden sich (aber nur in drei der Blüten) in ihrer Gestalt 
den Laubblättern ähnliche, jedoch um die Hälfte kleinere, schneeweiße 
Kronenblätter, die den Kelchblättern alternierend eingefügt waren. 
Den Abschluß bildete die in der Mitte stehende Endknospe. Unterhalb 
dieser monströsen Blüten fanden sich am Sproß zwei vertrocknete 
Blütenknospen.

Im Mai vergangenen Jahres traten solche Blüten wiederum, und 
zwar diesmal massenhaft, auf. An verschiedenen Stellen der Stadt, so im 
Botanischen Garten, in dem Gesträuch vor der Oper, wie auch in den
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Anlagen nördlich der Theaterbrücke konnte man sie bis zum 25. Juli 
antreffen. Wiederum waren es Sträucher von Spiraea chamaedryfolia L., 
die, im strengen Winter 1928/29 arg mitgenommen, stark beschnitten 
werden mußten. Diesmal fand sich Zeit und Gelegenheit, die Entwick
lung dieser monströsen Blüten genau zu verfolgen. Sie entstanden un
mittelbar aus Blättern, welche normalerweise nacheinander zur Ent
wicklung kommen. Deshalb die langdauernde, bis drei Wochen wäh
rende Entwicklung und die von Laubblättern wenig abweichende Ge
stalt der Außenblütenteile. Diese langdauernde Entwicklungszeit mag 
ein Grund gewesen sein, daß nur wenige der monströsen Blüten eine fast 
vollständige Entwicklung aufwiesen. Die meisten bestanden nämlich 
vor ihrem Vertrocknen nur aus dem Pseudokelche, andere gelangten 
noch zur Entwicklung einer Blütenkrone, und nur wenige hatten einen 
Kelch, eine Blütenkrone und die Staubgefäße; den Abschluß bildete die 
Endknospe als Stempel. Der Ausgangspunkt zu dieser Blütenbildung 
bestand in einer Stauchung des Triebes, wodurch rings um die End
knospe ein Blattwirtel aus verschieden alten Laubblättern entstand, 
in dem jedoch die Ansatzstellen der Blattstiele mehr oder weniger aus
einandergerückt waren. Nach der Entstehung dieses Pseudokelches, 
der gewöhnlich aus fünf Blättern zusammengesetzt war, kam es zur 
Bildung der Blütenkrone, deren einzelne Kronenblätter aus den Achsel
knospen, und zwar wiederum nacheinander entstanden. Fig. 2 zeigt den 
Trieb mit den in der Entwicklung begriffenen verschieden alten Kronen
blättern (nachdem der Kelch entfernt wurde). In der Gestalt unter
schieden sich die Kronenblätter nur wenig von Laubblättern, wie aus
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Fig. 3 (normales Kronenblatt) und Fig. 4 (Pseudoblütenblatt) zu er
sehen ist, dagegen in der Größe und in der Färbung. In einzelnen Fällen 
kam es zur unvollständigen Ausbildung, wobei diese Kronenblätter teil
weise grün verblieben und deshalb ein geschecktes Aussehen erhielten.

In den meisten der Fälle verblieb es bei dieser Entwicklungsstufe. 
Ja, es kamen vielfach nur einzelne Kronenblätter zum Vorschein. Aus
nahmsweise konnte ich noch die Entwicklung der Staubgefäße beobachten. 
Sie standen stets büschelweise in den noch eingerollten Kronenblättern, 
wie aus Fig. 5 zu ersehen ist. Sie entstanden aus den die Kronenblätter 
begleitenden Achselknospen. Die einzelnen Staubgefäße erhielten am 
Ende eine Verdickung, zur vollständigen Ausbildung der Staubbeutel 
kam es jedoch nicht. Eine Fortentwicklung der Endknospe zum Stempel 
habe ich nicht beobachten können; in zwei Fällen kam es aber zu wei
terem Wachstum der Endknospe, wodurch eine D u r c h w a c h s u n g  
der Blüte entstand.

Die höchstentwickelte monströse Blüte wies noch eine andere Be
gleiterscheinung auf: die Kelchblattansatzstellen erfuhren eine Ver

breiterung, wodurch eine dem Blütenboden 
ähnliche Bildung entstand, die nacheinander 
entstehenden Achselknospen aber wurden 
durch den Außendruck, den diese Ansatz
stellen der Kelchblattstiele auf sie aus
übten, zur Seite gerückt, wodurch die alter
nierende Stellung der Außenblütenteile zu
stande kam.

Aus obigem ergibt sich die Tatsache, 
daß wir in der beschriebenen Monstrosität 
eine Blütenbildung vor uns haben, die zum 
Unterschiede von der normalen ihr E n t 
s t e h e n  n i c h t  e i n e r  B l ü t e n 
k n o s p e  verdankt. In einer solchen findet 
die normale Blüte ihre stufenweise Ent
wicklung, durch den Druck aber, den die 
Knospenschuppen auf die inneren Teile aus
üben, erhalten diese wohl ihre hergebrachte 
Gestalt. Das Aufblühen kann sich dann auf 
einen nur kurzen Zeitraum beschränken.

Die Entwicklung der monströsen Blüte gibt 
vielleicht einen Anhalt, wie wir uns den Ver
lauf der in der Knospe verborgenen Entwick

lung der normalen Blüte zu denken haben. Die einzelnen Teile entstehen 
nacheinander, jedenfalls mit Hilfe von Achselknospen, die auch sonst 
eine ganz besondere Bedeutung für die Pflanze besitzen. Am Triebe 
werden sie nämlich nach Vernichtung des sie deckenden Blattes zu einem 
neuen Blatte, anderenfalls entwickelt sich daraus im nächsten Jahre ein 
neuer Trieb. Nun ist es auffällig, daß nach mehrmaliger Vernichtung 
der Blätter, wie allen Gärtnern bekannt ist, nur eine zweimalige Er
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neuerung derselben aus den Achselknospen möglich ist. In der mon
strösen Blüte entstanden aus den Achselknospen nacheinander gleich
falls nur zwei Blütenteile, Kronenblätter und Staubgefäße.

Blütenmißbildungen an Spiraeen, als da sind: Durchwachsungen, 
Verdoppelungen, Vergrünungen usw. sind mehrmals beschrieben worden. 
Auch Penzig führt solche an. Leider ist auf Grund der kurzen Notizen 
eine Identifizierung derselben mit unserer Mißbildung nicht immer mög
lich. Neulich wurde ich durch Prof. v. Lubicz-Niezabitowski auf einen 
Artikel Dr. Lauberts über dergleichen Mißbildungen aufmerksam ge
macht („Wie entstehen Pflanzenmißbildungen? — Der Naturforscher. 
Jhrg. 1924, Heft 8). Aus den beigegebenen Zeichnungen ist ersichtlich, 
daß die an erster Stelle abgebildete und an S p i r a e a v a n  H o u t t e i  
Z a b.*) beobachtete Mißbildung in nichts von den oben beschriebenen 
abweicht. Dr. Laubert ist auch in dankenswerter Weise auf die Ent
stehung dieser Mißbildung näher eingegangen und hat sie zu deuten 
versucht. Wie bekannt, entstehen die Spiraeenblüten endständig an dies
jährigen Kurztrieben, die wiederum den oberen Knospen eines vor
jährigen dünnen Zweiges entspringen. Die darunter stehenden Knospen 
geben blattragende Langtriebe, während die untersten erst im nächsten 
Jahre zur Entwicklung gelangen. Es besitzen demnach die oberen Triebe 
eine blütenbildende, die unteren eine blattbildende Tendenz. Wird nun 
der Zweiggipfel mit den Blütentrieben vernichtet, so, behauptet Dr. Lau
bert, entstehen an den Trieben, die zwischen den Blüten- und den Lang
trieben stehen und teils eine blattbildende, teils eine blütenbildende 
Tendenz besitzen, eben solche Pseudoblüten, die ein Mittelding zwischen 
Blüten- und Laubgebilden sind. Dieser Hypothese, der nicht alle Wahr
scheinlichkeit abzusprechen ist, stehen die hiesigen Funde entgegen. 
Unsere Blüten fanden sich an allen Trieben, sowohl an den oberen, als 
auch an den unteren. Am 4. Juni d. J. fand ich sie z. B. an zwei in der 
Nähe des Studentenheims stehenden Sträuchern, deren Blütentrauben 
(wahrscheinlich durch Kinderhand) frühzeitig geknickt worden waren, 
was zur Folge hatte, daß den Blütenstielachseln kurze Jungtriebe mit 
ebensolchen monströsen Blüten entsprangen. Im Jahre 1915 traten sie 
sogar an sogenannten Wasserreisern einer in Brudzvn (Kreis Znin) ab
gebrochenen G a r t e n r o s e  auf (Szulczewski, „Aus meinem terato- 
logischen Herbar“. Zft. d. naturw. Abt., Jhrg. XXIII, pag. 36). Aus 
den Achselknospen normaler Laubblätter entwickelten sich etwas ver
größerte, aber normal gefärbte Kronenblätter, die inneren Blütenteile 
fehlten. Eines dieser Wasserreiser erfuhr eine Verlängerung über diese 
Blüte hinaus; es entstand hierauf eine D u r c h w a c h s u n g  mit einer 
am Gipfelteil entstandenen zweiten Blüte, bestehend aus einem Laub

*) Diese A rt is t  in  den hiesigen A nlagen  n ic h t se lten , u n d  doch 
habe ich  an  ih r  tro tz  eifrigen  S uchens keine  der vo n  Dr. L a u b e rt 
beschriebenen  M issbildungen gefunden , dagegen  t r a t  h äu fig  eine V er
b ild u n g  auf, näm lich  die U m bildung  e inze lner K e lc h b lä tte r  in  K ronen 
b lä tte r , die auch  nach  dem  V erb lühen  verb lieben  und  den  v e r tro ck n e te n  
B lü te n tra u b e n  ein  geschecktes A ussehen verliehen.
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blattwirtel und dunkelroten Kronenblättern, die wiederum den Achsel
knospen ihr Entstehen verdankten. Ich habe damals die Entstehung 
dieser abnormen Blüten den besonderen klimatischen Einflüssen zu
zuschreiben versucht. In jenem Jahre herrschte nämlich erst eine lang
andauernde Dürre, die hierauf durch eine Regenperiode abgelöst wurde, 
was ein üppiges Wachstum zur Folge hatte. Ein anderer Fall betraf eine 
S y r i n g a  v u l g a r i s  des hiesigen Wilsonparkes, deren abgebrochener 
Gipfelteil eine Blütenentfaltung verhinderte. Es entstanden hierauf aus 
den Achselknospen der Gipfelblätter eines Seitenzweiges eigentümliche 
Blattgebilde: um die Hälfte kleiner als die Laubblätter, hatten sie eine 
spatelförmige Gestalt und dunkelviolette Farbe. Man mußte sie als 
Kronenblätter ansprechen. Der Zweig wurde leider nach dem Erscheinen 
dieser Gebilde abgeschnitten, sonst hätte man die Entwicklung weiter 
verfolgen können.

Als wahrscheinliche Ursache für die Bildung solcher Blüten kann 
nur das B e s c h n e i d e n  der Sträucher angenommen werden, wie das 
auch Dr. Laubert erwähnt. Durch solches Beschneiden wird die nor
male Blütenbildung unterdrückt. Wenn nun an Stelle der normalen 
eine monströse Blüte, wenn auch verspätet, zur Ausbildung kommt, so 
muß die Ursache davon in der Pflanze selbst liegen, insbesondere müssen 
in ihr Stoffe vorhanden sein, die blütenbildend wirken und, wenn sie 
nicht erschöpft werden, eben die Entstehung solcher Pseudoblüten ver
anlassen. Eine solche Hypothese hat bereits J. Sachs in den 70er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts aufgestellt, indes fehlt bisher der experimen
telle Nachweis.

Mit Hilfe dieser Hypothese läßt sich eine ganze Anzahl anderer 
Erscheinungen erklären, so vor allem das Auftauchen von Blütenspät
lingen nach (meist durch Dürre erfolgter) Unterdrückung der Blüten 
in der normalen Blütenperiode. Ebenso gehört hierher das Auftauchen 
farbiger Pseudohochblätter, die ich im vorigen Jahre an den T u l p e n  
des hiesigen Botanischen Gartens zu beobachten die Gelegenheit hatte. 
Normalerweise besitzt diese Pflanze drei Laubblätter. Erhält sie aber 
besonders günstige Lebensbedingungen, wie dies am oben erwähnten 
Orte der Fall ist, oder wird die normale Blüte verzögert, so erscheinen 
deren mehrere, sogar sieben. In diesem Falle war das oberste Blatt bis 
dicht unter die Blüte hinaufgerückt und, je nach der Entfernung von 
dieser, wurde es entweder zum farbigen Hochblatte, oder aber es erhielt 
eine gescheckte (gestreifte) Ausfärbung. Das Blatt stand eben im Be
reiche blütenbildender Stoffe.

Endlich kann damit auch die Entstehung der zahlreichen Blüten
vergrünungen erklärt werden. Wie bekannt, ist ihr Auftreten meist 
dem Einflüsse von Parasiten zuzuschreiben. Durch das Saugen dieser 
werden anscheinend die angesammelten blütenbildenden Stoffe ent
fernt, was einen Rückschlag zur ursprünglichen Form und Farbe der 
Blütenteile, nämlich den Laubblättern, zur Folge hat.



Vom binokularen Sehen.
Von Ernst F l e i s c h e r .

Zwischen den beiden klassischen Theorien des Lichtsinnes, der 
Young/Helmholtzschen und der Heringschen, konnte bisher endgültig 
noch nicht entschieden werden. Jene hatte den Vorteil der Einfachheit, 
und sie erklärte restlos die Erscheinungen der optischen Mischung von 
Farbenstrahlen. Dagegen schien es unmöglich, mit ihrer Hilfe die vor
kommenden Arten der Farbenblindheit zu verstehen, und sie versagte 
völlig bei den Erscheinungen des Simultankontrastes, die sie für Urteils
täuschungen erklärte und somit noch gänzlich in das Gebiet der Psycho
logie verwies. Diesem Mangel abzuhelfen, untersuchte Hering mit un
übertrefflicher Meisterschaft die unerklärten Tatsachen und konstruierte 
dann mit großem Scharfsinn seine Sehsubstanz, ein hypothetisches Ge
bilde, das jedoch nicht aufgefunden werden konnte. Aber auch der 
Young/Helmholtzschen Theorie fehlten die Photorezeptoren, d. h. die 
Netzhautelemente, welche von den Farbenstrahlen gerade so, wie von 
der Theorie gefordert, gereizt werden. Wir nun sahen dieselben in den 
drei in der Netzhaut vorkommenden Farbstoffen, und vielfache Be
obachtung der gegenseitigen Beeinflussung der Farbenreize brachte uns 
schließlich zu unserer Vorstellung des Kontrastvorganges. Es konnten 
nun auch mit Hilfe einer Dreikomponententheorie die Erscheinungen 
des Simultankontrastes erklärt werden. An dieser Stelle aber verließen 
wir eine Anschauung, welche allen bisherigen Theorien des Sehvorganges 
zugrunde lag. Es wurde stets angenommen und schien ganz selbstver
ständlich zu sein, daß an jedem Punkt einer belichteten Netzhaut, bzw. 
bei jedem einzelnen Sehelement derselben auch ein Sehreiz vorhanden 
sei. Wir hingegen gelangten zu der Vorstellung, daß Sehreize nur längs 
der Grenzlinien entstehen; das sind die mathematischen Linien, wo 
zwei Netzhautflächenteile, welche Lichtstrahlen von unterschiedlicher 
Stärke oder Zusammensetzung erhalten, aneinander grenzen. Hier 
kommt es auf der einen Seite der Grenzlinie zu einem positiven und 
auf der andern zu einem negativen optischen Reiz. Nach dem Innern 
gleichmäßig belichteter Flächen zu nehmen in der Netzhaut diese Reize 
schnell ab und hören schließlich ganz auf.

Bis hierher befanden wir uns noch ausschließlich auf dem Gebiet 
des monokularen Sehens. Wenn wir uns jetzt dem binokularen Sehen 
zuwenden, so wollen wir den Nachweis versuchen, daß sich unsere theo
retischen Vorstellungen auch hier bewähren und uns die Grundlage
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bieten zu einer tieferen Erkenntnis dieses Gebietes, dem bisher jeder 
Anschluß an irgend eine Theorie des Lichtsinnes fehlte. Wir werden 
zeigen; welche Bedeutung die Grenzlinienreize beim Fusionsvorgang 
und bei der Wahrnehmung der relativen Tiefe haben, werden die Sätze 
aufstellen, nach denen die Teilnahme der Netzhauterregungen beider 
Augen am psychischen Gesamtbilde stattfindet und dazu den grund
legenden Versuch des binokularen Farbensehens vorführen. Von den 
bei unbunten Farben gewonnenen Tatsachen werden wir auf das bino
kulare Sehen bunter Farben schließen und sehen, daß unsere Schluß
folgerungen mit den bisher auf diesem Gebiet bekannt gewordenen Er
scheinungen durchaus in Einklang stehen.

* **

Zu den optischen Reizen, welche bei geöffneten Augen in der Netz
haut entstehen, kann das Bewußtsein in verschiedener Weise Stellung 
nehmen. Es kann sie unbeachtet lassen; sie können der Betrachtung 
des Gesichtsfeldes dienen, und sie können zur Fixierung eines bestimmten 
Punktes benutzt werden. Physiologisch unterscheiden sich diese Zu
stände durch die verschiedenen Rollen, welche der Fusionszwang dabei 
spielt.

Wenn man völlig in Gedanken versunken ist, dann bleiben die 
Netzhautreize unbeachtet. Sie üben dann keinen Einfluß auf die Be
wegungsnerven der Augenmuskeln aus; sondern diese gehen in ihre 
Ruhestellung über, wobei die beiden Augachsen etwa Parallelstellung 
einnehmen. Fusionszwang ist nicht vorhanden; infolgedessen fallen 
die Sehbilder der nahen Gegenstände in ihre beiden Halbbilder aus
einander, und man sieht sie doppelt.

Diese Art des Sehens geht zu Ende, sobald man den Netzhautreizen 
Aufmerksamkeit schenkt, sobald man also sehen will. Es macht sich 
alsdann sofort der Fusionszwang bemerkbar, d. h. die Halbbilder, in 
welche das Gesichtsfeld vorher auseinander gefallen war, streben wieder 
ihrer Vereinigung zu. Mit dem Aufmerken auf die Netzhautreize ent
steht also sofort eine Innervation, die Fusionsinnervation, d. h. eine 
Reizung der Bewegungsnerven der Augenmuskeln. Der Fusionszwang 
nun kann nicht darauf beruhen, daß das Bewußtsein die Vereinigung 
der beiden Halbbilder willkürlich herbeiführt und dementsprechend 
die Bewegungsinnervation willkürlich leitet; denn solange noch keine 
Fusion der Halbbilder stattgefunden hat, kann uns auch keine klare 
Vorstellung vom Gesichtsfeld zum Bewußtsein gekommen sein. Bei 
Betrachtung stereoskopischer Bilder, die sich noch nicht decken, kann 
man sich davon überzeugen. Zuerst muß der Fusionszwang gewirkt 
haben; dann erst kommt uns das Gesehene zur Erkenntnis. Die Fusion 
funktioniert also automatisch. Sobald wir den Willen zum bewußten 
Sehen fassen, entsteht die Innervation der Augenmuskeln, und auf diese 
Innervation gewinnen die vorhandenen Sehreize automatisch Einfluß. 
Wenn wir nun sehen, wie die Fusionsbewegung trotz ihrer Schnellig
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keit mit absoluter Sicherheit bei Deckung der Grenzlinien zum Still
stand kommt, so haben wir hier ein erstes Anzeichen für die Bedeutung 
unserer Grenzlinienreize bei dem automatischen Fusionsvorgang. Der 
Fusionszwang müßte dann um so stärker werden, je mehr Grenzlinien
reize vorhanden sind und zur Deckung drängen, je mehr Einzelheiten 
also das betrachtete Bild aufweist. Hierzu vergleiche man H e r i n g  
(7; 224)*) wo er schreibt: „ . . . je  vielgestaltiger die zu verschmelzen
den Figuren sind, desto stärker ist der sogenannte Fusionszwang.“ Müßte 
man annehmen, daß in der Netzhaut nicht nur an den Grenzlinien, 
sondern an allen ihren Punkten optische Reize entstehen, so wäre der 
Fusionszwang kaum zu erklären.

Der dritte Zustand des Sehens ist das Fixieren. Es besteht darin, 
daß man mit einem Willensakt einen Punkt des Gesichtsfeldes, der sich 
schon im zentralen Teil der Netzhaut befindet und indirekt gesehen 
wird, ins Auge faßt. Die Folge davon ist die Fixierungsinnervation. 
Dieselbe ist ein Bewegungsreiz, durch welchen der fixierte Punkt des 
Gesichtsfeldes bei beiden Netzhäuten schnell in den Fixierungspunkt, 
d.'h. in den Punkt des schärfsten Sehens gerückt wird. Nun fühlt man 
es deutlich, wie es einem unmöglich ist, einen Punkt im Innern einer 
völlig gleichförmig gefärbten Fläche zu fixieren. Nur eine Grenzlinie 
kann man ins Auge fassen. Auch dann wandert der Fixierungsblick 
noch hin und her, verläßt dabei aber niemals die Grenzlinie. Nur einen 
einzelnen markierten Punkt kann man wirklich fixieren. Wir erkennen 
also, daß die Fixierungsinnervation nur dort angreift, wo sich ein Grenz
linienreiz befindet. So ist also auch die Fixierungsinnervation an die Grenz
linienreize gebunden. Sie kommt zur Ruhe, sobald der fixierte Grenz
linienreiz bei beiden Augen in den Fixierpunkt der Netzhaut eingerückt 
ist, lebt aber blitzschnell wieder auf, sobald dieser Grenzlinienreiz den 
Fixierpunkt der Netzhaut verlassen wollte. In dieser Weise kommt es 
ohne einen bewußten Willensakt zu automatischen Bewegungen der 
Augenmuskeln, die vom optischen Reiz des fixierten Punktes dauernd 
automatisch so geleitet werden, daß das Bild des fixierten Punktes stets 
im Fixierpunkt der Netzhaut bleiben kann, auch wenn der Kopf, der 
Körper des Beobachters, der fixierte Punkt oder alle zugleich irgend
welche nicht allzu schnellen Bewegungen ausführen. Der Blick bleibt 
an dem fixierten Grenzlinienpunkt automatisch haften, solange infolge 
des Willens zum Fixieren desselben die Fixierungsinnervation mit dem 
Grenzlinienreiz des Punktes in Korrespondenz bleibt. Diese automa
tische Einstellung der Blicklinien auf die Grenzlinienreize ist die Grund
lage des binokularen Sehens.

Die vierte Art des Sehens schließlich ist das Schielen. Hierbei kann 
der Wille die Augenmuskeln zu einer stärkeren Konvergenzbewegung 
bringen, als sie unter dem Zwange zur Fusion gegeben ist. Die Anstren
gung, die wir dabei machen müssen, entsteht eben dadurch, daß die

*) Die Z ahlen  in  K lam m ern  sind  der H inw eis au f das L ite ra tu r 
verzeichnis am  Schluß und  die S eitenzahl.
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Kraft des automatischen Fusionszwanges überwunden werden muß. 
Lassen wir in unserer Anstrengung zum Schielen nach, so macht sich 
sofort wieder der Fusionszwang stark bemerkbar, und die Augenachsen 
kehren in die Richtung des betrachteten Gegenstandes zurück. Bringt 
man während des Schielens in den Schnittpunkt der Augenachsen einen 
Gegenstand, den man fixieren kann, z. B. eine Bleistiftspitze, so bleiben 
die Augen in der bisher erzwungenen Konvergenzstellung nunmehr ohne 
Anstrengung stehen; denn der Fusionszwang, der von den optischen 
Reizen des fernen Gegenstandes ausgeht, wird jetzt durch die Fixierungs
innervation, die sich an den optischen Reiz der nahen Bleistiftspitze heftet, 
übermannt. Die Fixierungsinnervation ist stets stärker als der Fusions
zwang, dieser aber bleibt, wie wir noch sehen werden, latent bestehen, so
lange er nicht zur Befriedigung kommen kann, solange sich also die Grenz
linien der Halbbilder eines Gegenstandes nicht vollkommen decken können.

Bei unsern Versuchen werden wir uns meist des stereoskopischen 
Sehens bedienen, und deshalb sei hier auf zwei Fertigkeiten hingewiesen, 
auch ohne Stereoskop zwei Bilder binokular zur Deckung zu bringen. 
Man kann das einmal durch Schielen und sodann durch den oben be
schriebenen Zustand des Sehens erreichen.

V e r s u c h  1. Zwei Bilder durch Schielen zur binokularen Deckung 
zu bringen. Man hält die Tafel Ia*) genau horizontal im Abstand von 
etwa 50 cm vor sich hin. Fängt man beim Betrachten derselben an, 
leicht zu schielen, so sieht man beide Figuren doppelt. Die beiden mitt
leren Halbbilder nähern sich. Schielt man noch etwas stärker, so über
decken sich diese schließlich und kommen zur Fusion. Rechts und links 
bleibt je ein Halbbild stehen, die nicht beachtet werden. Der in der 
Mitte raumhaft gesehene Hohlzylinder erscheint klein und näher am 
Auge, und man muß sich auch bemühen, ihn näher sehen zu wollen. 
Mit der Überdeckung der beiden Halbbilder hört die Anstrengung des 
Schielens auf; man betrachtet nun das Bild in ganz natürlicher Weise 
so, als hätte man den Gegenstand selber vor Augen. Wie leicht einzu
sehen ist, sieht man bei diesem Versuch mit dem rechten Auge das linke 
Bild der Tafel und mit dem linken Auge das rechte Bild.

V e r s u c h  2. Zwei Bilder durch Divergenz der Blicklinien zur 
Deckung zu bringen. Divergenz ist hierbei nicht der ganz richtige Aus
druck; denn es handelt sich in Wirklichkeit um eine Verminderung der 
Konvergenz. Mit diesem Hinweis sei es gestattet, hier immer den kürzeren 
Ausdruck Divergenz zu benützen.

Diese zweite Fertigkeit ist schwerer zu erlernen. Es muß dabei 
während der Betrachtung der Tafel I a in den vorher beschriebenen 
ersten Zustand des Sehens übergegangen werden. Wurde beim Schielen 
der Fusionszwang durch einen Willensakt überwunden, so muß er hier 
von selbst aufhören. Das geschieht, wenn man seine Gedanken von der 
Tafel abwendet und in die Ferne zu träumen sucht, ohne jedoch die 
Augachsen von der Richtung der Tafel abzuwenden. Hat der Fusions
zwang wegen des Aufhörens der Aufmerksamkeit aufgehört zu wirken,

*) T afeln  I bis I I I  siehe Seite 157, 158 und  Seite 157a (K u n s td ru ck ).
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so stellen sich die beiden Augachsen etwa parallel zueinander ein. Hier
bei nun fallen die beiden Bilder ebenfalls in die vier Halbbilder aus
einander. Wenn dann die beiden mittleren sich nähern und teilweise 
übereinander kommen, so kann man beginnen, ihnen ein geringes Maß 
von Aufmerksamkeit zu schenken. Das veranlaßt sofort wieder eine 
Fusionsinnervation, welche sich an die nunmehr einander nahen Reize 
der beiden mittleren Halbbilder heftet und diese völlig zur Deckung 
bringt. Diesmal ist es ein hervorstehender stumpfer Kegel, der sichtbar 
wird. Man muß sich bemühen, ihn in größerer Entfernung zu sehen als 
die, in der man das Blatt selbst hält. Das Deckbild ist in diesem Falle 
weniger scharf. Mit der Parallelstellung der Augen geht die Akkomoda
tion der Augenlinse für die Ferne einher. Man betrachtet also ein ta t
sächlich in der Nähe befindliches Bild mit den für die Ferne eingestellten 
Augenlinsen. Es ist so, als sollte ein weitsichtiges Auge einen nahen 
Gegenstand scharf sehen. Dazu bedarf es eines Paares von Sammel
linsen, wie sie eben das Stereoskop enthält. Wer kurzsichtig ist, braucht 
sich nur seine konkaven Gläser abzunehmen, um auch ohne Stereoskop 
das Deckbild scharf zu sehen. Bei dem hier beschriebenen Versuch der 
binokularen Deckung durch Divergenz der Blicklinien wird, wie beim 
Stereoskop, dem rechten Auge das rechte und dem linken Auge das linke 
Bild geboten.

Mit der Aufgabe, die beiden Netzhautbilder zur Fusion zu bringen, 
ist der Zweck des Fusionszwanges noch nicht erschöpft. Eine zweite 
ebenso wichtige Folge seiner Wirkung war ohne unsere Vorstellung von 
den Grenzlinienreizen kaum zu erkennen. Der Fusionszwang muß der 
physiologische Reiz sein, welcher zur Wahrnehmung der relativen Tiefen 
im Sehraume führt. Mit Hilfe der Figur 1 wollen wir uns Klarheit über 
diese Funktion des Fusionszwanges verschaffen.

A, B und D sind markierte Punkte in dem vom Beobachter be
trachteten Gesichtsfeld. Die gezeichneten Strahlen zeigen an, wo auf 
den beiden Netzhäuten ihre Bilder entstehen. Wegen der Bildumkehrung 
bei den beiden Pupillen haben die Netzhautbilder die umgekehrte Reihen
folge der Außenpunkte: D, B, A. F ist der fixierte Punkt; bei ihm 
schneiden sich die Augachsen, und er bildet sich auf beiden Netzhäuten 
im Punkt des schärfsten Sehens ab. Während der folgenden Beschreibung 
wird angenommen, daß das Auge sich von diesem fixierten Punkt niemals 
abwendet. Die Außenpunkte haben von den Augen verschiedene Ent
fernungen, und jedes Auge betrachtet sie (indirekt) aus einer andern 
Richtung. Aus diesen beiden Gründen können auf den beiden Netz
häuten von ihnen keine kongruenten Bilder entstehen. In Figur I b 
sind die beiden Netzhäute gradlinig dargestellt, und die Verschieden
heit der beiden Netzhautbilder ist deutlich zu .erkennen. Figur I c stellt 
die beiden Netzhäute übereinander dar. Punkte, welche sich hier senk
recht übereinander befinden, sind korrespondierende Punkte, auch 
identische Punkte oder Deckstellen genannt.

Definiert wurden diese korrespondierenden Punkte als Netzhaut
punkte, mit denen einfach gesehen wird. P a n u m hingegen stellte
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bereits fest, daß ein markierter Punkt, der einfach gesehen wird, noch 
• weiter einfach erscheint, auch wenn einer der beiden Netzhautreize nach
weislich auf einen andern Netzhautpunkt gerückt ist. Mit dem Einfach
sehen war also die Korrespondenz zweier Netzhautpunkte nicht zu de
finieren. H e r i n g  fand deshalb die bessere Definition als Punkte iden
tischer Sehrichtung. Ausführlich werden seine beweisenden Versuche 
von H i 11 e b r a n d (9; 107) wiedergegeben. Kurz läßt sich die Hering- 
sche Definition auch wie folgt erläutern: Vor sich auf den Tisch mit etwa 
50 cm Abstand von den Augen legt man auf eine ausgedehnte ganz 
gleichmäßig gefärbte Unterlage einen kurzen Bleistift parallel zur Schulter
linie und mit der Spitze nach rechts. Sodann hält man sich etwa 15 cm 
vor die Augen die Spitze einer Schreibfeder. Fixiert man diese, so sieht 
man mit dem indirekten Blick zwei Bleistifte auf der Tischplatte liegen. 
Entfernt man die Federspitze etwas von den Augen, wobei man sie aber 
immer fixiert, so nähern sich die beiden Bleistifte, bis endlich die Spitze 
des einen das Ende des andern berührt. Nun ist es klar, daß man diese 
beiden verschiedenen Punkte desselben Gegenstandes an genau dem 
gleichen Punkt unseres psychischen Gesamtbildes, also in genau gleicher 
Sehrichtung erblickt. Die Bleistiftspitze bildet sich dabei auf einem 
bestimmten Punkt der linken Netzhaut ab und das von ihr berührte 
Bleistiftende auf einem bestimmten Punkt der rechten Netzhaut. Diese 
beiden Netzhautpunkte also müssen besondere Beziehung zueinander 
haben, wenn die beiden Gegenstände, die Bleistiftspitze und das Blei
stiftende, die sich auf ihnen abbilden, in der gleichen Sehrichtung er
scheinen, obwohl sie sich in Wirklichkeit in zwei verschiedenen Rich
tungen befinden. Bewegen wir jetzt die Federspitze etwas seitwärts 
hin und her, indem wir sie aber ständig fixieren, so bleibt die Bleistift
spitze, wie man indirekt sieht, immer noch in Berührung mit dem Blei
stiftende, obwohl beide Netzhautbilder an andere Netzhautpunkte rücken. 
Hieraus muß man schließen, daß jeder Punkt der einen Netzhaut zu 
einem bestimmten Punkt der andern Netzhaut in der erwähnten be
sonderen Beziehung steht, so daß Gegenstände, die sich auf ihnen gleich
zeitig abbilden, in der gleichen Sehrichtung gesehen werden. Damit 
erklärt sich die oben genannte Heringsche Definition der korrespondie
renden Netzhautpunkte als Punkte identischer Sehrichtung. Mit dieser 
Definition werden jedoch nur die Erscheinungstatsachen in klarer Weise 
dargelegt, nicht aber liegt darin schon eine Erklärung der physiolo
gischen Korrespondenz je zweier Netzhautpunkte, die gleichwohl durch 
Hering’s Versuche bewiesen wird. Wir werden nun versuchen, eine 
Definition der korrespondierenden Netzhautpunkte zu geben, mit welcher 
zugleich der Anschluß an die physiologischen Vorgänge des binokularen 
Sehens hergestellt wird.

Aus der bei Fig. 1 b festgestellten Verschiedenheit der beiden Netz
hautbilder der Punkte A, B und D folgt, daß die Bilder dieser Punkte 
nicht alle gleichzeitig zur Fusion kommen können. In dem Augenblick, 
wenn die Fusionsbewegung zum Stillstand kommt, das ist der Moment, 
wenn die Bilder des fixierten Punktes F in die Fixierungspunkte der

8*
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beiden Netzhäute einrücken, sind für irgend welche andern Grenzlinien
punkte im Gesichtsfelde folgende drei Lagen möglich:

1. Die beiden Bilder des Außenpunktes sind auf solchen Netzhaut
punkten angelangt, wo für sie der Fusionszwang aufhört. In der Natur 
des Fusionszwanges liegt es, daß er so lange wirkt, bis die beiden Netz
hautbilder eines und desselben Außenpunktes die korrespondierenden 
Netzhautpunkte erreicht haben und sich damit in den identischen Seh
richtungen befinden. Sind die beiden Netzhautbilder eines und desselben 
Außenpunktes in die Stellen identischer Sehrichtung eingerückt, so 
kommt der Fusionszwang zweifellos zur Ruhe. Korrespondierende Netz
hautpunkte sind also ein Punkt in der einen und ein Punkt in der andern 
Netzhaut, die beide zentral in einer Weise organisch miteinander verbun
den sind, daß bei ihnen der Einfluß zweier Grenzlinienreize auf die Inner
vation der Augenmuskeln aufhört, der Fusionszwang also zur Ruhe kommt.

2. Die Bilder des Außenpunktes haben die beiden Netzhautstellen 
noch nicht erreicht, wo ihr Fusionszwang aufhören würde. Hier also 
bleibt, wenn die Augen, auf den fixierten Punkt F gerichtet, zum Still
stand kommen, noch ein Fusionszwang, und zwar mit der Tendenz zur 
Konvergenzbewegung, latent bestehen.

3. Die Bilder des Außenpunktes hatten die korrespondierenden Netz
hautpunkte erreicht, noch ehe die Augenbewegung aufhörte. Sie mußten 
sich also wieder trennen. Damit lebte für ihre beiden Reize der Fusions
zwang wieder auf, nun aber mit der Tendenz in entgegengesetzter 
Richtung, also zur Divergenzbewegung.

Der Fusionszwang kann also dann bestehen, wenn sich auf korres
pondierenden Punkten nur bei einem Auge ein Grenzlinienreiz befindet. 
Er entsteht, wenn in der Nähe des reizfreien korrespondierenden Punktes 
ein anderer Grenzlinienreiz vorhanden ist. Liegt dieser zweite Reiz 
temporal vom reizfreien korrespondierenden Punkt, so entsteht ein 
Fusionszwang mit der Tendenz zur Konvergenzbewegung. Befindet 
•er sich dagegen in entgegengesetzter, also in nasaler Richtung, so hat 
der Fusionszwang die Tendenz zur Divergenzbewegung. Alle diese 
Fusionskräfte bestehen unabhängig voneinander für jedes Paar naher 
Grenzlinienreize. Aus ihrer arithmetischen Summe resultiert die Be
wegungskomponente, welche die Fusionsbewegung der Augäpfel veran
laßt. Diese Bewegung kommt zum Stillstand, wenn eine große Zahl von 
Grenzlinienreizen, passende oder nicht zueinander passende, auf korre
spondierenden Punkten angelangt sind. Der Fusionszwang ist also in 
erster Linie ein Bewegungsreiz, als solcher kann er zwei einander ent
gegengesetzte Tendenzen haben. Soweit er nun aber beim Stillstand der 
Augen latent vorhanden bleibt, wirkt er zugleich als optischer Reiz zur 
Wahrnehmung der relativen Tiefe und drückt sich in unserer psychischen 
Gesichtsvorstellung als Tiefenunterschied aus. Mit Tendenz zur Kon- 
vei'genzbewegung bewirkt er, daß das Sehding dem Auge näher erscheint 
als der fixierte Punkt, und mit Divergenztendenz wird er zur Empfindung 
größerer Entfernung. Abwesenheit eines Fusionszwanges bedeutet somit 
gleiche Entfernung wie der fixierte Punkt.
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Wenn die beiden Netzhautbilder eines Außenpunktes nicht auf kor
respondierende Netzhautpunkte fallen, so spricht man von dem Vor
handensein einer binokularen Parallaxe. Wir sahen, daß der latente 
Fusionszwang dann entsteht, wenn eine binokulare Parallaxe vorhanden 
ist, und eine binokulare Parallaxe entsteht dann, wenn zwischen zwei 
Außenpunkten ein Tiefenunterschied besteht. Es darf deshalb nicht 
wunder nehmen, wenn der latente Fusionszwang psychisch als Tiefen
unterschied interpretiert wird. Man könnte sich vorstellen, daß dort, 
wo organisch die Korrespondenz der Netzhautpunkte hergestellt ist, sich 
zwischen zwei nicht auf Deckstellen ankommenden Aktionsströmen 
gewisse Kraftfeldgrößen ändern, und daß dadurch ein Einfluß auf das 
Potential der Bewegungsinnervation ausgeübt wird, und zwar je nach 
der temporalen oder nasalen Richtung der Parallaxe im Sinne einer 
Konvergenz- oder Divergenztendenz. Wenn so die Feldgrößen der 
Aktionsströme einen Einfluß auf das Potential der Bewegungsinner
vation ausüben, erleiden sie selbst eine Veränderung in einem oder dem 
entgegengesetzten Sinne, und hieraus könnte sich der zentral wahrnehm
bare Reiz ergeben, der psychisch als Wert der relativen Tiefe interpretiert 
wird, als größere Nähe oder weitere Ferne bezüglich des fixierten Punktes.

Daß die Wahrnehmung der relativen Tiefe unmittelbar von den 
Konvergenz- und Divergenztendenzen der Fusionsspannung abhängt, 
beweist H e r i n g s  Fallversuch, von H i 11 e b r a n d wie folgt be
schrieben (9; 138): „Der Beobachter blickt durch eine trichterförmige 
Röhre, so daß alle seitlich gelegenen Gegenstände unsichtbar sind und 
nur ein gleichmäßig gefärbtes Stück des Hintergrundes erscheint.“ 
Ferner ist zwischen Trichteröffnung und Hintergrund im Gesichtsfeld 
eine Marke aufgehängt, die als zu fixierender Punkt dient. Hillebrand 
fährt fort: „Wenn man nun durch das Gesichtsfeld, bald näher, bald 
ferner als der Fixationspunkt, kleine Kugeln (Schrotkörner) -fallen läßt, 
so wird der binokular sehende Beobachter imstande sein, mit Sicherheit 
zu sagen, ob die Kugel vor dem Fixationspunkt, in der Ebene desselben 
oder hinter ihm herabgefallen ist.“ Wir sehen also, daß mit der Ent
stehung der Grenzlinienreize in beiden Augen auch sofort automatisch 
der latente Fusionszwang entweder mit Tendenz zur Konvergenz oder 
zur Divergenz und damit die Tiefenempfindung entsteht. Hillebrand 
schreibt vom Beobachter weiter folgendes: „Schließt man ihm ein Auge 
ab, so vermag er nichts mehr darüber auszusagen.“ Das ist erklärlich; 
denn bei einäugigem Sehen kann sich kein Fusionszwang ergeben.

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, auf den gegenwärtigen Stand 
der Erforschung der Wahrnehmung der relativen Tiefe näher einzugehen. 
Sehr ausführlich hat darüber H o f m a n n  (10) geschrieben. Deshalb 
seien einige seiner Äußerungen angeführt, die erkennen lassen, inwiefern 
wir auf diesem Gebiet weiter Vordringen konnten. Bei H o f m a n n  
(10; 457) lesen wir folgendes: „Wir können nicht einmal eine begründete 
Vermutung darüber aufstellen, in welcher Weise die Regungen beider 
Augen zur Erzeugung des binokularen Tiefeneindruckes Zusammen
wirken.“ Hier nun haben wir eine begründete Vermutung über die
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physiologischen Ursachen der Wahrnehmung der relativen Tiefe aus
sprechen können. Wenn das bisher nicht gelungen war, so war dazu ein 
wesentliches Hindernis die Ansicht, daß auf jedem Punkt der Netzhaut 
eines umherschauenden Auges eine physiologische Erregung entstehen 
müsse. Nur mit Hilfe unserer Grenzlinienreize ist es uns gelungen, uns 
eine Vorstellung von den physiologischen Vorgängen bei der binokularen 
Tiefenwahrnehmung zu machen. Auf Grund seiner sorgfältigen und 
umfangreichen Analyse aller maßgebenden Versuche hatte H o f m a n n 
den von uns angedeuteten Apparat bereits als eine Notwendigkeit hin
gestellt, indem er schrieb (10; 459): ,,Es kann aber nicht einmal zuge
standen werden, daß die binokulare Tiefenwahrnehmung wirklich psy
chisch durch einen bewußten Vergleich der gleichzeitig vorhandenen 
querdisparaten Bilder ausgelöst wird. Denn es ist ja bei nicht zu großer 
Querdisparation überhaupt bloß e i n Bild, das binokulare Ver
schmelzungsbild, vorhanden,“ und weiter unten: „Also könnte kein 
bewußter Vergleich der Bilder beider Augen in Betracht kommen, sondern 
nur eine unbewußte gegenseitige Einflußnahme der querdisparaten 
Bilder auf eine der psychophysischen Substanz vorgeschaltete Orga
nisation, deren Funktion es wäre, bei dieser Art Reizung im Bewußtsein 
eine Tiefenempfindung auszulösen.“

Die empirischen Ursachen der Tiefenwahrnehmung, wie Linear
perspektive, Schattenwirkung, Kenntnis der Formen, z. B. der des 
menschlichen Gesichtes, optische Wirkung der Luft u. dgl., hängen von 
der Mitwirkung des Gedächtnisses ab und beschäftigen uns hier nicht, 
erweisen sich aber zuweilen als so stark, daß sie gegenüber entgegen
gesetzten physiologischen Bedingungen der Tiefenwahrnehmung, wie 
sie künstlich im Stereoskop durch Vertauschen der Halbbilder hergestellt 
werden können, leicht die Oberhand gewinnen; z. B. erscheint auch bei 
vertauschten Halbbildern ein menschliches Gesicht nicht leicht als Hohl
form.

Wir kehren nun zu unserer Figur 1 c zurück. Hier sind die beiden 
Netzhäute so übereinander gezeichnet, daß je zwei korrespondierende 
Punkte sich senkrecht über einander befinden. Konvergenz- und Diver
genzbewegungen der Augen müssen wir uns hier durch das Wandern der 
Bildpunkte A, B und D vorstellen, weil wir sie durch seitliche Ver
schiebung der beiden gezeichneten Netzhäute in der Figur nicht dar
stellen können; denn die beiden Fixierpunkte, bei denen sich der Punkt F 
abbildet, und die korrespondierenden Netzhautpunkte sollen doch senk
recht übereinander bleiben. In Wirklichkeit ist es ja auch so, daß bei 
Augenbewegungen die Bildpunkte wandern, und zwar in der der Netz
hautbewegung entgegengesetzten Richtung. Auf der rechten Netzhaut 
z. B. wandern bei Konvergenzbewegung die Bildpunkte nach links, und 
dementsprechend ist in Figur 1 c bei der rechten Netzhaut die Richtung 
nach links mit „Konvergenz“ bezeichnet worden. Die andern Be
wegungsbezeichnungen ordnen sich demgemäß so wie angegeben ein.

An der Figur 1 c erkennen wir nun folgendes: Wenn die Bilder des 
Punktes A auf korrespondierende Netzhautpunkte gelangen sollten,
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dann müßte das Bild auf der rechten Netzhaut mehr nach links wandern 
oder das auf der linken Netzhaut mehr nach rechts, oder beide Bild
wanderungen müßten gleichzeitig stattfinden. In allen diesen Fällen 
wäre eine Konvergenzbewegung der Augachsen erforderlich. Es besteht 
also für die Reize des Punktes A ein latenter Fusionszwang mit Kon
vergenztendenz. Demnach steht dieser Punkt dem Auge näher als der 
fixierte Punkt F.

Für den Punkt B gilt in allem das Gegenteil; er muß also weiter ent
fernt sein als der Punkt F.

Bei Punkt D schließlich ist kein Fusionszwang vorhanden, und Aus
bleiben des Fusionszwanges wird psyctudogisch mit der Vorstellung: 
gleich weit wie der fixierte Punkt interpretiert.

V e r s u c h  3. Figur 1 d stellt die Projektionen der Außenpunkte 
auf eine Ebene im Gesichtsfeld dar. Die Bilder der beiden Projektionen 
weichen in der bekannten Weise voneinander ab. Es sind die Netzhaut
bilder mit rückgängig gemachter Pupillenumkehrung. Die Projektion 
für das rechte Auge wurde links und diejenige für das linke Auge rechts 
gezeichnet; denn wir wollen sie jetzt mittels Schielens zur binokularen 
Deckung bringen. Dann sehen wir die vier Außenpunkte mit den in 
Figur 1 a vorgesehenen Unterschieden der relativen Tiefe.

Mit Hilfe einiger Versuche kann man sich von der Wirkung des 
Fusionszwanges überzeugen.

V e r s u c h  4. Tafel I b. Bei stereoskopischer Betrachtung dieser 
Tafel zeigt sich, daß der Fusionszwang nicht auf einer bewußten Ver
einigung zweier als zueinander passend erkannter Bilder beruht. Viel
mehr sieht man hier, wie zwei ganz verschiedene Figuren automatisch 
zueinander hin streben. Man erkennt ferner, daß es immer zwei verti
kale Grenzlinienteile sind, die zur Deckung gelangen. Solange man die 
beiden Bilder binokular aufmerksam betrachtet, bleiben sie niemals so 
übereinander stehen, daß keine Grenzlinienteile zur Deckung kommen.

V e r s u c h  5. Die Tafel I c zeigt alle die behandelten Wirkungen 
des Fusionszwanges. Dieser funktioniert automatisch ohne Mitwirkung 
des Bewußtseins; denn wir sehen, daß sich Ziffern überdecken, die nicht 
zueinander passen. Gegen die Summe des Fusionszwanges ihrer Grenz
linienreize kommt der Fusionszwang der an beiden Seiten ungedeckt 
bleibenden senkrechten Striche und Ziffern nicht auf. Man sieht deshalb 
anstatt der vier senkrechten Kolonnen deren fünf. Fixiert man die beiden 
über der Figur sichtbaren Punkte, so gelangen diese zur Fusion. Es 
werden dann die Ziffern, die sich überdeckten, auseinandergerissen. 
Die Fixierungsinnervation ist stärker als der Fusionszwang und vermag 
ihn zu übermannen, aber nicht aufzuheben; denn kaum richtet man den 
Blick wieder auf die Ziffern, so schnellen die beiden einander nahen wieder 
zueinander hin. Hier sehen wir also, wie überall der Fusionszwang latent 
bestehen bleibt, solange die Augen durch die Fixierungsinnervation in 
einer bestimmten Stellung festgehalten werden. Man erkennt bei dieser 
Tafel auch, wie gerade kleinste binokulare Parallaxen sich in deutliche 
Tiefenempfindungen umsetzen. Das Netzwerk der geraden Linien scheint
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bei binokularer Deckung nicht eben, sondern gekrümmt zu sein. Weil die 
Linienabstände bei den beiden Teilen der Tafel nicht genau gleich groß- 
abgemessen wurden, ergibt sich eine kleine binokulare Parallaxe.«Der 
hierdurch entstehende Fusionszwang wird zur Wahrnehmung deutlicher 
Tiefenunterschiede. ‘

V e r s u c h  6. Tafel l i l a.  Bei binokularer Deckung sieht man hier 
vier Paar Striche. Beim zweiten Paar fallen die Netzhautbilder auf 
korrespondierende Netzhautstellen, und deshalb erscheinen die beiden 
Striche in gleicher Entfernung. Beim ersten und dritten Paar besteht 
bei dem indirekt gesehenen Strich eine binokulare’Parallaxe und damit 
ein latenter Fusionszwang, der sich in die Tiefenwirkung umsetzt. Man 
sieht demnach diese beiden Striche nicht in der gleichen Entfernung vom 
Auge. Beim vierten Paar haben wir in dem einen Auge die Netzhaut
bilder von zwei Strichen, im andern nur das von einem Strich. Es ist 
dies der Wheatstone-Panumsche Grenzfall von T s c h e r m a k  behandelt 
(22; 942). Der Fusionszwang bildet sich also von beiden Strichen in dem 
einen Auge zu dem einen Strich im andern Auge. Die Deckung des ein
zelnen Striches in dem einen Auge kann jedesmal nur mit einem der 
beiden Striche im andern Auge erfolgen. Somit bleibt der Fusionszwang 
des ungedeckten Striches latent bestehen. Als binokulare Parallaxe gilt 
hier der Abstand, den die beiden Striche auf der einen Netzhaut von 
einander haben. Sie ist größer als diejenige bei dem rechten Strich 
des mittleren Paares, dessen binokulare Parallaxe sich aus der Differenz 
der Entfernungen ergibt, welche in dem einen und andern Auge die bei
den Striche voneinander haben. Beim vierten Strichpaar ist deshalb der 
Tiefenunterschied größer als beim dritten. Hier sieht man also, daß 
auch zwischen einem schon gedeckten Grenzlinienreiz in dem einen 
Auge und einem noch freien im andern Auge ein latenter Fusionszwang 
bestehen kann. Die Fusion findet statt mit dem Strich, den man jeweils 
fixiert. Man kann das daran erkennen, daß die Unterbrechung des ein
zelnen Striches bald beim rechten, bald beim linken Strich erscheint, 
stets bei demjenigen, den man fixiert. . , .

Hiermit können wir unsere Betrachtungen über den Fusionszwang 
und die Wahrnehmung der relativen Tiefe abschließen. Es ist deutlich 
geworden, daß die Grenzlinienreize dabei eine besondere Rolle spielen. 
Daß nun im Gegensatz zu den Grenzlinien im Innern gleichförmig ge
färbter Flächen optische Reize fehlen müssen, wird der nächste Abschnitt 
zeigen, in welchem wir erörtern wollen, wie sich aus den beiderseitigen 
Netzhautreizen das psychische Gesamtbild zusammensetzt.

* **

In welcher Weise sich aus den beiden Netzhautbildern die Gesamt
vorstellung des Gesichtsfeldes ergibt, ist bisher noch nicht bis in die 
letzten Einzelheiten erkannt worden. Auch H e r i n g  ließ noch manche 
Frage offen. Er erklärte die binokular erscheinenden unbunten Farb
töne für Mischungen der Farbenqualitäten Weiß und Schwarz, aus 
welchen sich nach seiner Theorie auch bereits der monokulare Netzhaut
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reiz der unbunten Farbtöne zusammensetzt. Allen seinen Erörterungen 
voran aber hat er folgende Worte gestellt: (7; 214) ,,Indem ich im folgen
den die binokularen tonfreien Farben als Gemische zweier unokularer 
tonfreier Farben auffasse, will ich nichts erklärt, sondern zunächst nur 
einen zusammenfassenden Ausdruck für die große Mannigfaltigkeit der 
bezüglichen Tatsachen gewonnen haben.“ Also hat auch Hering bei 
seinen eingehenden Untersuchungen nur eine Beschreibung der Er
scheinungen des binokularen Sehens unbunter Farbflächen gegeben, 
ohne irgend etwas mit Hilfe seiner Theorie des Sehens oder in anderer 
Weise zu erklären. Auch hier stand wohl der Auffindung einer Erklärung 
die allgemeine Ansicht im Wege, daß an jedem einzelnen Punkt der Netz
haut ein optischer Reiz entstehe. Erst mit Hilfe unserer Theorie der 
positiven und negativen optischen Grenzlinienreize war es möglich, auch 
in der Erkenntnis des binokularen Farbensehens weiter vorzudringen. 
Wir können nunmehr folgende Sätze unter Beweis stellen.

1. An der Bildung der Gesichtsvorstellung ist von den Reizen an 
zwei korrespondierenden Netzhautpunkten immer nur einer derselben 
beteiligt, während der andere psychisch unwirksam bleibt.

a) Sind beide Reize gleichgerichtet, d. h. sind entweder beide po
sitiv oder beide negativ, so bleibt der schwächere von beiden 
unterdrückt.

b) Ist ein Reiz positiv und der andere negativ, so wechselt ihre Teil
nahme an der Gesichtsvorstellung; es entsteht Wettstreit.

c) Ist nur an einer der beiden korrespondierenden Netzhautstellen 
Reiz vorhanden, so nimmt dieser Reiz unbestritten an dem Ge
samtbild teil.

2. Ist bei keinem der beiden korrespondierenden Netzhautpunkten 
ein optischer Grenzlinienreiz vorhanden, so erscheint der Farbton, der 
sich beim Nachbarpunkt ergibt.

Aus den Sätzen 1 a bis c folgt, daß die am psychischen Gesamtbild 
beteiligten Reize nicht alle von der gleichen Netzhaut zu stammen 
braucheu; sondern von einem Paar der korrespondierenden Punkte zum 
andern kann die Teilnahme der beiden Netzhäute wechseln. Man kann 
sich das in der Weise vorstellen, daß von der Stelle aus, wo organisch die 
Korrespondenz der einzelnen Netzhautpunkte hergestellt ist, stets nur 
der Reiz eines Auges zur optischen Wahrnehmung weitergeleitet werden 
kann. Offenbar genügt es, wenn von den beiden Netzhautreizen, die von 
einem Außenpunkt entstehen, nur einer zur optischen Wirksamkeit ge
langt. Meistens sind diese beiden Reize gleichgerichtet, und es ist zweck
mäßig, daß bei etwaiger Ungleichheit der beiden Augen an den korres
pondierenden Punkten stets der stärkere der beiden gleichgerichteten 
Reize zur Wirksamkeit gelangt.

Die Beweise der obigen Sätze ergeben sich aus den nachfolgendea 
Versuchen.
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V e r s u c h  7. Es handelt sich hier um den Versuch, der für das 
binokulare Farbensehen grundlegend ist und der bereits an anderer Stelle 
(2; 724) beschrieben wurde. _ Auf der Tafel Ha haben wir auf drei ver
schieden gefärbten Umfeldern sechs Infelder, von denen je drei die gleiche 
Lichtstärke besitzen. Hiervon kann man sich überzeugen, wenn man die 
sechs Infelder durch eine Blende mit sechs passenden Ausschnitten be
trachtet. Die drei lichtstarken Infelder erscheinen dann im gleichen 
Farbton und so auch die drei lichtschwachen. Bringt man die hellen mit 
den dunklen Infeldern zur binokularen Deckung, so ergibt sich folgendes. 
Im weißen Umfeld haben beide Infelder gleichgerichtete Grenzlinien
reize, nämlich negative; denn beide sind dunkler als das Umfeld. Der 
stärkere der beiden negativen Reize befindet sich beim dunklen Infeld. 
Wir sehen denn auch, daß sich dieses im binokularen Gesamtbild ohne 
Wettstreit behauptet. Auf dem schwarzen Umfelde haben wir zwei 
positive Reize; denn hier sind beide Infelder heller als das Umfeld. Das 
helle Infeld hat hier den stärkeren der beiden positiven Reize, und man 
sieht, daß es im Gesamtbild ebenfalls ohne Wettstreit erscheint. Also 
wird auch hier der schwächere zweier gleichgerichteter Reize unterdrückt. 
Damit sehen wir unsern Satz Ia durch die Beobachtung bewiesen.

Auf dem grauen Grunde endlich hat das helle Infeld positiven und 
das dunkle negativen Grenzlinienreiz, und nun sieht man, daß hier bei 
binokularer Vereinigung der beiden Infelder Wettstreit eintritt. Damit 
haben wir den Tatsachenbeweis für unsern Satz 1 b.

Wettstreit findet also immer dann statt, wenn auf korrespondieren
den Netzhautstellen Reize mit entgegengesetzten Vorzeichen entstehen.

H e r i n g ,  der das binokulare Sehen unbunter Farben eingehend 
untersuchte, kam zu folgender Feststellung (7; 236): „Wettstreit ent
steht da, wo zwei verschiedene Grenzfarben zur Deckung kommen.“ 
Wir erkennen jetzt, daß dieser Satz nicht immer zutrifft. Dieselben 
unter sich verschiedenen beiden Grenzfarben können gemäß der Be
obachtung an Tafel II a auch ohne Wettstreit bleiben. Wettstreit wird 
bei sich deckenden Farbflächen immer dann eintreten, wenn die eine 
heller, die andere dunkler als das Umfeld ist. Diese Wahrheit hat Hering 
nicht erkannt, obwohl die oben genannte Bedingung für den Wettstreit 
regelmäßig erfüllt war, wenn er bei seinen Versuchen Wettstreit fest
stellte (7; 234 und 235, Fig. 60 bis 62). Bei seiner Figur 52, (7; 224) ist 
beim mittleren Umfelde die Bedingung für die Erscheinung des Wett
streites ebenfalls gegeben. Zur Bepbachtung desselben aber muß diese 
Figur um 90° in ihrer Ebene gedreht werden, so daß die Felder, die bei 
H e r i n g s  Versuch übereinander stehen mußten, sich nebeneinander 
befinden. Wird der Versuch in dieser Stellung ausgeführt, so findet 
man, daß der von H e r i n g  aufgestellte, den Wettstreit betreffende 
Satz nicht zutrifft; denn es kommen hier auf einem schwarzen und 
weißen Umfeld recht verschiedene Grenzfarben zur Deckung, ohne daß 
Wettstreit entsteht. Dieser tritt nur beim mittleren Umfeld auf, weil 
nur hier bei den beiden Infeldern entgegengesetzte Reize vorhanden 
sind. Zur Auffindung dieser Wahrheit, die H e r i n g  noch entgangen
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ist, hat uns unsere Theorie der positiven und negativen Grenzlinien
reize geführt.

An dem Heringschen Satz muß es auffallen, daß er die Sonder
stellung der Grenzfarben hervorhebt. In der Tat beobachtete er bereits, 
daß kein Wettstreit selbst zwischen Schwarz und Weiß eintritt, wenn 
«in Versuch wie folgt angeordnet wird:

V e r s u c h  8. Man bietet dem einen Auge eine große Fläche von 
ganz gleichmäßiger z. B. weißer Farbe und dem andern genau die gleiche 
Fläche, auf welcher jedoch in der Mitte als Infeld eine kleine anders
farbige Fläche, z. B. eine schwarze, angebracht ist. Die Farbe der großen 
Fläche kann man auch mit derjenigen der kleinen Fläche vertauschen 
und überhaupt zwei beliebige Farbtöne wählen. Im binokularen Ge
samtbilde behauptet sich dann immer die kleine Fläche mit ihrem Farb
ton ohne jede Veränderung und ohne Spur eines Wettstreites, obwohl 
man, soweit die kleine Fläche sich auf der einen Netzhaut ausdehnt, 
mit korrespondierenden Netzhautstellen zwei verschiedene Farbtöne 
betrachtet. Dieser Versuch kann, wie H e r i n g  angab, sehr leicht auch 
ohne Stereoskop angestellt werden.

V e r s u c h  9. Man legt auf eine größere Fläche gleichmäßig 
gefärbten weißen Papieres eine kleine runde schwarze Scheibe. Beim 
Schielen sieht man die kleine schwarze Scheibe doppelt. Wettstreit 
findet nicht statt. Auch hier fallen, wie leicht einzusehen ist, auf korre
spondierende Netzhautstellen zwei verschiedene Farbtöne. Hier erklärt 
H e r i n g  das Ausbleiben des Wettstreites mit einer andern von ihm 
aber ebenfalls nicht erklärten Erscheinung, mit dem Dominieren der 
Grenzlinien. Bei nicht zu kleinem Infelde wäre aber dann nach der alten 
Auffassung, wonach optische Reize auf der ganzen Ausdehnung einer 
Fläche entstehen sollen, zu erwarten, daß nach dem Innern der kleinen 
schwarzen Scheibe zu zwischen ihrer schwarzen Farbe in dem einen 
Auge und der weißen Farbe der großen Fläche an korrespondierenden 
Netzhautstellen im andern Auge Wettstreit entstände, der dadurch 
zum Ausdruck kommen müßte, daß das Zentrum der kleinen schwarzen 
Scheibe zuweilen in einen helleren Farbton überginge.

H e r i n g  schreibt mit Bezug hierauf (7; 230): „Ist das als Doppel
bild erscheinende Kreisfeld zu groß, so daß sein zentraler Teil zu weit 
von der Grenzlinie abliegt, so kann derselbe deutlich heller bzw. dunkler 
als die periphere Zone des Feldes erscheinen, wovon man sich überzeugen 
wird, wenn man den Doppelbildversuch mit größeren Kreisfeldern an
stellt, als wie sie in 51 angenommen waren.“

Träfe diese Behauptung zu, so spräche sie gegen unsere Ansicht, 
daß die Grenzlinienreize den Farbton deshalb für die ganze Fläche be
stimmen, weil im Innern gleichförmig bestrahlter Flächen kein optischer 
Reiz entsteht. Wir haben darum den Heringschen Doppelbildversuch 
auch mit sehr großem Kreisfeld mehrmals angestellt und von andern, 
nicht eingeweihten Personen ausführen lassen. Benutzt wurden Kreis
felder mit einem Durchmesser bis zu 20° Gesichtswinkel. Bei keiner
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Wiederholung des Versuches ist aber jemals auf den Kreisfeldern ein 
nach der Mitte der Fläche zu ungleicher Farbton beobachtet worden. 
Beide Halbbilder erschienen beim Schielen in dem gleichen Farbton, 
den vor dem Schielen das eine Kreisfeld aufwies, und der monokular 
mit jedem Auge gesehen wurde. Von einem Übergang des schwarzen 
Grenzfarbtones zum weißen der großen Fläche oder, bei Vertauschung 
der beiden Farbtöne, von einem Übergang des weißen Grenzfarbtones 
in den schwarzen der großen Fläche ist im Innern des Kreisfeldes niemals 
etwas zu bemerken gewesen.

Daß bei dem Infeld sich sein Farbton von den Grenzlinien her über 
das Innere der Fläche ergießt, also nicht im Innern der Fläche selbst 
entsteht, zeigt deutlich der folgende Versuch.

V e r s u c h  10. Der Versuch 9 wird wie folgt abgeändert: Mittels 
eines deutlichen Tintenstriches wird auf die Mitte der großen gleich
förmigen Fläche ein kleiner Kreis so gezeichnet, daß er bei binokularer 
Betrachtung in der Mitte des Infeldes, das mit dem andern Auge ge
sehen wird, erscheint. Nun kann der Grenzfarbton des Infeldes' nicht 
mehr bis in seine eigene Mitte Vordringen. Er erreicht nicht einmal 
mehr den kleinen gezeichneten Kreis, der dort jetzt sichtbar ist. Ganz 
und gar ausgeschlossen ist sein Vordringen in das Innere des kleinen 
Kreises. Dort beharrt jetzt ohne jeden Wettstreit der Farbton der großen 
Fläche, welcher dem andern Auge geboten wird, und der vorher ohne 
den Ring niemals erscheinen konnte,

■ > Bei den Versuchen 8 und 9 behauptete sich das Infeld ohne jeden 
Wettstreit gegenüber der gleichmäßigen großen Fläche, die dem andern 
Auge geboten wurde. Kam aber auf diese eine Grenzlinie, so blieb das 
Infeld nicht mehr intakt, und der nächste Versuch soll zeigen, wie seine 
Grenzlinien in Wettstreit geraten, wenn die große Fläche ganz und gar 
mit Grenzlinien angefüllt ist.

V e r s u c h  11. Tafel II b. Der Versuch 8 wird wie folgt abge
ändert: Die große weiße Fläche, die dem einen Auge geboten wird, wird 
durch eine weiße Fläche mit schwarzer Druckschrift ersetzt. Beim 
andern Auge bleibt die gleichförmig weiße Fläche mit dem darauf be
findlichen beliebig andersfarbigen Infelde bestehen. Bei binokularer 
Betrachtung sieht man nun, wie an der Grenzlinie des Infeldes entlang 
dieses sich in Wettstreit mit den Buchstaben befindet. In der Mitte 
des Infeldes hingegen behaupten sich die Buchstaben ohne Wettstreit. 
Man muß sich hierbei stets bemühen, auch wirklich mit beiden Augen 
gleichzeitig zu sehen. Wählt man wie bei Tafel II b für das Infeld den 
schwarzen Farbton, so vermag sich auch dieser Farbton gegenüber den 
Grenzlinienreizen der ebenfalls schwarzen Buchstaben nicht zu behaupten, 
und wo die Grenzlinien des Infeldes die Buchstaben durchschneiden, 
findet Wettstreit statt. Es treten sich hier die Infeldgrenze in dem 
einen Auge, bei unserer Tafel dem rechten, und die Buchstabengrenzreize 
in dem andern, also dem linken, gegenüber. Welche Reize, positive oder
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negative, sich auf korrespondierenden Netzhautpunkten befinden, das 
zeigt übersichtlich die nachstehende Tabelle an:

Der auf korrespondie
renden Netzhautstellen
im  linken  
Auge v o r
handene 

B u ch 
s ta b e n 

grenzreiz 
is t

im  rech ten  
Auge v o r
handene 
In fe ld 

grenzreiz 
is t

S ic h tb a re r
F a rb to n

Im binokularen Gesamtbild 
auf dem Gebiet der Buchstaben:

1. im Innern des Infeldes .
2. außerhalb des Infeldes .

negativ
negativ

negativ
positiv

schwarz
Wettstreit

auf dem Gebiet der Buchstaben
zwischenräume:

3. im Innern des Infeldes .
4. außerhalb des Infeldes .

positiv
positiv

negativ
positiv

Wettstreit
weiß

je  nachdem nun bei 2 und 3 der Wettstreit zugunsten des Infeld
grenzreizes im rechten Auge oder des Buchstabengrenzreizes im linken 
Auge entschieden wird, ergeben sich die in folgender Tabelle verzeichneten 
Erscheinungen:

E s g e w i n n t  d i e  
O b e r h a n d  

bei 2 der im rechten 
Auge vorhandene 
positive Infeld
grenzreiz

bei 3 der im rechten 
Auge vorhandene 
negative Infeld
grenzreiz

bei 2 der im linken 
Auge vorhandene 
negative Buch
stabengrenzreiz

A u f t r e t e n d e  E r s c h e i n u n g e n  
Die Buchstaben außerhalb des Infeldes 

werden weiß und verschwinden somit.

Die Buchstabenzwischenräume innerhalb des 
Infeldes werden schwarz und in diesem 
Schwarz verschwinden die Buchstaben in
nerhalb des Infeldes.

Innerhalb der Infeldgrenzlinie behauptet sich 
also der schwarze und außerhalb derselben 
der weiße Farbton. Somit behauptet sich 
die Infeldgrenze, während die Buchstaben 
verschwinden.

Die Buchstaben außerhalb des Infeldes 
bleiben schwarz und daher sichtbar.



126 Ernst Fleischer

bei 3 der im linken
Auge vorhandene 
positive Buch
stabengrenzreiz

Die Buchstabenzwischenräume innerhalb des 
Infeldes bleiben weiß, und wegen 1 bleiben 
hier auch die Buchstaben sichtbar.

Innerhalb und außerhalb des Infeldes bleiben 
also die schwarzen Buchstaben sichtbar, 
und wo sie von der Infeldgrenze durch
schnitten werden, wird diese unsichtbar. 
Die Buchstabenzwischenräume innerhalb 
des Infeldes bleiben weiß, und wegen 4 sind 
sie auch außerhalb der Infeldgrenze weiß. 
Damit verschwindet die Infeldgrenze auch 
auf dem Gebiet der Buchstabenzwischen
räume.

Gewinnen also die Infeldgrenzreize des rechten Auges die Oberhand, 
so verschwinden die Buchstaben. Behaupten sich dagegen die Buch
stabengrenzreize des linken Auges, so wird die Infeldgrenze unsichtbar. 
Das alles bezieht sich jedoch nur auf den Raum dicht bei der Infeldgrenze. 
In weiterer Entfernung von dieser, sowohl innerhalb wie außerhalb des 
Infeldes behaupten sich ohne Wettstreit die Buchstabengrenzreize des 
linken Auges, vorausgesetzt daß man, wie schon gesagt, auch wirklich 
mit beiden Augen sehen will. Soweit nahe der Infeldgrenze Wettstreit 
auftritt, sehen wir ihn auf beiden Seiten der Infeldgrenzlinie also so sich 
abspielen, wie das nach unsern Sätzen la und 1 b zu erwarten ist. Richtet 
man alle Aufmerksamkeit auf die Infeldgrenzlinien, so fällt der Sieg 
meist ihren Reizen zu, und dann verschwinden in ihrer Nähe die Buch
staben. Liest man hingegen aufmerksam die Schrift, so siegen weit 
leichter die Buchstabengrenzreize und unterbrechen die Infeldgrenzlinie. 
Es sind die vielgestaltigeren Grenzlinien, die sich leichter behaupten; 
denn die Summe ihrer Reize ist schließlich größer als die der Reize der 
einfachen Linien.

Bei allen diesen Versuchen ist der große Unterschied deutlich zu
tage getreten, der bei dem Verhalten eines Infeldes besteht, je nachdem 
es auf der korrespondierenden Stelle im andern Auge sich dem Innern 
einer gleichförmig gefärbten Fläche oder Grenzlinien gegenüber befindet. 
Im letzten Falle wird in seinem Innern sein Farbton unterdrückt und 
seine Grenzlinien geraten in Wettstreit. Betrachten wir nun aber den 
ersten Fall. Da das Infeld in diesem Falle völlig intakt bleibt und ohne 
jede Spur von Wettstreit sich selbst dann behauptet, wenn das Innere 
der großen Fläche, das ihm im andern Auge gegenübersteht, einen extrem 
verschiedenen Farbton aufweist, so bleibt nur eine Möglichkeit der 
Schlußfolgerung übrig, die nämlich, daß im Innern der großen Fläche 
überhaupt kein physiologischer Reiz vorhanden ist, also ein Wettstreit 
gar nicht in Frage kommt. Wir müssen hier also aus direkten Beobach
tungen als einzige Möglichkeit das folgern, was wir früher bereits (3; 39) 
in anderer Weise abgeleitet haben. Damit haben wir den Beweis für unsern 
Satz 1 c gewonnen.
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In Nagels Handbuch führt Z o t h  (23; 433) die Vermutung an, zu 
welcher P a n u m bei seinen Beobachtungen der Prävalenz der Konturen 
gelangt war, „daß die Konturen die Retina besonders stark reizen, und 
daß die Nervenerregung, die durch sie hervorgebracht wird, eine andere 
und weit kräftigere ist als diejenige, welche durch eine gleichmäßig er
leuchtete Fläche gesetzt wird.“ Wir werden gleich sehen, daß die von 
Panum für weniger stark geachteten optischen Reize im Innern der 
Flächen für den Sehvorgang überhaupt überflüssig sind, und wenn wir 
sie gleich Null setzen, so bleiben auch bei P a n u m s Annahme nur noch 
unsere Grenzlinienreize übrig. T s c h e r m a k  deutet eine Erklärung 
der Prävalenz der Konturen auf Grund des H e r i n g  sehen Simultan
kontrastvorganges an (22; 918). Das Empfindungsgewicht soll an den 
Randsäumen der Konturenstellen durch den Simultankontrast deutlich 
vergrößert sein. In diesem Sinne aber hat H e r i n g die Wirkung seines 
Simultankontrastes nicht verstanden. Nach ihm wird nicht das Empfin
dungsgewicht an den Grenzlinien erhöht, sondern es wird hier ein wegen 
der geringen dioptrischen Schärfe des Netzhautbildes vorhandenes zu 
geringes Empfindungsgewicht korrigiert und dem Empfindungsgewicht 
angenähert, das im Innern der Flächen vorhanden sein soll (7; 116 und 
154). Nur in den besonderen Fällen, wo die Korrektur zu stark ausfällt, 
entsteht nach H e r i n g (7; 157) an den Konturen ein erhöhtes Empfin
dungsgewicht. Es sind das nach ihm die Fälle, wo ein Randkontrast 
s i c h t b a r  wird. Nun aber dominieren auch die Grenzen zwischen 
verschiedenfarbigen Flächen, wo sie verschwommen sind, wo also der 
H e r i n g’sche Simultankontrast nicht ausgereicht haben würde, das 
Empfindungsgewicht der Flächen selbst zu erreichen. Somit ist das 
Dominieren der Grenzfarben durch den H e r i n g’schen Vorgang des 
Simultankontrastes nicht zu erklären.

In dem Vorstehenden, wo wir sahen, daß im Innern der Flächen 
keine optischen Reize vorhanden sein können und gleichmäßig der Farb
ton besteht, der sich aus den Grenzlinienreizen ergibt, liegt bereits der 
Beweis für unsern Satz 1 d. Er folgt aber auch aus folgenden Be
trachtungen.

Das Bild, welches unsere Augen von der Außenwelt aufnehmen, 
besteht nicht, so wie wir es tatsächlich sehen, aus lauter mehr oder weniger 
großen gleichförmig gefärbten Flächen, sondern aus Punkten; denn durch 
jedes unserer Sehelemente sowohl in der Netzhaut als auch im zentralen 
Sehorgan kann physiologisch nur ein Punkt unserer psychischen Ge
sichtsvorstellung erzeugt werden. Das Ausfüllen der nicht aufge
nommenen Flächenräume zwischen diesen Punkten muß jedenfalls unsere 
Psyche vornehmen; es ist das also ein psychologischer Vorgang. Wir 
finden diesen Gedanken bereits bei K i r s c h m a n n  (12; 1037). Man 
kann nicht sagen, die physiologischen Reizpunkte ständen so dicht bei 
einander, daß sie vom Organismus nicht unterschieden werden könnten, 
und deshalb müsse uns ein Flächenkontinuum erscheinen. Wo Grenz
linien hinfallen, unterscheidet das Sehorgan sehr genau zwischen den 
Reizen zweier Nachbarsehelemente. Nun ist es aber klar daß, so weit
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im Innern einer Fläche kein neuer Grenzlinienreiz auftritt, der stets auf 
der einen Seite der Grenzlinie positiven, auf der andern negativen Reiz 
haben muß, auch kein Unterschied bei den ankommenden Strahlen vor
handen sein kann. Wenn optische Reize durch den Unterschied zwischen 
zwei Lichtstrahlen entstehen, so kann Abwesenheit von optischen Reizen 
sich nur infolge gleichmäßiger Bestrahlung ergeben. Dem Lebensinteresse 
des Organismus würde es widersprechen, wenn es die lebentötende Ab
wesenheit von Lichtstrahlen wäre, die zur Abwesenheit von optischen 
Reizen führte. Es ist im Gegenteil zu Erwarten, daß bei geringer Be
strahlung ein sehr deutlicher, schreckenerregender optischer Reiz, nämlich 
der des Schwarz entsteht. Nimmt die Beleuchtung allgemein ab, so hätte 
das Erscheinen dieses Warnungssignales allerdings keinen Zweck mehr; 
es hat nur einen Sinn, solange im Gesichtsfeld sich noch Strahlenunter
schiede bemerkbar machen, so daß der Organismus sich für den Ort der 
stärkeren Strahlen interessieren kann. Unser Sehorgan ist denn auch 
vor allen Dingen auf die Wahrnehmung von Strahlungs u n t e r 
s c h i e d e n  eingerichtet. Wo solche im Gesichtsfeld nicht vorhanden 
sind, entsteht auch kein optischer Reiz. An dieser Stelle aber muß das 
Sehorgan gleichwohl einen Farbton zeigen; denn Abwesenheit jeglichen 
Farbtones an einer Stelle des Gesichtsfeldes ist gar nicht denkbar. Wenn 
also ein Farbton auf dem reizfreien Innern einer Fläche erscheinen muß, 
so kann es kein solcher sein, der von demjenigen der nächsten Grenz
linienreize abweicht. Abwesenheit von optischen Reizen zwischen gleich
gerichteten Grenzlinienreizen muß unsere Psyche geradezu mit Gleich
mäßigkeit des Farbtones beantworten. Hiermit haben wir unsern Satz 2 
bewiesen. Bei den Netzhautelementen, die den Raum zwischen zwei 
Grenzlinienreizen ausfüllen, sind optische Reize gänzlich überflüssig, 
und aus unsern Beobachtungen ergab sich auch, daß sie nicht vorhanden 
sein können. Alle Bedeutung für den Sehvorgang kommt allein den 
Grenzlinienreizen zu. Das Prinzip, reizfreie Stellen des Sehfeldes mit den 
Farbtönen der nächsten Reize auszufüllen, ist bekannt. Es ist z. B. an 
der Stelle des sogenannten blinden Fleckes wirksam. Nun aber zeigt sich, 
daß dieses Prinzip allgemein für den Sehvorgang gültig ist und geradezu 
die Grundlage der Erscheinung der Farbflächen bildet.

Wie wir bereits sahen, besteht der Hauptzweck des Auges darin, 
Unterschiede bei den aus dem Gesichtsfeld kommenden Strahlen wahr
zunehmen. Es funktioniert deshalb so, daß eine Lichtempfindung über
haupt erst dann entsteht, wenn die Netzhaut in unterschiedlicher Weise 
bestrahlt wird. Ausgenommen ist das Eigengrau der Netzhaut. Wir 
sehen es, und zwar recht schwach, wenn das gut ausgeruhte Auge sich 
im lichtlosen Raum befindet. Als solchen wollen wir einmal eine Berg
spitze bei Nacht und dichtestem Nebel annehmen. Wenn das Dämme
rungslicht anfängt, durch den Nebel zu dringen, dann wird die Netzhaut, 
soweit direkte Strahlen von außen her auf sie gelangen können, ganz 
gleichmäßig belichtet werden. Auf die äußerste Peripherie der Netzhaut 
allerdings können keine direkten Strahlen fallen; sie bleibt immer dunkel. 
Also ist das Gesichtsfeld auf der Netzhaut ein großes Infeld, umgeben
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von einem stets verdunkelten Umfeld. Hier an der Grenzlinie des Ge
sichtsfeldes verursachen die Strahlen des einfallenden Dämmerungs
lichtes einen Kontrastvorgang. Das Gesichtsfeld hat dabei auf seiner 
Seite der Grenzlinie stets den positiven Reiz. Auf seiner übrigen großen 
Fläche entsteht nach unserer Theorie kein optischer Reiz, sondern die 
gleichmäßige Helle, in welcher uns der Nebel erscheint, entsteht durch 
<ien positiven Grenzlinienreiz an der Grenze des Gesichtsfeldes. Je 
stärker die durch den Nebel gelangenden Strahlen werden, desto stärker 
wird auch dieser Grenzlinienreiz und um so größer erscheint uns die 
Helle des Nebels. Die Zunahme der Helligkeit können wir an unserer 
Figur 6 in Heft 20 (3; 26) ablesen. Da das Umfeld ein schwarzes ist, gilt 
■für die Helligkeitszunahme der allgemeinen Beleuchtung unseres Ge
sichtsfeldes die oberste Kurve. Kleine Lichtstärken erzeugen also zuerst 
eine schnelle Zunahme der Helligkeitsempfindung. Bei der Zunahme der 
Beleuchtungsstärke um gleiche Stufen nimmt die Helligkeitsempfindung 
in immer kleiner werdenden Stufen zu. Das, was wir an unserer Kurve 
ablesen, stimmt also mit der Beobachtung, die allgemein in dieser Be
ziehung gemacht wird, durchaus überein.

Lassen wir den Nebel nun verschwinden, so ist unser Gesichtsfeld 
von zahlreichen Grenzlinien erfüllt. Die als ganz gleichförmig erscheinen
den Flächen entsprechen meist nur kleinen Gesichtswinkeln. Aber nicht 
immer erscheinen zwischen Flächen verschiedener Färbung scharfe 
Grenzlinien; sondern es finden vielfach allmähliche Übergänge von 
«inem Farbton zum andern statt, z. B. bei Schattenübergängen an einer 
gekrümmten matten weißen Fläche. Wo wir nun Schattenübergänge 
sehen, erscheinen uns diese nicht deshalb, weil hier gleichartige Reize 
immer schwächer werden, sondern weil hier tatsächlich Grenzlinienreize 
entstehen. Weil von Sehelement zu Sehelement die Lichtstärke ab
nimmt, entstehen dort, wo die Schwellenwerte überschritten werden, 
Kontrastvorgänge mit positiven und negativen Grenzlinienreizen, und 
diese werden, weil sehr dicht beieinander, als flächenhafte Farbton
übergänge sichtbar, wie wir ja auch bereits von recht groben Schattie
rungsstrichen den Eindruck einer Flächenhaftigkeit und eines Farbton
überganges erhalten. Auch bei den gleichmäßigen Farbtonübergängen 
könnte uns das Sehorgan jeden einzelnen Schattierungsstrich und so 
auch jeden einzelnen der dichten Grenzlinienreize zum Bewußtsein 
bringen. Wenn das nicht geschieht, sö liegt das an der Überflüssigkeit, 
so kleine Einzelheiten im Gesamtbilde zum Bewußtsein zu bringen. 
Unser psychisches Gesamtbild müßte ins Ungemessene vergrößert wer
den, wenn seine Proportionen dann noch einigermaßen gewahrt werden 
sollten. Das Sehorgan wahrt bei der Herstellung des psychischen Ge
samtbildes sowieso schon nicht die genauen geometrischen Verhält
nisse der Netzhautbilder. Hierauf beruhen wohl einige der optischen 
Täuschungen, für deren eine wir hier eine Erklärung versuchen möchten.

Wegen des oben erwähnten Bestrebens, recht viele Einzelheiten 
noch in die Proportionen der psychischen Gesichtsvorstellung hinein
zubringen, wird das Sehorgan unser Bild von der Außenwelt besonders

9D eutsche W issensch. Z e itschr. f. P o len . H eft 26. 1933.
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in derjenigen Richtung etwas weiter auseinanderziehen, wo Grenz
linien quer laufen, ohne durch andere Grenzlinien verbunden zu sein. 
In der Richtung hingegen, die von keinen Grenzlinien durchquert wird, 
schrumpft der Sehraum etwas zusammen. Das zeigt uns die Fig. 2. 
Die Parallelen sind so lang wie die Quadratseiten, und die beiden 
äußersten haben ihre Länge als Abstand. Tatsächlich aber scheint ihr 
Abstand größer als ihre Länge zu sein (Heringsches Beispiel). Die End
punkte der beiden äußern Schenkel des Winkelsystems haben die Länge 
der Quadratseite zum Abstand; sie scheinen sich aber etwas weiter zu 
öffnen. Hier klärt es sich auf, aus welchem Grunde uns spitze Winkel 
größer erscheinen als sie sind.

Nach dieser Abschweifung vom Thema kehren wir zur binokularen 
Zusammensetzung unserer Gesichtsvorstellungen zurück und wollen 
uns jetzt Klarheit darüber verschaffen, inwiefern sich auf unsere Sätze 
über das binokulare Sehen die Deutlichkeit des Gesamtbildes gründet.

Die unter I a bewiesene Tatsache führt dazu, daß partielle Un
vollkommenheiten des einen Auges durch das andere Auge gutgemacht 
werden können. Auch bei guten Augen erscheint ja das binokulare Bild 
immer um eine Kleinigkeit schärfer als jedes der beiden monokularen. 
Es werden also nicht alle Nervenfasern gleich gut funktionieren. Wäre 
H e r i n g s  Auffassung eines Mischungsdurchschnittes richtig, so müßte 
bei ungleichen Augen das binokulare Bild etwas weniger scharf sein 
als das beste der beiden monokularen und könnte nie schärfer sein als 
ein monokulares.

Unser Satz I b gestattet uns nun die Erklärung einer weiteren seit 
langem bekannten, zuerst von P a n u m entdeckten und nach ihm be
nannten Erscheinung. Um ihr Wesen zu erklären, wollen wir auf unsere 
Figur I (S. 113) zurückgreifen. Wenn die Netzhautreize eines Außen
punktes auf korrespondierenden Punkten angelangt sind, dann kann 
uns sein Bild nicht mehr doppelt erscheinen. In unserer Figur I c war 
das so dargestellt, daß die beiden Bildpunkte dann genau senkrecht 
übereinander stehen. Das ist z. B. bei unserm Punkt D der Fall. Man 
sieht einen solchen Punkt in der gleichen Entfernung wie den fixierten 
Punkt F. Kämen bei unserer Figur I c noch viele weitere Punkte senk
recht übereinander zu stehen, so würden auch diese alle gleich weit wie 
Punkt F erscheinen, und alle zusammen würden in einer Fläche stehen, 
welche der Horopter genannt wird. Alle die Punkte also, die in der 
Horopterfläche liegen, können nicht doppelt gesehen werden, weil ihre 
Netzhautbilder auf die korrespondierenden Punkte der beiden Netz
häute fallen. Hieraus folgt, daß ein Punkt doppelt erscheinen müßte, 
sobald er aus der Horopterfläche entweder nach vorn oder nach hinten 
heraustritt. Nun aber hat P a n u m festgestellt, daß ein Punkt nicht 
sogleich doppelt gesehen wird, wenn er die Horopterfläche verläßt, viel
mehr erscheint er innerhalb einer kurzen Entfernung vor und hinter der 
Horopterfläche noch immer einfach. Erst wenn er den Bereich dieser Ent
fernungen verläßt, zerfällt er in die beiden Halbbilder. Zu beachten ist, daß 
die Augachsen,also die direkten Blicklinien immer auf den fixierten Punkt F



Vom binokularen Sehen 131

9*



132 Ernst Fleischer

gerichtet bleiben müssen. Den sich in der Sehrichtung nach vorn oder 
hinten bewegenden Punkt muß man mit dem indirekten Blick beobachten.

Man erkannte sogleich, daß diese Erscheinung beim Sehvorgang 
von erheblichem Nutzen ist; denn es würde die Klarheit des psychischen 
Gesamtbildes sehr beeinträchtigen, müßte man alle Gegenstände, die 
sich nicht genau in der Horopterfläche befinden, doppelt sehen. Bis
her vermochte man jedoch mit keiner der alten Theorien dieses Aus
bleiben des Doppeltsehens zu erklären. Es wurde deshalb die Vor
stellung der korrespondierenden Netzhautpunkte geopfert, und man 
sagte, es korrespondiere mit jedem Punkt der einen Netzhaut ein ganzer 
Empfindungskreis auf der andern. Mit Hilfe unseres Satzes I b nun 
können wir das P a n u m sehe Phänomen in anderer Weise erklären.

Wenn die beiden Netzhautbilder eines Gegenstandes beginnen, die 
korrespondierenden Punkte zu verlassen, so gehen die einzelnen Punkte 
der Grenzlinienreize stets horizontal auseinander, d. h. auf dem zen
tralen Sehfelde des Sehorganes, wo die Korrespondenz der Netzhaut
punkte organisch hergestellt sein muß, verlaufen dann die beiden Grenz
linienreize dicht nebeneinander. Wir müssen uns erinnern, daß entlang 
jeder Grenzlinie entgegengesetzte optische Reize vorhanden sind. Bei 
beiden Netzhautbildern kann man auf der einen Seite der Grenzlinie 
z. B. negativen Reiz haben; dann ist auf der andern Seite der Grenz
linie positiver Reiz. Nun ist es leicht einzusehen, daß bei Trennung 
einer Grenzlinie in ihre beiden Halbbilder in dem Raume zwischen diesen 
auf korrespondierenden Stellen der beiden Netzhäute entgegengesetzte 
Reize vorhanden sind. Von beiden aber kann nur einer an der Bildung 
des Gesamtbildes teilnehmen. Nehmen wir z. B. eine vertikale Grenz
linie an, die ein schwarzes und ein weißes Feld trennt; das schwarze sei 
links, das weiße rechts von der Grenzlinie. Trennen sich die' beiden 
Halbbilder dieser Linie, so entsteht im Raume zwischen ihnen Wett
streit zwischen dem positiven Reiz des Weiß und dem negativen des 
Schwarz. Siegt der weiße Farbton, so nimmt der Zwischenraum diesen 
Farbton an, und es verschwindet die rechte der beiden Grenzlinien. 
Siegt der schwarze Farbton, der dem weißen im andern Auge gegen
übersteht, so verschwindet die linke Grenzlinie. Mit der Unterdrückung 
des einen der beiden Reize verschwindet also gleichzeitig eine der beiden 
Grenzlinien, und damit erscheint das Bild des Gegenstandes einfach. 
Erst wenn sich die beiden Grenzlinien so weit von den korrespondieren
den Netzhautstellen entfernt haben, daß beide Reize in das Innere der 
reizfreien Fläche des andern Netzhautbildes fallen, können die Grenz
linien doppelt erscheinen. Trennen sich die Netzhautbilder eines ein
zelnen Punktes oder eines Haarstriches, so können sie erst doppelt ge
sehen werden, wenn auf der einen Netzhaut der Reiz außen am Netz
hautbild nicht mehr bis zu Punkten reicht, deren korrespondierende 
Punkte auf der andern Netzhaut noch vom Innern des andern Netzhaut
bildes gereizt werden; denn die Reize innen und außen an den Netzhaut
bildern sind natürlich entgegengesetzt. Im Wettstreit muß das eine 
oder das andere der beiden Bilder unterliegen und somit verschwinden.
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Damit haben wir das P a n u m sehe Phänomen aus unserer Theorie 
des Sehvorganges heraus erklärt. Den Wettstreit entgegengesetzter 
Grenzlinienreize, der seine Ursache ist, haben wir schon bei unserm 
Versuch 11 beobachtet und erörtert. Hier braucht deshalb nur noch 
ein weiterer Versuch zum Beweise angestellt zu werden.

V e r s u c h  12. Tafel III b. Bei langsamer binokularer Annähe
rung der beiden Figuren sieht man kurz, bevor sie sich berühren, wie 
die Mitte des stehenden Rechteckes oder aber die schmale Seite des 
Hegenden Rechteckes verschwindet. Es ist das der Moment, wo der positive 
Reiz außen an der liegenden Figur auf das Gebiet des stehenden Recht
eckes vorgedrungen ist. Dann befindet sich auch der positive Reiz außen 
an der stehenden Figur schon auf dem Raum des liegenden Rechteckes. 
Die im Wettstreit der entgegengesetzten Reize unterliegende Grenz
linie verschwindet. Hier ist also deutlich zu sehen, daß zwei parallele 
Grenzlinien nahe beieinander nicht zu gleicher Zeit sichtbar bleiben 
können.

V e r s u c h  13. In welcher Weise das eine der beiden Bilder unter
drückt wird, zeigt auch der folgende Versuch. Auf die fünf Notenlinien 
schreibe man genau senkrecht übereinander Viertel-Noten des G und 
des C, jedoch ohne Notenhälse, und etwa 5 cm seitwärts in gleicher Weise 
das G und das D, alle von gleicher, möglichst großer Form. Bringt man 
diese beiden Notenpaare zur binokularen Deckung, so sieht man das G 
und darüber entweder das C oder das D. Von der Sehkraft des Auges 
hängt es ab, welches Auge die Oberhand gewinnt und also welche der 
beiden Noten C oder D erscheint. Jedenfalls bleibt die eine der beiden 
gänzlich unterdrückt. Dreht man das Blatt um 180° in seiner Ebene, 
so verschwindet bei binokularer Deckung meistens diejenige der beiden 
Noten, die vorher gesehen wurde, während die andere sichtbar wird.

Wie schon gesagt, hatte man angenommen, die Korrespondenz der 
beiden Netzhäute bestände nicht von Punkt zu Punkt, sondern zwischen 
einem Punkt der einen Netzhaut mit einer ganzen Kreisfläche, dem so
genannten Empfindungskreis der andern Netzhaut. Zu dieser Ansicht 
war man auch deshalb gekommen, weil Figuren von verschiedenster 
Form sich völlig zu decken schienen. Wir hingegen haben jetzt erkannt, 
daß eins der beiden Netzhautbilder infolge des Wettstreites unterdrückt 
wird; trotzdem aber gibt das von seinen Grenzlinienreizen ausgehende 
Fusionsstreben den optischen Reiz zur Tiefenwirkung ab. Wie Formen, 
die völlig voneinander verschieden sind, sich zu decken scheinen, zeigt 
der folgende Versuch:

V e r s u c h  14. Man zeichne sich auf gleichförmig weißes Papier 
eine gradlinige horizontale Reihe von zehn Bleistiftpunkten mit 2 cm 
Abstand zwischen je zwei Punkten und im Abstand von 3 cm parallel 
darunter eine Bleistiftlinie. Von den Punkten nach der Linie werden 
nun mit Tinte Striche von verschiedenster Form gezogen. Vom ersten 
Punkt aus fälle man das Lot auf die Linie. Vom zweiten Punkt geht 
eine leicht gewundene Schlangenlinie senkrecht nach unten. Die dritte 
Linie ist ein nach links konvexer Kreisbogen mit etwa 6 cm Krümmungs
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radius. Dann folgt der gleiche Kreisbogen nach rechts konvex. Darauf 
nochmal der Kreisbogen nach links konvex, dann eine gerade Linie, 
die vom Lot ein wenig nach links abweicht, ferner eine Gerade mit 
leichter Abweichung nach rechts, dann eine Gerade, die der vorletzten 
parallel läuft. Zuletzt folgt nochmals das Lot. Schielt man leicht, so 
kann man immer zwei der aufeinanderfolgenden Linien zur Deckung 
bringen und sieht nun lauter räumlich gebogene Drahtstücke. Man 
kann jetzt je zwei der Striche an ihren Endpunkten durch waagrechte 
Striche mit einander verbinden. Es entstehen dann inkongruente Flächen. 
Durch etwas stärkeres Schielen kommen je zwei derselben zur bino
kularen Deckung und man sieht dann die sonderbarsten räumlichen 
Figuren.

Selbst Figuren, die so verschieden sind wie ein Quadrat und ein 
Dreieck, kann man zu einer binokularen Wirkung bringen.

Vte r s u c h  15. Man zeichne sich ein auf einer Seite ruhendes kleines 
Quadrat von 5 mm Seitenlänge und etwa 5 cm rechts davon ein Drei
eck, welches eine Hälfte des Quadrates darstellt in der Weise, daß es 
aus der Grundlinie der rechten Quadratseite und der Quadratdiagonale 
gebildet wird. Beide Flächen kann man auch mit Tusche ausfüllen. 
Bringt man diese beiden Figuren durch Schielen zur binokularen Deckung, 
so sieht man ein Viereck, bei dem die eine Ecke gegen das Auge zu um
gebogen erscheint. Während die Katheten des Dreiecks mit den ent
sprechenden Quadratseiten auf korrespondierende Netzhautstellen fallen, 
ist das bei der Hypothenuse des Dreiecks in dem einen Auge und der 
linken Quadratseite im andern Auge nicht der Fall. Der sich zwischen 
diesen Grenzlinienreizen ergebende Fusionszwang wirkt als Tiefenreiz 
und läßt die Quadratseite aus der Bildebene hervortreten, während die 
Hypothenuse des Dreiecks unterdrückt wird. Man sieht, daß sich im 
Gesamtbild die kompliziertere Form behauptet, also diejenige, bei welcher 
die Summe der Grenzlinienreize am größten ist.

V e r s u c h  16. Auch der bei Tafel III c sichtbare Ring und das 
in Schlangenlinie gewundene Band zeigen, daß sich im Gesamtbild die 
kompliziertere Figur behauptet. Der Ring ist ein praktisches Beispiel 
für den schon bei Versuch 6 erwähnten Wheatstone-Panumschen Grenz
fall. Bemerkenswert ist noch die beim Ring sichtbare Unterbrechung. 
Das Erscheinen aller dieser bei unsern Tafeln mehrfach angebrachten 
Unterbrechungen im Gesamtbild beruht auf der Auswirkung unseres 
Satzes 1 c. Bei der Unterbrechung ergeben sich Grenzlinienreize, die 
quer zur Richtung der Striche stehen. Diese Reize in dem einen Auge 
fallen also auf das reizfreie Innere der Striche im andern Auge und be
haupten sich somit. Durch sie werden in dem Zwischenraum der Unter
brechungen die Fortsetzungen der Striche im andern Auge durch Wett
streit abgetrennt und verschwinden meist ganz aus dem Bilde. Auch 
die Linien der Tafel l i l a  weisen Unterbrechungen auf, und diese alle 
erscheinen im Gesamtbild. Hieran erkennt man ebenfalls, daß sich 
dieses aus einzelnen Stücken beider Netzhautbilder zusammensetzt.
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Es behauptet sich jedesmal das kompliziertere Stück des Striches. Beim 
ersten und dritten Paar der Striche sollte man die beiden Hälften der 
indirekt gesehenen rechten Striche, oder wenn man diese fixiert, die 
beiden Hälften der linken Striche nicht in einer Linie sehen; denn von 
dem jeweils fixierten Strich haben die beiden Hälften des andern in
direkt gesehenen Striches verschiedene Entfernungen. Sucht man sich 
Rechenschaft darüber zu geben, welche Entfernung die beiden Unter
brechungen des indirekt gesehenen Striches vom fixierten Strich haben, 
so erkennt man in der Tat deutlich, daß die eine Unterbrechung weiter 
entfernt erscheint als die andere. Ein genaues Urteil darüber, ob der 
indirekt gesehene Strich gebrochen ist oder nicht, ist nicht möglich. 
Nur mit dem direkten Blick kann man sich genau Rechenschaft über 
Formen geben. Aber, sobald sich der direkte Blick dem bisher indirekt 
gesehenen Strich zuwendet, rücken seine beiden Halbbilder blitzschnell 
in die Fixierungspunkte der beiden Netzhäute ein, kommen völlig zur 
Fusion, und dann muß der Strich ungebrochen erscheinen. Wenn er 
so mit Bewußtsein einmal ungebrochen gesehen worden ist, so behalten 
wir bei der Unsicherheit des indirekten Blickes den Eindruck, er sei 
ungebrochen in einem Stück geblieben. Die beim direkten Blick einmal 
unterdrückten Reize erscheinen im indirekten Blick nicht sogleich wieder 
auch wenn die Grenze des P a n u m sehen Phänomens schon über
schritten ist, und es scheint, als setze sich das binokulare Gesamtbild 
weitgehend einheitlich aus den Bildteilen zusammen, die nacheinander 
mit dem Fixierpunkt wahrgenommen werden. Wird aber ein erhöhtes 
Maß der Aufmerksamkeit auf die peripheren Reize gelenkt, so zerfällt 
das einheitliche Gesamtbild in die nicht zueinander passenden von 
beiden Augen gelieferten Teile.

Damit haben wir gezeigt, wie unser Satz 1 c der Vervollständigung 
des Gesamtbildes dient. Der folgende Versuch soll zeigen, wie dieser 
Satz zur Klärung des Gesichtsfeldes beiträgt.

V e r s u c h  17. Tafel III c. Diese Tafel kann man nur im Stereoskop 
betrachten. Fixiert man bei dem oberen Bild das ferne kleine schwarze 
Quadrat, so fällt das nahe schwarze Rechteck in seine beiden Halb
bilder auseinander. Fixiert man aber bei dem unteren Bilde das ferne 
kleine Quadrat mit dem Fachwerk, so wird das eine der beiden Halb
bilder des Rechtecks fast dauernd völlig unterdrückt. Gerade die nahen 
Gegenstände sind es, die wegen ihrer größeren Parallaxe beim Blick 
auf ferne Gegenstände in ihre Halbbilder so weit auseinander fallen, 
daß dabei die Grenze der P a n u m sehen Phänomens überschritten wird. 
Es wäre nun sehr störend, wenn alle Halbbilder sichtbar bleiben oder 
sich ihre optischen Reize mit den im andern Auge auf korrespondierende 
Stelle von den fernen Gegenständen erzeugten binokular mischen müßten. 
Es ist für die Klarheit des Sehens also sehr nützlich, daß, wie dieser 
Versuch zeigt, ferne Grenzlinien die nahen Flächen gänzlich aus dem 
Felde zu schlagen vermögen. Das ist, wie wir sahen, möglich, weil 
optische Reize nur an den Grenzlinien entstehen, im Innern der Flächen 
aber fehlen.
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Hierher gehört auch H e 1 m h o 11 z’ Versuch des durchsichtigen 
Fingers. Hält man den aufrechten Zeigefinger in etwa 20 cm Abstand 
vor die Augen und fixiert einen fernen Gegenstand, der Einzelheiten auf
weist, also Grenzlinienreize erzeugt, so erscheinen beide Halbbilder des 
Fingers durchsichtig. Es behaupten sich die Grenzlinien des Fingers und 
die Grenzlinien der fernen Einzelheiten. Das Innere der Fingerfläche hin
gegen erscheint nicht. Wo sich die Grenzlinien schneiden, findet Wett
streit statt, wie bei Versuch 11 ausführlich erläutert.

B e r g e r  (1; 14) erwähnt eine Ergänzung dieses Versuches. Hält 
man den Finger so, daß ein Halbbild sich vor einer gleichförmigen Fläche, 
etwa der gleichmäßig weiß gegipsten Zimmerdecke befindet, so sieht man 
den Finger mit seiner natürlichen Oberfläche gleichsam undurchsichtig. 
Hat aber die Decke an einer Stelle Schattenübergänge, so behaupten sich 
diese, und der Finger erscheint an dieser Stelle wieder durchsichtig. 
Hierin liegt auch ein Beweis für unsere Auffassung, daß Schattenüber
gänge durch wirkliche Grenzlinienreize zustande kommen, wie früher 
schon ausgeführt.

Alle diese Versuche zeigen, daß die H e r i n g  sehe Auffassung von 
einer binokularen Mischung der Sehreize nicht zutreffen kann. Nach 
seiner Theorie, sowie auch nach den andern klassischen Theorien des 
Sehvorganges mußte von dem Innern der Fläche, welche eine weiß
getünchte Zimmerdecke darstellt, ein erheblicher Sehreiz entstehen. 
Es müßte dann unbedingt eine binokulare Mischung des Weiß der 
Zimmerdecke mit der Farbe des Fingers stattfinden. Man bemerkt aber 
nichts dergleichen. Vor der gleichförmigen Zimmerdecke behält das 
Halbbild des Fingers völlig seine natürliche Färbung, während es vor 
jedem* Schatten, vor jeder Grenzlinie des Hintergrundes durchsichtig 
wird, also stellenweise verschwindet und die Einzelheiten des Hinter
grundes in ihren natürlichen Färbungen erscheinen läßt. Es kann des
halb auch nicht die H e r i n g  sehe Erklärung von F e c h n e r s  „para
doxem“ Versuch zutreffen (7; 254). Dieser Versuch besteht in folgen
dem.

Beim binokularen Lesen einer auf weißem Papier befindlichen 
schwarzen Druckschrift hält man vor das eine Auge ein dunkles Glas, 
welches so viel Licht durchläßt, daß man damit auch monokular die 
Schrift noch gut lesen könnte. Schließt man nun das Auge hinter dem 
dunklen Glase oder verdeckt man Auge und Glas mit einem kleinen 
undurchsichtigen Schirm, so erscheint sofort das Papier heller. Fechner 
fand dieses Ergebnis paradox; denn er glaubte, der Sehreiz des einen 
Auges müßte den des andern verstärken, und ein Auge müßte niemals 
heller sehen können als zwei Augen. H e r i n g  erklärte die Erscheinung 
als natürliche Folge der binokularen Farbenmischung. Der binokulare 
Ton müßte danach zwischen den beiden monokularen liegen, und deshalb 
konntg der eine monokulare Ton heller sein als der binokulare. Wir sagten 
aber oben schon, daß von einem binokularen Mischen der Farbtöne in 
Fällen, wo alle Bedingungen dafür gegeben sind, nichts zu bemerken ist. 
An mehreren Stellen haben wir das bereits nachweisen können. Das
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F e c h n e r sehe Paradoxon nun können wir mit Hilfe unserer Theorie 
des Sehvorganges wie folgt erklären.

Hält man beim binokularen Lesen einer Druckschrift vor das eine 
Auge ein dunkles durchsichtiges Glas, so hat man auf dieser Netzhaut ein 
Infeld, welches im andern Auge nicht vorhanden ist. Da hier das Infeld 
dunkler ist als das Umfeld, so geht von seiner Grenzlinie aus ein dunkler 
Farbton über das weiße Papier. Im andern Auge ist diese verdun
kelnde Grenzlinie nicht vorhanden. Im Gesamtbild macht sie sich aber 
mit einer leichten Verdunkelung des weißen Papieres geltend. Schließt 
man nun das Auge mit dem dunklen Glas, so fällt die verdunkelnde 
Grenzlinie im Gesamtbilde fort, und monokular kommt nun der hellere 
Ton des unbewaffneten andern Auges zur Geltung. Ferner ist es wahr
scheinlich, daß von manchen Paaren korrespondierender Punkte einer 
derselben von den Blutgefäßen der Netzhaut verdeckt wird. Ist der 
verdeckte Punkt in dem nicht verdunkelten Auge, so gelangt der weniger 
helle Ton des verdunkelten Auges in das Gesamtbild und läßt das Ganze 
etwas weniger hell erscheinen. Wird dieses Auge nun durch Verdeckung 
ganz ausgeschaltet, so kommt nunmehr allein das Bild des unverdeckten 
Auges zur Geltung, und hier sind die durch die Gefäße verursachten 
blinden, also reizfreien Stellen nach unserm Satz 2 mit dem hellen Farb
ton der Nachbarpunkte ausgefüllt.

* **
Wir haben uns bisher hauptsächlich mit unbunten Farben beschäftigt, 

und auch unser für das binokulare Farbensehen als grundlegend betrach
teter Versuch Nr. 7 wurde mit unbunten Farben angestellt. Es ist nun 
zu untersuchen, ob sich daraus auch Schlußfolgerungen für das bino
kulare Sehen bunter Farben ergeben, und ob diese Folgerungen mit den 
bisher bekannten Beobachtungen auf diesem Gebiet übereinstimmen.

Die Hypothese, von welcher wir uns bei unsern Untersuchungen 
leiten ließen, gründet sich auf die Annahme dreier Komponenten. Un
bunte Farbtöne werden gemäß derselben dann sichtbar, wenn die drei 
Komponenten in gleicher Weise und in gleichem Maße erregt werden. 
Was also bei unbunten Farben beobachtet wird, hätte dann ohne weiteres 
auch für das Verhalten jeder einzelnen der drei Komponenten Gültigkeit. 
Bei unbunten Farben stellen wir deutlich den Unterschied zwischen po
sitiven und negativen Reizen fest; sie treten als weißliche und schwärz
liche Graue deutlich in die Erscheinung.*) Wir werden deshalb annehmen,

*) A n m e r k u n g .  Tafel I in  H e ft 20 ließ deu tlich  erkennen , 
daß  es zw ischen W eiß un d  Schw arz n ic h t n u r eine sondern  zwei v e r
schiedene G raure ihen  g ib t. K ein Ton der einen R eihe is t  einem  Ton 
der an d e rn  gleich, u n d  die eine der beiden  R eihen  kan n  n ic h t als die 
F o rtse tzu n g  der an d e rn  au fg e faß t w erden. W ir sahen, daß  es von der 
L ic h ts tä rk e  des U m feldes ab h ä n g t, ob bei einem  In fe ld  ein G rau der 
einen oder an d e rn  R eihe e n ts te h t. W ar das U m feld lich tschw ächer 
als das In fe ld , so e n ts ta n d  bei diesem  ein w eißliches G rau, und  im  
en tgegengese tzten  F alle  ergab  sich die R eihe der schw ärzlichen G raue. 
I s t  n u n  aber das U m feld an  der In fe ldgrenze zum  Teil lic h ts tä rk e r  
und  zum  Teil lich tschw ächer als das In fe ld , so en ts teh en  w ieder andere
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daß es auch bei jeder der drei Komponenten positive und negative Er
regungen gibt, und daß dieselben infolge des von uns früher beschriebenen 
Kontrastvorganges bei jeder einzelnen der drei Netzhautkomponenten 
entstehen. Ehe wir aber diese Schlußfolgerungen auf das binokulare 
Sehen bunter Farben anwenden, müssen wir etwas näher auf das Wesen 
der drei. Komponenten eingehen.

Nach unserer Auffassung werden die vom Gesichtsfeld kommenden 
Strahlen in der Netzhaut von drei Farbstofflagen nacheinander absor
biert. Neuere Forschungen über den Aufbau der Netzhaut deuten darauf 
hin, daß diese drei Schichten mit dem zu jeder derselben gehörenden 
Nervenfaserschicht in der Netzhaut noch ganz unabhängig voneinander 
bleiben und daher unabhängig voneinander funktionieren. Das scheint 
uns aus den Arbeiten von F o r t i n hervorzugehen. Einige dieser 
Schriften wurden mir durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Ko b y ,  
Basel, zugängig gemacht, dem ich an dieser Stelle nochmals meinen Dank 
aussprechen möchte. Es interessieren hier die in denselben enthaltenen 
Wiedergaben und Erörterungen einiger ausgezeichneter Mikrophoto
graphien von Schnitten durch Netzhäute aus Menschenaugen, teils kada- 
verischen, teils infolge von Unglücksfällen herausgenommenen. Danach 
scheint sich die Vorstellung von besonderen Netzhautelementen wie 
Zapfen nicht aufrecht erhalten zu lassen. Bei starker Vergrößerung 
lösen sich die Zapfen in einzelne meist parallel, aber nicht immer grad
linig verlaufende Nervenfasern auf.

ln Figur 3 geben wir nach den Abbildungen bei F o r t i n (4, Fig. 1) 
das wieder, worauf es uns hier ankommt. Es ist das Netzhautzentrum. 
Der Pfeil deutet die Richtung der von der Pupille her kommenden Licht
strahlen an. Unten befindet sich das schwarze Pigment. Von ihm gehen 
die Fasern aus, welche bisher für die Zapfen gehalten wurden. Sie enden 
scheinbar bereits wieder bei der äußeren Pigmentkörnerschicht. Wir hin
gegen sind der Meinung, daß sie nur zwischen den Körnern hindurch 
gehen, ohne mit denselben Kontakt zu nehmen. Das schwarze Pigment 
und die davon ausgehenden Fasern zusammen machen die dritte der 
drei physiologischen Komponenten, die rote, aus. Die zweite, gelbe phy
siologische Komponente besteht aus der äußern Körnerschicht, die den 
Sehpurpur enthalten müßte, und den von dieser ausgehenden Nerven
fasern. Die erste, blaue Komponente schließlich besteht aus der innern

G raue, d ie w eder in  die R eihe der w eißlichen noch in  diejenige der 
schw ärzlichen  G raue eingeo rdnet w erden  können . W enn n u n  schon 
ein u n b u n te s  In fe ld  je  nach  dem  U m feld  G raue aus versch iedenen  
G raure ihen  ergeben kann , so m uß m an annehm en, daß  auch  die E r 
scheinungsw eise eines b u n te n  F a rb to n es  je nach  der B eschaffenheit des 
U m feldes sehr versch ieden  sein kann . K a t z  (11; 256) h a t  die v e r
schiedene E rscheinungsw eise der F a rb tö n e  bere its  bei seinen zah l
reichen  B eobach tungen  festgeste llt. E r  fü h rte  dieselbe au f die V er
sch iedenheit in  der B e leuch tungss tärke  zurück. Es d ü rfte  aber auch  
h ier die A bänderung  der L ic h ts tä rk e  des U m feldes m it die U rsache 
fü r  die V eränderung  in  der E rscheinungsw eise der als In fe ld  gesehenen 
F a rb en  gewesen sein.
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Körnerschicht, welche das Sehgelb wäre, mit den von dieser ausgehenden 
Fasern. Nach den Mikrophotographien von F o r t i n wäre diese zuletzt 
genannte Schicht keine Faserschicht, sondern bestände aus einer homo
genen Substanz. Aber aus dem bei monochromatischem Licht mit dem 
Augenspiegel beobachteten Netzhautbild, welches K o b y  (13) ver
öffentlicht hat, scheint die Faserstruktur auch dieser im Augapfel in
nersten nervösen Schicht hervorzugehen.

Es lag die Annahme nahe, daß jede Komponente so funktioniert, 
wie wir es beobachten, wenn alle drei zusammen wirken. Die Kontrast
vorgänge und damit die Entstehung von Grenzlinien haben wir also nicht 
nur in einer einzigen Netzhautschicht, sondern in deren drei. Jede der
selben entwirft ihr eigenes Grenzlinien-Netzhautbild. Die Reihenfolge 
der Schichten entspricht weitgehend der Folge, in welcher sich die ein
zelnen Spektralstrahlen nach dem Durchgang durch eine Sammellinse 
wieder vereinigen. Zuerst kommen die violetten und blauen Spektral
strahlen zusammen, dann die gelben und zuletzt die roten. Jede Kom
ponente absorbiert ihre Energie also in einem für die Bildschärfe gün
stigen Punkt. Die letzte Komponente jedoch erhält auch Energie von 
den violetten Strahlen, die sich zuerst wieder vereinigen. Diese Energie 
allein wird nicht im Punkt der größten Bildschärfe absorbiert. Das 
Element der Unschärfe, das hierdurch in das Gesamtbild getragen wird, 
ist aber nicht erheblich. Aus den Mikrophotographien von F o r t i n ist 
jedenfalls zu schließen, <äaß zwischen den drei Komponentenpunkten, 
die in der Netzhaut nacheinander von dem gleichen Lichtstrahl getroffen
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werden, in der Netzhaut noch keine Verbindung bestehen kann. Wie 
aber mit jedem Punkt der einen Netzhaut ein Punkt der andern Netzhaut 
in bezug auf den Fusionszwang korrespondiert, so wird im zentralen 
Sehapparat auch eine Konjugation zwischen den Punkten der drei Kom
ponenten bestehen, und diese ist die Grundlage für das Zustandekommen 
des Bunttones eines Farbtones.

Unter Farbton wollen wir hier den optischen Gesamteindruck ver
stehen, welchen wir von den einzelnen gleichförmig gefärbten Flächen 
erhalten, aus denen sich das Gesichtsfeld zusammensetzt. Die einzelnen 
Farbtöne unterscheiden sich dann nach folgenden drei Gesichtspunkten:

1. Nach dem Buntton,
2. nach der Helligkeit,
3. nach den Graden der Sättigung.

Farbtöne, welchen ein Buntton fehlt, nannten wir mit Ostwald un
bunt. Es sind dies Weiß, Schwarz und die weißlichen und schwärzlichen 
Graue, also die Helligkeitsabstufungen der einen unbunten Lichtton
qualität, siehe K i r s c h m a n n  (12; 853). Die Weißlichkeiten ent
standen, wie wir sahen, durch die Vermehrung und die Schwärzlichkeiten 
durch die Verminderung des Eigenstromes oder der Eigenspanung der 
Sehnervenfasern. Die Bunttöne hingegen hängen Vom Verhältnis ab, 
in welchem die Stärken der so modifizierten drei Eigenspannungen an 
den konjugierten Punkten der 'drei Netzhautschichten zueinander 
stehen. Die Bunttöne sind die psychologischen Interpretationen der 
optischen Strahlungsverhältnisse in der Außenwelt. Bei nur einer Netz
hautkomponente bedeutete ein starker negativer Reiz immer geringe 
und ein starker positiver Reiz starke Bestrahlung. Die Stärke des Lichtes 
war für den Organismus nicht gleichgültig. Deshalb knüpften sich an 
die physiologischen positiven und negativen Reize die psychologischen 
Vorstellungen von Hell und Dunkel bzw. des Weißlichen und des 
Schwärzlichen. Beim Hinzutreten weiterer Komponenten hingegen er
hielt die wahrgenommene Verschiedenheit der Bestrahlung jeder ein
zelnen Komponente eine weitere psychologische Interpretation. Die 
lokale Trennung der Komponenten und die bei diesen vorkommende 
Ungleichheit der Reizschwankungen blieben im Unterbewußtsein des 
Organismus nicht unbemerkt, und die Folge der getrennten Wahrnehmung 
mußte beim Gesichtssinn das Erscheinen von unterschiedlichen Licht
tönen sein. Das sind die Bunttöne. Starke negative Reize bei einer 
Komponente bedeuteten geringe Bestrahlung derselben, und ihr Bunt
ton nahm an dem erscheinenden Farbton nur mit geringerem Gewicht 
teil. Positiver optischer Reiz hingegen hatte zur Folge, daß die Kom
ponente stark am erscheinenden Lichtton teilnahm.

Hier könnte man einwenden, daß bei entgegengesetzten Reizen der 
Organismus nicht wissen kann, ob das, was wir hier negativen Reiz 
nennen, was uns also die Vorstellung von Dunkel vermittelt, auch einer 
Verminderung der Bestrahlung entspricht und so psychologisch mit einer 
verminderten Teilnahme am Buntton beantwortet werden müßte. Hier
zu ist folgendes zu sagen. Den Gegensatz zwischen positivem und nega
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tivem Reiz empfindet der Organismus; denn er beantwortet den einen 
mit Hell, den andern mit Dunkel. Handelt es sich nun um die Teilnahme 
mehrerer Komponenten am Buntton, so wird der eine Reiz dem größeren 
Gewicht, der entgegengesetzte Reiz dem kleineren Gewicht entsprechen 
müssen. Entspräche nun bei einem Individuum dem negativen Reiz das 
größere Gewicht, so würde er z. B. die frische Wiese im Sommer rot 
sehen; denn in diesem Falle wird die rote Komponente mit ihrem ta t
sächlichen negativen Reiz bei diesem Individuum starkes Gewicht im 
Buntton haben. Alle Bunttöne würden ihm also im komplementären 
Ton erscheinen, obschon die physiologischen Reizkonstellationen bei 
ihm genau so sind, wie bei uns. Würde er aber die Wiese rot n e n n e n? 
Nein, er würde wie jeder von uns lernen, seinen Buntton der Wiese grün 
zu nennen, gleichgültig wie ihm dieser psychologisch erscheint. Jedes
mal, wenn er die Wiese betrachtet, haben bei ihm die physiologischen 
Reize die gleichen Konstellationen wie bei uns, und immer, wenn sich 
diese Reizkonstellation ergibt, erscheint ihm sein bestimmter Buntton. 
Also ist auch bei ihm der Buntton die psychologische Interpretation der 
Strahlungsverhältnisse in der Außenwelt. Die Bunttöne sind psycho
logischer Natur, d. h. subjektive Vorstellungen, und als solche können 
sie überhaupt nicht Gegenstand objektiver Vergleiche von Mensch zu 
Mensch werden.

Der Buntton hängt also von dem Gewicht ab, mit welchem der Reiz 
jeder einzelnen Komponente an seiner Entstehung teilnimmt. In welcher 
Weise nun mit der zunehmenden Bestrahlung der einzelnen Komponente 
ihr Gewicht zunimmt, das deuten uns offenbar die Kurven der Figur 6 
unseres früheren Artikels in Heft 20 an. Wir werden das durch einige der 
folgenden Beobachtungen bestätigt finden.

Aus dem Verlauf der Kurven folgt ohne weiteres, daß das Gewicht 
jeder der drei Komponenten höchstens bis zum Werte 1 ansteigen kann. 
Wird nun die Lichtstärke eines Farbtones so stark gesteigert, daß schließ
lich auch die am schwächsten beteiligte Komponente das Gewicht 1 
erreicht oder diesem nahekommt, so muß der Buntton stark an Sätti
gung verlieren und schließlich in Weiß übergehen. Das wird allgemein 
beobachtet. Da der Farbton dann meistens heller als sein Umfeld ist, 
so kommen die oberen der Kurven zur Anwendung, bei denen das Auf
steigen zu höheren Werten des Gewichtes sowieso schnell vor sich geht.

Wenn bei den drei Komponenten die optischen Reize vom Kontrast
vorgang abhängig sind, so wäre zu erwarten, daß bei Änderung des 
Umfeldes unter Umständen auch das Infeld seinen Buntton ändert. 
Wir wollen kurz untersuchen, wie weit das der Fall sein kann. Betrachten 
wir zunächst die unbunten Umfelder.

V e r s u c h  18. Wir stellen uns ein weißes, ein graues und ein 
schwarzes Umfeld her, wozu entsprechend gefärbte Papiere dienen können. 
Mattes schwarzes Papier wird von einem Tiefschwarz weit entfernt sein. 
Um ein solches zu erhalten, muß man das matte Papier mit einer Schicht 
wasserhellen Lackes überziehen.
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Weshalb durch den farblosen Lacküberzug die grauschwarze Farbe 
des Papieres in ein Tiefschwarz verwandelt wird, mag hier kurz erläutert 
werden. Jeder Körper, auch ein schwarzer Farbstoff reflektiert an seiner 
unmittelbaren Oberfläche ein erhebliches Quantum der auffallenden 
Strahlen, ohne deren spektrale Zusammensetzung zu verändern. Wird 
dieses Licht der Oberflächenreflektion von einer matten schwarzen Fläche 
zerstreut zurückgeworfen, so läßt es das Papier grauschwarz erscheinen. 
Von der spiegelnden Oberfläche des Lacküberzuges hingegen wird das 
Licht der Oberflächenreflexion nicht mehr zerstreut nach allen Rich
tungen, sondern nur noch in der Richtung der Spiegelung reflektiert. 
Dieser Richtung kann das Auge ausweichen, und da nun in den andern 
Richtungen, also auch in der Richtung auf das Auge zu, kein Oberflächen
licht mehr vorhanden ist, so sieht man jetzt den schwarzen Farbstoff 
entsprechend seiner Absorptionsfähigkeit tiefschwarz.

Bringt man auf die drei unbunten Umfelder je ein kleines Infeld 
aus dem gleichen farbigen Papier, so ergeben sich wohl Unterschiede 
in der Helligkeit, nicht aber im Buntton. Auch dieses Ergebnis können 
wir an unserer Figur 6 in Heft 20 ablesen. Bei einem gelbgrünen Infeld 
z. B. können die drei Komponenten folgende Lichtstärken haben: rot: 
Lichtstärke 2; gelb: Lichtstärke 7; blau: Lichtstärke 5. Mit welchen 
Gewichten die optischen Reize dieser Lichtmengen nun an dem psycho
logischen Buntton teilnehmen, das liest man wieder an den Ordinaten 
der erwähnten Kurven ab. Für das schwarze Umfeld gilt die oberste 
der Kurven, für das graue Umfeld eine der mittleren und für das weiße 
Umfeld die unterste Kurve. Bei allen drei Kurven ergibt sich für die 
drei den Lichtstärken 2, 7 und 5 entsprechenden Ordinaten ungefähr 
das gleiche Verhältnis, obwohl die Werte der Ordinaten sich von Kurve 
zu Kurve erheblich ändern. Ihre Summe ist klein beim weißen Um
feld und groß beim schwarzen Umfeld, und deshalb sehen wir die ent
sprechenden Helligkeitsunterschiede. Der grüne Farbton ändert also 
auf den verschiedenen unbunten Umfeldern wohl seine Helligkeit; denn 
diese hängt von der Summe der optischen Reize der drei Komponenten 
ab, aber er verändert nicht seinen Buntton, weil dieser von dem Ver
hältnis der drei Reizstärken abhängig ist, das auf allen drei unbunten 
Umfeldern, wie eben gesagt, annähernd gleich ist. Je steiler die Kurve 
des Umfeldes verläuft, desto gesättigter wird der Farbton erscheinen; 
denn die dritte am schwächsten gereizte Komponente, welche die Sätti
gung des Farbtones bestimmt, ist dann im Verhältnis zu den andern 
beiden Komponenten klein. In der Regel wird bei den in Frage kommen
den mittleren Lichtstärken es die Kurve für das graue Umfeld sein, 
die am steilsten verläuft, und in der Tat sehen die Farben auf grauem 
Grunde in der Regel gesättigter aus als auf schwarzem und weißem, 
deren Kurven in dem Abschnitt der mittleren Lichtstärken ziemlich 
flach verlaufen.

Bei unserm Versuch hatten wir drei unbunte Umfelder. Indem wir 
ihre Lichtstärke änderten, veränderte sich bei allen drei Komponenten 
das Gewicht annähernd in gleichem Verhältnis, und deshalb wurde auch
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bei den Infeldern das Verhältnis zwischen den Gewichten der drei Kom
ponenten nicht verändert, und der Buntton blieb der gleiche. Anders 
ist es, wenn die Komponentengewichte sich beim Umfeld nicht in gleichem 
Verhältnis ändern. Dann wird auch der Buntton des Infeldes beeinflußt. 
Hierauf beruhen die Erscheinungen des farbigen Simultankontrastes.

Legt man auf einen lebhaft farbigen Grund ein graues Infeld, so 
bleibt das Grau zwar Grau, aber je nach der Farbe des Grundes nimmt 
es doch einen leichten farbigen Schein an, und zwar in dem zum Unter
gründe komplementären Ton. Auch farbige Infelder auf andersfarbigem 
Grunde erleiden leichte Veränderungen ihres Bunttones. Die starke 
Komponente des Bunttones des Untergrundes macht die gleiche Kom
ponente des Infeldes negativ und verringert so ihr Gewicht, wodurch 
sich der Buntton des Infeldes in komplementärer Richtung leicht ver
ändert.

Die auffälligsten Erscheinungen des farbigen Simultankontrastes 
sind bekanntlich die bunten Schatten und der Florkontrast. Beide be
ruhen auf dem folgenden Vorgang. Mit einem Licht von gewöhnlichen 
farblosen Strahlen wird ein farbiges Licht vereint. Beim Versuch der 
bunten Schatten geschieht das dadurch, daß man eine große weiße Fläche 
mit beiden Lichtarten gleichzeitig bestrahlt. Beim Florkontrast wird 
das farblose Licht durch das Seidenpapier geliefert und das farbige 
Licht durch das darunterliegende farbige Papier. H e r i n g  und, nach 
Ov i o  (17; 412), vor ihm R a g u n a  S c i n ä  haben die Mischung da
durch erreicht, daß einem bunten Licht durch eine Glasscheibe das weiße 
Licht hinzugespiegelt wird. Bei allen diesen Versuchen wird dann auf 
einem kleinen Infeld das bunte Licht unterdrückt. Bei dem Versuch 
der bunten Schatten geschieht das mittels eines kleinen Schirmes, der 
das bunte Licht auf einem kleinen Fleck der großen Fläche abblendet. 
Beim Florkontrast werden die farbigen Strahlen ausgelöscht, indem 
man auf das farbige Papier mit Bleistift einen Strich zeichnet, und bei 
den Zuspiegelungsversuchen wird das farbige Licht durch eine kleine 
Scheibe schwarzen Papieres aufgehoben. Auf dem kleinen Infeld bleibt 
also in allen diesen Fällen nur das weiße Licht übrig. Man würde er
warten, daß es in einem unbunten Farbton erscheint. Hingegen nimmt 
es den zum benutzten farbigen Licht komplementären Ton in sehr leb
haftem Maße an.

Bei diesen Versuchen und hier besonders bei dem der bunten Schatten 
fällt zweierlei auf, einmal die geringe Sättigung des Bunttones bei dem 
Mischlicht, zum andern dagegen die unerwartet hohe Sättigung des 
komplementären Bunttones beim Infeld, also beim bunten Schatten. 
Die große Fläche erscheint fast weiß mit nur einem leichten Hauch des 
Tones des tatsächlich hinzugefügten bunten Lichtes, der unter Um
ständen nicht einmal bemerkt wird. Nach unserer Theorie klärt sich 
das aber auf, und wiederum ist es unsere Figur 6 in Heft 20, die uns den 
Schlüssel zur Erklärung bietet.

Wir betrachten zuerst den Farbton der großen Fläche. Das weiße 
Licht, mit welchem dieselbe beleuchtet wird, wird an seiner Peripherie
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entweder auf der Fläche selbst oder an andern peripheren Flächen des 
Raumes oder auch, wenn das ganze Gesichtsfeld gleichmäßig von diesem 
Licht allgemein beleuchtet wird, auf der Peripherie der Netzhaut selbst 
ein dunkles Umfeld haben. Für die Bestimmung des Bunttones der 
großen Fläche als Infeld kommt also die oberste der Kurven in Frage, 
welche für ein schwarzes Umfeld steht. Das Licht verteilt sich in der 
Netzhaut gleichmäßig auf alle drei Komponenten, und da es das stärkste 
Licht im Gesichtsfelde ist, werden alle drei Komponenten bereits das 
höchste Gewicht, nämlich das Gewicht 1 erreicht haben. Wird nun noch 
buntes Licht hinzugegeben, nehmen wir an, es sei rotes, so erhält die 
rote Komponente zwar noch mehr Energie, aber keinen Zuwachs an 
Gewicht für die Bestimmung des Bunttones; denn dieses kann nicht über 
1 hinaus wachsen. Der Ton des Umfeldes muß also unbunt bleiben. 
Der leicht rötliche Ton wird sich nur dann bemerkbar machen, wenn die 
rote Beleuchtung nicht gleichmäßig ist und nicht so weit nach der Peri
pherie des Gesichtsfeldes hin reicht wie die weiße. In diesem Fall ent
steht an der Grenzlinie zwischen dem weißen und dem Mischlicht ein 
Kontrastvorgang, wo sich der leicht rötliche Ton ergeben kann. Reicht 
aber das rote Licht so weit wie das weiße, so wird es gänzlich unbemerkt 
bleiben.

Wir kommen nun zur Betrachtung des Infeldes, das in unserm Fall 
also der grüne Schatten ist. Bevor wir dieses Infeld erzeugen, ist in der 
Mitte der großen Fläche kein optischer Reiz vorhanden. Stellen wir nun 
mit Hilfe des schattenwerfenden kleinen Schirmes das Infeld her, so wird 
hier hauptsächlich die Belichtung der roten Komponente verringert. 
Der Grenzlinienreiz entsteht also fast nur bei der roten Komponente. 
Um das Gewicht derselben bei dem Infeld zu bestimmen, müssen wir 
die Kurve für ein helles Umfeld wählen, und da die große Fläche besonders 
bei der roten Komponente stark belichtet ist, werden wir die Kurve für 
weißes Licht nehmen müssen. Es ist bei unserer Figur 6, Heft 20, die 
unterste der Kurven. Dadurch nun, daß für die Bestimmung des Bunt
tones in diesem Falle ein besonders steiler Kurventeil in Betracht kommt, 
ergibt es sich, daß in dem Verhältnis der drei Komponentenreize die ab
nehmende Komponente gleich sehr stark an Gewicht verliert, und des
halb muß der erscheinende komplementäre Buntton mit erheblicher 
Sättigung auftreten. Für die Bestimmung des Farbtones der großen 
Fläche hingegen kam eine sehr flache Stelle der obersten Kurve in Be
tracht, weshalb der Buntton gänzlich ungesättigt bleiben mußte. Hier 
also sehen wir wiederum, daß der Grad der Sättigung von der Steilheit 
unserer Kurven abhängt. Die zuerst für die unbunten Farbtöne abge
leiteten Kurven bewähren sich also auch für die einzelnen Komponenten.

Die Komponententheorien sind allgemein von K i r s c h m a n n  
abgelehnt worden (12; 856). Er verwirft den Grundgedanken, daß sich 
die ahscheinend unzähligen verschiedenen Lichtqualitäten notwendig 
auf eine beschränkte Anzahl von Grund- oder Urfarben reduzieren lassen 
müßten. K i r s c h  m a n n  schreibt das in seiner „Psychologischen 
Optik“. Wie wir schon sahen, sind die Farbtöne psychologischer Natur,
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und als solche sind sie alle unter sich gleichartig. Folglich hat es keinen 
Sinn, so muß man mit K i r s c h m a n n  urteilen, von Grund- oder Ur- 
farbtönen zu reden. Dieses Urteil, welches für die psychischen Farbton
erscheinungen gilt, kann aber nicht so ausgelegt werden, daß beim Zu
standekommen ihrer physiologischen Korrelate physiologische Kom
ponenten ausgeschlossen werden müßten. Es ist bekannt, daß die physi
kalischen Ursachen der Farbtonerscheinungen, die Lichtstrahlen nämlich, 
eine größere Mannigfaltigkeit der Verschiedenheit besitzen als die Farb
tonerscheinungen selbst. Vergleicht man z. B. die Strahlen von einer 
Glasmalerei mit denjenigen des positiven und d e s K i r s c h m a n  n’schen 
umgekehrten Spektrums, so erkennt man, daß Strahlen von ver
schiedenster spektraler Zusammensetzung zur Erscheinung der gleichen 
Farbtöne führen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich als Notwendigkeit 
die Annahme von Komponenten beim Zustandekommen der physio
logischen Grundlage der psychologischen Farbtonvorstellungen.

Wollte man nun nicht mit H e r i n g  einer einzigen Sehsubstanz alle 
die Eigenschaften und Funktionen zuschreiben, die man ihr zur Er
klärung des Farbensehens zuweisen muß, sondern diese Erklärung in 
der örtlichen Trennung verschiedenartiger Empfangselemente gemäß 
der Komponententheorie suchen, so bestand früher immer die Schwierig
keit, zu verstehen, weshalb der einzelne Netzhautpunkt stets für alle 
Farben und nicht für nur eine der drei Grundfarben empfindlich ist. 
Diese Tatsache gab den Anlaß, für die Mannigfaltigkeit der Farbtöne 
andere physiologische Ursachen zu suchen, welche eine Verschiedenheit 
der Empfangsorgane in der Netzhaut überflüssig machen konnten. 
K o h l r a u s c h  glaubt, solche Ursachen in der Form der Netzhaut
ströme gefunden zu haben. Wird bei den bereits früher erwähnten Expe
rimenten an Tieraugen (3; 15) mit Licht von verschiedener Färbung 
bestrahlt, so ändert sich je nach der Farbe des Lichtes die vom Galvano
meter aufgezeichnete Gestalt der Kurve. In Figur 4 geben wir aus der

Arbeit von K o h l r a u s c h  die Abbildung 481 (14; 1457) wieder. Die 
dargestellten Kurven wurden an einem Taubenauge gewonnen. Die 
mit rotem und blauem Licht erhaltenen Linien weichen, wie man sieht, 
erheblich von einander ab. Die Formenunterschiede beim Beginn der 
Belichtung können für die Erklärung des Farbensehens keine Bedeutung

10Deutsche W issensch. Zeilftchr. f. P olen . H eft 26. 1933.
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haben; denn bei Dauerbelichtung mit den farbigen Strahlen wiederholen 
sich diese Stromschwankungen nicht. Die Unterschiede der Farbtöne 
könnten sich also nur aus der Verschiedenheit der Lage der Kurven ab
leiten lassen. Die Kurve der roten Strahlen ist positiv, während die des
blauen Lichtes einen erheblichen negativen Einfluß erkennen läßt. Ließ- 
man die roten und blauen Strahlen, die zusammen ein Purpurlicht er
gaben, gemeinsam wirken, so ergab sich eine Kurve, die der aus den roten 
und blauen Kurven abzuleitenden Funktionensumme entspricht. Die 
gleiche Kurvenform wie für Purpurlicht ergab sich aber auch bei Be
strahlung mit gelb-grünem Licht, wie das aus Abb. 478, (14; 1457) her
vorgeht. Also recht verschiedene Farbenstrahlen ergaben die gleiche 
Kurvenform, und deshalb ist es nicht ganz klar, inwiefern sich aus den 
Formenunterschieden der Netzhautströme die Verschiedenheit der 
Bunttöne ergeben kann. Mit Hilfe unserer Komponententheorie des 
Sehvorganges nun läßt sich die Verschiedenheit der Kurvenform aus. 
den uns schon bekannten Erscheinungen erklären.

Wir erkannten (3; 35), daß die direkten Lichtstrahlen den elektrischen 
Widerstand der nervösen Netzhautelemente augenblicklich herabsetzen 
und damit auf den Netzhautstrom einen negativen Einfluß ausüben,, 
wodurch seine positive optische Wirkung herabgesetzt werden und diese 
auch einen negativen Wert annehmen kann. Diesem negativen Einfluß 
der direkten Lichtstrahlen wird hauptsächlich die blaue Komponente 
ausgesetzt sein; denn sie wird vom Licht zuerst getroffen. Hieraus er
klärt sich einerseits die negative Lage der Kurve, die bei Bestrahlung des 
Taubenauges mit blauem Licht erhalten wurde, und sodann auch die 
Tatsache, daß uns die blaue Farbe die dunkelste ist. Die Energieteile der 
Lichtstrahlen, welche in dieser Weise den nervösen Apparat direkt zu 
beeinflussen vermögen, erschöpfen sich offenbar bereits in der Nerven
schicht der blauen Komponente, und nur noch schwache Reste derselben 
dringen mit den roten Strahlen bis zum Nervenapparat der roten Kom
ponente hindurch. Bei den hier entstehenden Netzhautströmen wird 
deshalb die negative Wirkung der direkten Lichtstrahlen von der posi
tiven der im schwarzen Pigment absorbierten Lichtenergie weit überholt. 
Ähnlich wie bei der roten wird auch die Lage bei der gelben Komponente 
sein. Auch sie wird von der direkten negativen Wirkung des Lichtes nur 
noch wenig beeinflußt werden. Grünes Licht kann deshalb wohl die 
gleiche Kurvenform der Netzhautströme wie purpurnes ergeben. Konnten 
wir früher bereits aus Ergebnissen von Versuchen mit Netzhautströmen 
Stützen für unsere Dreikomponententheorie ableiten, so deuten auch die 
Formen der Netzhautströme auf die Hintereinanderschaltung der drei 
Komponenten hin. Hierfür noch einige Beweise.

Das abweichende Verhalten der blauen Komponente müßte sich 
im Buntton bemerkbar machen, wenn sich die Lichtstärke der Strahlen 
ändert. Bei starkem Licht müßte die blaue Komponente nicht so schnell 
an Gewicht zunehmen können wie die andern. Hingegen wird bei ab
nehmender Lichtstärke die blaue Komponente sich stärker behaupten. 
Dies könnte mit eine Ursache der Beobachtung sein, daß starke Beleuch-
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tung alle Farbtöne „wärmer“, d. h. weniger bläulich erscheinen läßt, 
schwaches Licht hingegen in die Farbengebung einen bläulichen, „kalten“ 
Ton hineinbringt. Unbunte Farbtöne haben die unbunte psychische 
Lichtqualität deshalb, weil die drei Komponenten gleiches Gewicht 
haben. Wenn nun bei Änderung der Lichtstärke sich die blaue Kom
ponente in anderem Maße verändert als die andern Komponenten, so 
sollte die unbunte Qualität sich in eine leicht bunte umändern. Am meisten 
müßte das auffallen, wenn weißes Licht abgeschwächt wird. Das 
entstehende Grau müßte bläulich erscheinen. Dies entspricht nun aller
dings einer seit langem bekannten Erscheinung. Soll z. B. mit Hilfe 
des Lichtmischkreisels ein grauer Ton aus weißen und schwarzen Sek
toren hergestellt werden, so muß stets auch ein gelber Sektor eingefügt 
werden, weil sonst ein bläulicher Ton, nicht ein neutrales Grau ent
steht. Schließlich bietet uns unsere Dreikomponententheorie und unsere 
Auffassung von dem Einfluß, den die Lichtstrahlen direkt auf die Licht
zellen ausüben, die Möglichkeit, eine weitere bisher völlig rätselhafte 
Erscheinung zu erklären. Es handelt sich um die sog. B e n h a m sehe 
Scheibe, beschrieben von v. K r i e s  (15; 245). Auf einer Kreiselscheibe 
wird der eine Halbkreis schwarz und der andere weiß gemacht. Wird 
die Scheibe langsam gedreht, so erscheint bei dem weißen Sektor der 
vorauseilende Rand rötlich und der nachfolgende bläulich. Wir sehen 
hier den Anfangs- und den Schlußeffekt der direkten Lichtstrahlen. 
Hauptsächlich wird die blaue Komponente betroffen. Am Anfang der 
Belichtung wird ihr Gewicht wegen des negativen Einflusses der direkten 
Strahlen herabgesetzt. Der Schlußrand des schwarzen Sektors, der, 
obwohl sehr dunkel, so doch nicht lichtlos ist, verliert einen Teil des 
Gewichtes der blauen Komponente und wohl auch noch einen Teil der 
gelben. Nur die rote Komponente bleibt unverändert. Daher ist dieser 
Rand rötlich. Beim Aufhören der Belichtung, also am Schlußrande 
des weißen Sektors gewinnt infolge des Abbrechens der Belichtung noch 
einmal die blaue Komponente an Gewicht, und deshalb erscheint hier 
der bläuliche Ton. Der rötliche Ton hängt nun zwar von dem Licht 
des vorauseilenden weißen Randes ab, erscheint jedoch schon, bevor der 
weiße Rand selbst sichtbar wird, weil gegenüber der sofortigen Wirkung 
der direkten Strahlen die absorbierte Energie mit Verzögerung zur Wir
kung kommt. Daß die rote Färbung auch wirklich dem weißen Rand 
vorauseilt, beweist ein Versuch von B i d w e 11, den v. K r i e s  eben
falls anführt (15; 246). Am vorauseilenden Rande der weißen Halbkreis
fläche wird ein Sektor von 45 0 herausgeschnitten. Blickte man durch 
diesen Ausschnitt der sich mäßig drehenden Scheibe auf eine dahinter 
befindliche schwarze Schrift auf weißem Grunde, so erschienen die bei 
jeder Umdrehung sichtbar werdenden Buchstaben rot.

Ähnliches sieht man bei folgendem Vorgang: Fällt auf ein beschattet 
gewesenes nur mit dem Lid verschlossenes Auge plötzlich direktes Sonnen
licht, so leuchtet kurz ein heller gelblichroter Lichtschein auf. Hier 
hat die blaue Komponente plötzlich eine starke Herabsetzung ihres 
Gewichtes erfahren. Beschattet man nach einer Weile ebenso plötzlich

10*
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■das Auge wieder, so leuchtet kurz ein blauer Lichtschein auf. Derselbe 
entspricht dem positiven Schlußeffekt bei der Kurve der Aktionsströme. 
Die blaue Komponente gewinnt plötzlich noch einmal starkes Gewicht 
und.daher das blaue Licht. Die Veränderung der Belichtungsstärke 
wird sich allerdings nicht nur in dieser Weise, sondern, wie früher schon 
gesagt, auch deshalb bemerkbar machen, weil von starkem Licht mehr als 
vom schwachen zu der zweiten und dritten Komponente hindurchdringt.

H e s s e  (8; 7) erklärt es für unrichtig, das dunkle Pigment als 
einen wesentlichen Bestandteil der Sehorgane zu betrachten, einmal, 
weil bei einigen wenigen Tierklassen in zweifellosen Sehorganen das 
Pigment fehlt und Sehzellen auch außerhalb der Pigmentbecher Vor
kommen und sodann hauptsächlich, weil auch albinotische Menschen 
mit ihren pigmentfreien Augen bei kleiner Lidspaltenöffnung normal 
sehen. Hiergegen steht nun die Mitteilung von Fritz S c h a n z  (19; 
96), wonach auch bei Albinos im Augenhintergrund das schwarze Pigment 
nicht fehlt. Daß schließlich bei niederen Tieren auch ohne Pigment 
eine Lichtempfindlichkeit vorhanden sein kann, ergibt sich aus der oben 
■erwähnten direkten Einwirkung der Lichtstrahlen auf die nervöse Sub
stanz. Wenn infolge der Belichtung der Leitungswiderstand der Seh
zellen herabgesetzt wird, so erleidet ihr Eigenstrom eine Herabsetzung 
seiner sensorischen Wirksamkeit. Hängt bei den niederen Tieren von 
den pigmentfreien Sinneszellen der Lichtsinn ab, so muß mit der Be
strahlung eine Verdunkelung einhergehen, ähnlich wie die bei unserer 
blauen Farbe oben beschriebene. Der negativen Strömung paßt sich 
nun der Leitungswiderstand der Nervenbahn in der Weise an, daß er 
allmählich höher wird. Darin besteht die sogenannte Umstimmung des 
Sehorganes. Die Folge dieser langsamen Umstimmung ist, daß die ne
gative Lichtwirkung nach und nach aufhört und die Verdunkelung sich 
zum E/gengrau des Sehorganes aufhellt. Fällt nun die Belichtung weg, 
so muß das Tier wiederum eine Lichtempfindung haben. Wenn der 
negative Einfluß der direkten Lichtstrahlen wegfällt, so bleibt eine um
gestimmte Nervenleitung zurück. Ihr Widerstand ist höher geworden 
als derjenige, welcher dem Eigenstrom entspricht, und deshalb nimmt 
dieser eine positive Wirkung an. Das Tier muß beim Abbrechen der 
Belichtung eine Helle wahrnehmen, die allmählich sich wieder zum 
Eigengrau verdunkelt, dadurch, daß nach und nach die Umstimmung 
sich zurückbildet. In den allermeisten Fällen sind aber in den Seh
organen Farbstoffe enthalten. Gelb, Purpur und Schwarz, deren starke 
Absorptionsfähigkeit offenbar dafür sorgt, daß der sensorischen Wirkung 
im Sehorgan weit mehr Lichtenergie zugeführt wird, als beim Durch
gang des Lichtes durch transparente Nervensubstanz möglich ist. Die 
Aufgabe des Pigmentes ist damit freilich nicht erschöpft; in bestimmten 
Positionen wirkt es offensichtlich als Lichtschirm, aber nicht im Augen- 
hmtergrund. Es scheint uns nach dem Gesagten, daß wir bei unserer 
Theorie der Hintereinanderschaltung von drei Farbstoffen bleiben dürfen.

Wenn die drei Komponenten hintereinander geschaltet sind, so 
sollte sich bei kurzen Belichtungszeiten und schwachem Licht folgen
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des ergeben: Kurzes und geringes blaues Licht muß zuerst als farblose 
Lichtspur gesehen werden; denn es reizt ganz schwach nur eine Kompo
nente, und zwar die erste, die blaue. Etwas stärkeres blaues Licht, das 
schon Energie auch bis zur zweiten und eventuell zur dritten Kompo
nente hindurch trägt, sollte blau erscheinen und so auch das noch stärkere 
kurz dauernde blaue Licht. Grünes Licht müßte die drei Lichtstärken 
zuerst mit einem farblosen Lichtschein, dann mit einem blauen Ton 
nnd schließlich mit Grün beantworten. Schwaches rotes Licht kann 
nicht bis zur dritten Komponente hindurchdringen und könnte zuerst 
keinen Lichtschein ergeben. Wird das rote Licht stärker, so muß es 
notwendigerweise zumindestens auch schon schwach die gelbe Kompo
nente reizen, durch die es seinen Weg nimmt. Also muß es, wenn es 
wahrgenommen wird, sofort mit seinem roten Buntton erscheinen. Genau 
diese von unserer Theorie abzuleitenden Erscheinungen finden sich als 
Ergebnisse quantitativer Feststellungen in einer Tabelle von K u n k e l  
(16; 179).

Nachdem wir nun versucht haben, unsere Komponententheorie des 
Farbensehens weiter zu stützen, können wir uns jetzt wieder unserm 
Thema zuwenden.

Wir sahen, daß in jedem Auge drei Netzhautbilder entstehen. So
mit haben wir in jedem Auge sozusagen drei Netzhäute hintereinander; 
dieselben wollen wir hier Netzhautkomponenten nennen. Da sie unserer 
Vorstellung gemäß im Auge noch keine organische Verbindung haben, 
so kann man auch die Korrespondenz der Netzhäute als getrennt zwischen 
den gleichnamigen Komponenten beider Augen bestehend annehmen. 
Auch für jedes dieser drei Komponentenpaare gelten dann in bezug auf 
die Teilnahme am binokularen Gesamtbild offenbar die Sätze, die wir 
für die unbunten Farben, bei denen die drei Komponenten in gleicher 
Weise und in gleichem Maße beteiligt sind, beweisen konnten:

1. An der Bildung der Gesichtsvorstellung ist von den Reizen an 
zwei korrespondierenden Komponentenpunkten immer nur einer 
derselben beteiligt, während der andere psychisch unwirksam 
bleibt:
a) Sind beide Reize gleichgerichtet, so bleibt der schwächere 

von beiden unterdrückt.
b) Ist ein Reiz positiv und der andere negativ, so wechselt bei 

dieser Komponente zwischen beiden Reizen die Teilnahme 
an der Gesichtsvorstellung; es besteht Wettstreit.

c) Ist nur bei einem der beiden korrespondierenden Komponenten
punkten Reiz vorhanden, so nimmt dieser unbestritten an 
dem Gesamtbild teil.

2. Ist bei keinem von zwei korrespondierenden Komponentenpunkten 
ein Reiz vorhanden, so nimmt diese Komponente mit demjenigen 
Gewicht am Farbton des Gesamtbildes teil, das sich bei der 
betreffenden Komponente für. den Nachbarpunkt ergibt.

Aus diesen Sätzen heraus läßt sich alles das erklären, was über das 
binokulare Farbensehen bekannt geworden ist.
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Von dem zentralen Punkt des optischen Nervensystems aus, wo 
die Korrespondenz der Netzhautkomponentenpunkte organisch her
gestellt ist, gelangt also bei jedem der drei Komponentenpaare nur die 
Erregung eines Auges zur Weiterleitung an die psychische Wahrnehmungs
stelle. Von den drei Erregungen, welche weitergeleitet werden und 
schließlich den Farbton eines Punktes bestimmen, kann somit die eine 
vom linken, die andere vom rechten und die dritte entweder vom linken 
oder vom rechten Auge stammen. Die Ausschließung der schwächeren 
Seite bei jeder der drei Komponenten führt beim natürlichen binokularen 
Sehen dazu, daß einseitige anormale Absorptionsschwäche bei der einen 
oder andern Komponente in dem einen oder andern Auge unwirksam 
gemacht wird. Ein Fall von einseitiger Farbenschwäche ist durch die 
Selbstbeobachtung eines Arztes bekannt geworden. Wir finden darüber 
eine kurze Beschreibung bei P o d e s t ä  (18; 209). Uns interessiert 
hier die Mitteilung, daß in diesem Falle der Farbeneindruck beim beider
seitigen Sehen stets demjenigen des normalen Auges allein entsprach. 
Das ist nach dem oben Gesagten ohne weiteres erklärlich. Die schwachen 
anormalen Komponenten des andern Auges blieben im Gesamtbilde 
unterdrückt.

Um in den Vorgang des binokularen Farbensehens einen tieferen 
Einblick zu gewinnen, wurden oft mittels des Stereoskopes unnatürliche 
Versuchsbedingungen insofern hergestellt, als jedem Auge innerhalb 
gleichgeformter Grenzen ein anderer Farbton geboten wurde, z. B. dem 
einen Auge ein rotes Quadrat und dem andern ein gleich großes Quadrat 
in grüner Farbe. Man hoffte somit zu einer sogenannten binokularen 
„Mischfarbe“ zu gelangen. Es zeigte sich jedoch, daß es selten zu einem 
ruhigen Farbton kam; denn fast stets trat Wettstreit auf. G e 1 1 h o r n 
und Mitarbeiter (5), welche den Verlauf des Wettstreites durch zahl
reiche Versuchsreihen hindurch eingehend untersuchten, fanden empirisch 
die wichtige Tatsache auf, daß der Wettstreit nicht allein von den Farb- 
flächen selbst, sondern auch von dem Farbton des Umfeldes, also des 
Grundes, auf welchem sich die beiden Farbflächen befanden, abhing. 
Aber welches die Bedingungen sind, unter denen Wettstreit einerseits 
entsteht und andererseits ausbleibt, das wurde von ihnen nicht erkannt. 
Da sie nur mit bunten Farben experimentierten, höchstens einem Auge 
einen unbunten Farbton boten, konnten sie diese Bedingungen nicht 
auffinden; denn diese ergaben sich erst auf Grund unserer Vorstellung 
über den Sehvorgang aus unserm grundlegenden Versuch 7, bei welchem 
beiden Augen unbunte Farben auf unbunten Umfeldern geboten werden.

Wir können nun auch erklären, weshalb es schwierig ist, beim bino
kularen Betrachten zweier verschiedener bunter Farben den Wettstreit 
zu vermeiden. Es wird meistens wenigstens bei einer der drei Kompo
nenten die Bedingung für Wettstreit gegeben sein, d. h. es wird bei der
selben in einem Auge positiver und im andern Auge negativer Reiz vor
handen sein. Wettstreit bliebe aber nur dann aus, wenn bei keinem 
der drei Komponentenpaare entgegengesetzte Reize entständen. Nur 
bei sehr lichtstarkem oder bei so gut wie lichtlosem Umfelde wird ein
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solcher Fall eintreten können; denn dann sind alle sechs Netzhautreize 
■gleichgerichtet. In dem ersten Falle werden alle Reize negativ sein und 
im zweiten alle positiv. G e 11 h o r n und Mitarbeiter sind bei ihren 
Experimenten auf einige Fälle gestoßen, wo der Wettstreit gänzlich 
ausblieb. In diesen Fällen befanden sich die Farben entweder auf weißem 
oder auf schwarzem Untergrund (5; 197, 200, 206, 413, 415, 416). 
H e c h t  (6) beschreibt eine Versuchsanordnung, bei welcher der Wett

streit vermieden wurde. Es befanden sich dabei sehr lichtstarke 
Farbenfelder in völlig verdunkeltem Umfelde, so daß die sechs 
Netzhautreize der Infelder alle positiv gewesen sein werden. Schließlich 
kommen wir zu den T r e n d e l e n b u r g  sehen Experimenten (20), 
mit welchen wir uns sogleich noch eingehender beschäftigen wollen. 
Mit einer von ihm konstruierten sinnreichen Ergänzung des H e l m 
ho l  t z sehen Farbenmischinstrumentes konnten sowohl monokulare 
als auch binokulare Farbengleichungen hergestellt werden. Es wurden 
■dabei sehr kleine Farbenfelder benutzt. Deshalb ist anzunehmen, daß 
•die Fernrohre, in welchen die Farbfelder erschienen, im Innern stark 
verdunkelt waren und somit sehr dunkle Umfelder lieferten. Der Wett
streit wurde jedenfalls vermieden. Sind die Umfelder von mittlerer 
Lichtstärke, die auch bei gewöhnlichem weißen und bei mattem schwarzen 
Papier noch immer gegeben ist, so wird mindestens bei einer, wenn nicht 
bei zweien oder auch bei allen drei Komponenten die Bedingung für 
Wettstreit vorhanden sein. Je nachdem sich nun die positiven und 
negativen Reize ablösen, wird der Farbton auf die dadurch gegebenen 
Zwischenstufen überspringen. Allmähliche Übergänge von einem der 
beiden betrachteten Farbtöne durch alle bei monokularer Mischung 
möglichen Zwischenstufen zum andern Farbton sind nach unserer Theorie 
beim Wettstreit nicht denkbar und werden in der Tat auch nicht be
obachtet. Beobachtet wird das Auftreten ganz bestimmter Zwischen
stufen. Zuweilen werden zu den Versuchen Papierabschnitte benützt. 
Ist die Dicke derselben auch noch so klein, so genügt sie doch, um einen 
Schlagschatten zu werfen oder um von der Seite her stärker als die Farb- 
fläche selbst beleuchtet zu werden. Je nach dem Umfelde kann dadurch 
beim Infeld die Richtung der Reize ins Gegenteil verkehrt und die Be
dingung für den Wettstreit verändert werden.

Wir wollen jetzt die Ergebnisse der T r e n d e l e n b u r g  sehen 
Versuche näher betrachten. Es finden sich hier quantitative Angaben 
über die monokulare und binokulare Vereinigung zweier homogener 
Lichter zu einer im Farbton zwischen diesen beiden gelegenen Zwischen
stufe. Diese Gleichungen gestatten es, unsere Theorie des Sehvorganges 
und insbesondere unsere Auffassung über das Zustandekommen bino
kularer Gesichtsvorstellungen zu prüfen. T r e n d e l e n b u r g  konnte 
aus zwei homogenen Lichtern eine und dieselbe Zwischenstufe sowohl 
•durch monokulare Mischung, als auch durch binokulare Vereinigung her- 
stellen, jedoch war das Verhältnis der in beiden Fällen aufgewendeten 
Mengen der beiden Reizlichter nicht das gleiche. T r e - n d e l e n b u r g  
wies selbst darauf hin, daß mit Hilfe der bisherigen Theorien des Licht-
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Sinnes dieser Unterschied nicht erklärt werden konnte, indem er schrieb 
(20; 245): „Nicht einmal die Grundlage des Verständnisses für die Ver
schiedenheit monokularer und binokularer Gleichungen scheint mir vor
zuliegen.“ Mit Hilfe unserer Theorie des Sehvorganges vermögen wir nun 
diese Verschiedenheit zu erklären. Bei monokularer Mischung vereinigen 
sich die Lichtenergien der beiden Reizlichter in einer und derselben Netz
haut, und bei den drei Komponenten summieren sich dort die Erregungen. 
Binokular dagegen scheidet bei jedem der drei Komponentenpaare je
weil der schwächere Reiz aus und geht somit verloren. Es können des
halb die Mengen der beiden Reizlichter bei binokularer Vereinigung nicht 
in dem gleichen Verhältnis zueinander stehen, wie bei monokularer 
Mischung. Wir wollen nun nachweisen, daß sich auch die Art und Weise 
der Verschiedenheit der beiden Gleichungsarten aus unserer Theorie 
heraus erklärt.

T r e n d e l e n b u r g s  erste Gelbgleichung läßt sich wie folgt 
wiedergeben (20; 239):

monokular: 1 Teil Licht 671 und 0,47 Licht 535 ( T ; h+p-oq,
binokular: 1 Teil Licht 671 und 0,046 Licht 535 j g 
Der gelbe Ton des Lichtes 589 wird dann erreicht sein, wenn der 

blaue Reiz des grünen Lichtes den roten des roten Lichtes neutralisiert 
hat. Der blaue Reiz stammt ausschließlich vom grünen Licht, während 
der rote Reiz hauptsächlich vom roten, aber zu einem kleinen Teil auch 
noch vom grünen Licht geliefert wird. Binokular geht dieser kleine Teil 
verloren. Die monokulare Mischung muß daher bei gleichen Lichtmengen 
zu rötlich ausfallen. Es muß also monokular das grüne Licht verstärkt 
werden, wobei allerdings der rote Reiz des grünen Lichtes auch zunimmt. 
Immerhin wächst der blaue Reiz schneller an, so daß schließlich auch 
monokular der Punkt erreicht wird, wo der blaue und rote Reiz gleich 
groß werden und nur noch der gelbe Farbton sichtbar bleibt. Es wird 
also, wie die Gleichung angibt, von dem kurzwelligeren Licht monokular 
mehr gebraucht als binokular. T r e n d e l e n b u r g  gibt noch zwei 
weitere Gelbgleichungen an:

11. monokular: 1 Teil Licht 617 und 1,23 Teile Licht 535) i : h i : cht 5og
binokular: 1 Teil Licht 617 und 0,23 Teile Licht 535 j g

III. monokular:1 Teil Licht 671 und 0,39 Teile Licht 567 ( < : u i ichf 589
binokular: 1 Teil Licht 671 und0,056 Teile Licht 567 / g
Die II. Gleichung ist nach unserer Theorie weder monokular noch 

binokular erklärlich, wenn sie mit der Gleichung I verglichen wird. Da 
im Lichte 617 die rote Komponente kleiner ist als im Licht 671, müßte 
hier von dem grünen Licht weniger als bei Gleichung I erforderlich sein,, 
um mit seinem blauen Reiz den roten Reiz zu neutralisieren. Aber auch 
auf Grund der bekannten monokularen Farbenmischregeln ist sie nicht 
verständlich. Nach diesen müßte, wenn sich das langwellige Licht nach 
dem kurzwelligen hin verschiebt, auch die Mischfarbe in der Richtung 
der kurzwelligen Strahlen wandern, und damit das nicht geschieht,, 
müßte man das kurzwellige Licht abschwächen.
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Die Gleichung III stimmt monokular im Vergleich mit I nicht. 
Nach unserer Theorie, sowohl als auch an den G r a ß  m a n n  sehen 
Farbenmischregeln müßte hier das grüne Licht verstärkt werden. Hin
gegen wird es von 0,47 auf 0,39 Teile abgeschwächt. Besser stimmt bei 
III der Vergleich der binokularen Ergebnisse. Hier findet sich die zu 
erwartende Verstärkung des grünen Lichtes. Worauf das abweichende 
Ergebnis der T r e n d e l e n b u r g  sehen Gleichungen zurückzuführen 
ist, vermögen wir nicht anzugeben, zumal die darin enthaltenen quanti
tativen Angaben nicht absolute Lichtmengen, sondern Verhältniszahlen 
darstellen, die noch mit ermittelten Helligkeitsfaktoren eine Umrechnung; 
erfuhren, damit sie für gleich helle Spektren gelten sollten. *Ob unter 
diesen Umständen alle die Gleichungen ohne weiteres sich zur Erörterung 
unserer Theorie eignen, muß dahingestellt bleiben. Immerhin wiederholt 
sich bei keiner andern der T r e n d e l e n b u r g  sehen Farbengleichungen 
die Schwierigkeit der Erklärung, die sich bei der II. und III. Gelbgleichung 
ergab.

T r e n d e l e n b u r g s  Purpurgleichungen lauten wie folgt (20; 240):
monokular: 1 Teil Licht 671 und 2,3 Teile Licht 461 
binokular: 1 Teil Licht 671 und 1,5 Teile Licht 461

i
/

gleich Purpurlicht

Da binokular der rote Reiz des violetten Lichtes nicht wirksam wird,, 
weil sich der rote Reiz vom roten Licht im andern Auge behauptet, mono
kular aber beide roten Reize sich summieren, so wird bei gleichem Mengen
verhältnis beider Lichter die monokulare Mischung zu rot ausfallen. 
Bei dieser muß also das violette Licht verstärkt werden, damit das 
Purpurlicht monokular ebenso bläulich wird, wie bei der binokularen 
Vereinigung beider Lichter. Hier wird demnach ebenfalls von dem kurz
welligeren Licht monokular mehr gebraucht als binokular, so, wie es die 
Gleichung angibt.

Bei den Weißgleichungen stellte T r e n d e l e n b u r g  folgende 
Veränderlichkeit der verhältnismäßigen Lichtmengen fest (20; 242). 
Wurde von den beiden homogenen Lichtern, die zusammen Weiß er
gaben, das eine möglichst kurzwellig gewählt, so wurde vom kurzwelligen 
Licht binokular mehr gebraucht als monokular. Das umgekehrte Ver
hältnis ergab sich, wenn das eine der beiden Lichter möglichst langwellig 
genommen wurde. Dazwischen gibt es eine Stelle, wo von dem kurz
welligen Licht binokular so viel erforderlich ist wie monokular.

Wählt man die Lichter möglichst langwellig, so hat man ein gelb
grünes und ein violettes Licht. Binokular geht hier roter und blauer Reiz 
verloren, und zwar die Anteile, die das gelbgrüne Licht liefert. Deshalb 
muß binokular das violette, also kurzwellige Licht stärker gehalten 
werden als bei der monokularen Mischung. Macht man das Lichterpaar 
langwelliger, so gelangt man schließlich zu einem Orange und einem 
Blau. Hier liefert das eine Licht den roten und gelben, das andere nur 
den blauen Reiz. Bei der binokularen Vereinigung der beiden Lichter 
geht also nichts verloren. Daher ist in diesem Falle binokular und mono
kular die Menge des kurzwelligen Lichtes gleich groß. Wird das Lichter
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paar möglichst langwellig, so hat man schließlich rot und blaugrün. 
Binokular geht hier hauptsächlich gelber Reiz verloren. Der Verlust muß 
durch Verstärkung des langwelligen Lichtes ausgeglichen werden. Also 
hat man nun vom kurzwelligen Licht binokular weniger als monokular.

T r e n d e l e n b u r g  hat gefunden (20; 239), daß bei binokularer 
Vereinigung zweier Farben der Eindruck weißlicher ist als bei mono
kularer Mischung derselben. Das ist erklärlich. Die Sättigung einer 
Farbe ist dann hoch, wenn der Reiz bei der am schwächsten in Anspruch 
genommenen Komponente im Verhältnis zu den andern beiden Reizen 
sehr schwach ist. Bei binokularer Vereinigung nun wird an die Stelle 
dieser schwachen Komponente der meist stärkere Reiz der korrespon
dierenden Komponente des andern Auges treten. Andererseits summieren 
sich bei der monokularen Mischung die Reize auch der starken Kom
ponente, während binokular die stärkere der korrespondierenden Kom
ponenten nicht verstärkt werden kann. Beide Momente tragen dazu bei, 
daß die Reizunterschiede zwischen den drei Komponenten bei der bino
kularen Vereinigung geringer sind als bei der monokularen Mischung. 
Folglich müssen die binokularen Farbengleichungen einen weißlicheren 
Eindruck machen als die monokularen.

Da uns auch die sogenannten Nachbilderscheinungen eine wenn auch 
noch geringe Stütze für unsere Theorie bieten, so sei hier noch kurz darauf 
«ingegangen. T s c h e r m a k  (21; 466 u. f.) gibt eine ausführliche Dar
stellung des heutigen Standes der Forschung auf diesem Gebiet. Nach 
einer Momentbelichtung von 0,02 Sekunden wird zuerst ein kurzer Licht
schein beobachtet. Etwa 0,04 Sekunden nach dem ersten erscheint ein 
zweiter Lichtschein und nach einem Intervall von etwa 0,16 Sekunden 
noch ein dritter. Darf man in diesen drei Lichtscheinen das Aufblitzen 
nacheinander unserer drei hintereinander angeordneten Netzhaut
komponenten sehen? F r ö h l i c h ,  D e t t l e r  und E i s e n m e i e r  
(21; 472) vermißten für Spektralrot die erste farbigpositive Phase. Nach 
unserer Theorie würde von diesen Spektralstrahlen auch tatsächlich 
nichts in der ersten, der blauen Komponente, absorbiert, wohl aber in 
der gelben und roten. Was also bereits als Nachbildphasen angesehen 
wurde, sind vielleicht die sehr kurz aufeinander folgenden Erregungen 
der drei Komponenten. Da sie zeitlich nicht zusammenfallen, also gleich
zeitig immer nur eine Komponente gereizt wird, so wäre es möglich, daß 
sie farblos erscheinen. Wir nehmen an, daß erst nach dem dritten Licht
blitz die Nachbildphasen mit dem P u r k i n j eschen Nachbild be
ginnen. Der kurze aber starke Lichtreiz hat schon genügt, um eine leichte 
Umstimmung des Sehorgans zu veranlassen. Die Umstimmung besteht 
hier in einer Änderung des elektrischen Widerstandes vielleicht schon bis 
in die Nervenleitung außerhalb des Augapfels hinein. Liegt das Wider
standsniveau unter der Ruhelage, die dem Eigenstrom entspricht, so 
erhält dessen optische Wirkung positiven Wert. Im entgegengesetzten 
Falle entsteht ein negativer optischer Effekt. Die Umstimmung braucht 
nicht bei allen drei Netzhautkomponenten gleich gerichtet gewesen zu 
sein. Jedenfalls kehrt bei Aufhören der Belichtung der umgestimmte
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Widerstand in die durch den Eigenstrom gegebene Ruhelage zurück. 
Das geschieht in langsamen Pendelschwingungen. Geht die Schwingung 
<iurch den Nullpunkt, der in dem Niveau der Ruhelage gegeben ist, so 
schlagen die Farbtöne in die komplementären um. Dabei ist das Null
niveau keine mathematische Linie, sondern eine Schwelle, und während 
•des Durchschreitens derselben ist keine Lichterscheinung sichtbar.

Hiermit schließen wir unsere Erörterungen des Sehvorganges. Mit 
unsern Vorstellungen über die Entstehung der Lichtempfindungen war 
es möglich, auf allen Gebieten der optischen Erscheinungen den Anschluß 
an eine einheitliche Theorie herzustellen, so auch zuletzt auf dem Gebiet 
des binokularen Farbensehens.
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T a f e l  I I

( Ma n  s t e l l e  s i eh  d i es e  T a f e l  d u r c h  s t u f e n w e i s e  ( Be l i ch tung  
a u f  p h o t o g r a h i s c h e m  "Papier  her )

II a

W o  d ie  ( i r e n z l i n i e n  d e s  Ln- 
l 'eldes die  B u c h s t a b e n  d u r c h -  
s c h n e i d e n ,  f i n d e t  W e t t s t r e i t  
s t a t t .  Ks t r e t e n  s i ch  h i e r  d i e  
I n f e l d g r e n z r e i z e  in d e m  r e c h 
t e n  A u g e  u n d  d ie  B u c h s t a 
b e n g r e n z r e i z e  in d e m  l i n k e n  
A u g e  g e g e n ü b e r .  W e l c h e  
Reize ,  p o s i t i v e  o d e r  n e g a t i v e ,  
s i c h  a u f  k o r r e s p o n d i e r e n d e n  
N e t z h a u t ] )  u n k t e n  b e f i n d e n ,  
d a s  z e i g t  ü b e r s i c h t l i c h  d i e  
n a c h s t e h e n d e  T a b e l l e  an .  J e  
n a c h d e m  n u n  bei  2 u n d  3 
d e r  W e t t s t r e i t  z u g u n s t e n  de s

II b





Kleinere Mitteilungen.
(Für diese Spalte wird um Einsendung von Einzelbeobachtungen,, 

deren Veröffentlichung in größeren Arbeiten nicht beabsichtigt wird, 
dringend gebeten, da sie sonst meist trotz oft hohen Wertes für die- 
Wissenschaft verloren gehen).

Balzlaut sitzender Bekassinen.
Aktennotiz: Zwischen dem 12. und 15. Juni 1908 nachm, zwischen 

2 und 4 Uhr bemerkte ich in der Nähe meines an einem See mit angrenzen
den sumpfigen Wiesen gelegenen Jagdhauses Springesee eine Anzahl 
Bekassinen, damals hier noch sehr zahlreich vertreten, die im Balzflug 
das bekannte Meckern hören ließen. Ich konnte einige von ihnen sehr 
gut in der Luft beobachten, wie sie sich beim Meckern im Fluge herunter

fallen ließen.
Nach etwa einer hal

ben Stunde fiel mir auf, 
daß das Meckern einer 
Bekassine dauernd von 
einer ganz bestimmten 
Stelle herkam, was ich 
mir nicht erklären konnte, 
da nach allgemeiner An
nahme die Töne durch 
das Heruntergleiten in 
der Luft hervorgebracht 
werden. Ich ging der 
Sache, zufällig mit einer 
Kamera bewaffnet, nach 
und fand unmittelbar am 
Rande des Sees in einer 
Birkengruppe, in der 
einige Starkästen hingen, 
auf dem Dach eines sol
chen Starkastens die
Bekassine sitzen. Sobald 
ich sie meckernd beob
achtet hatte, photogra

phierte ich sie. (S. Abbildg.) Da ich der Bekassine sehr nahe gekom
men war, und es ziemlich lange gedauert hatte, bis ich sie entdeckte, 
weil ich dauernd in der Luft nach ihr suchte, wurde sie schließlich 
aufmerksam und strich ab. Graf Hochberg, Krucz-Goraj.
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Eine ähnliche Beobachtung konnte ich Ende Mai 1930 machen. 
Auf den nassen Wiesen im Cybinatale, in der Nähe der Loncz-Mühle 
bei Posen bemerkte ich eine im Fluge meckernde Bekassine: Ich be
obachtete sie längere Zeit und sah, wie sie sich auf einer Telegraphen
stange an der Ringchaussee niederließ, etwa 50 m von mir entfernt. 
Zu meiner Verwunderung begann sie auch im Sitzen zu meckern. Der 
Vogel saß dabei still, ohne irgendwelche merklichen Bewegungen der 
Flügel oder des Steuers auszuführen. Da ich kein Fernglas mitführte, 
konnte ich nicht feststellen, ob der Schnabel bei der Hervorbringung 
der Laute geöffnet war. Als ich mich der Bekassine näherte, um die 
Schnabelstellung genau zu beobachten, strich sie leider ab.

Jaroslaw Urbanski.
Mimikry.

Unter dieser Überschrift hat K. Remus im II. Hefte des XV. Jahr
ganges der „Zeitschrift der naturwissenschaftlichen Abteilung“ eine 
Mitteilung über einen Fund in einem Walde in der Nähe von Ostrowo 
veröffentlicht. Es handelte sich um einen Schwarm bernsteinfarbener, 
mit einem schwarzen Fleck gezeichneter Spinnchen, die, auf einem Gras
halme sitzend, die Spirre der Luzula campestris vortäuschten. Es gelang 
ihm nicht, die Art festzustellen. Mir sind dergleichen Fälle zweimal 
begegnet, und zwar im Jahre 1912 auf einer Waldwiese bei Lapaj im 
Kreise Znin und am 10. 6. 1931 auf dem „Przebieg“ in Poznan. In 
beiden Fällen glaubte ich die Spirre eines Simse vor mir zu haben. Der 
Täuschung wurde ich erst gewahr, als die in einem feinen Netze regel
mäßig verteilten Spinnchen durch mein Nahen verscheucht auseinander
stoben. Es handelte sich um die Jugendform der Spinne Ar. raji (be- 
tulae) Sulz. J. W. Szulczewski.

Die spanische Fliege (Lytta vesicaioria L.),
die in Poznan hin und wieder sporadisch aufzutreten pflegt, erschien 
in der letzten Maiwoche des Jahres 1931 massenhaft an den Eschen des 
Zufahrtsweges zur Luftschiffhalle. Nach etwa zehn Tagen blieben von 
den Blättern, namentlich an der Ostseite der Bäume und an den unteren 
Ästen, nur die Blattrippen übrig. J. W. Szulczewski.

Eibenholz als Tollwutmittel.
In Heft 1 dieser Ztschr. hat Verf. über den Gebrauch des E i b e  n- 

h o l z e s  a l s  T o l l w u t  m i t t e l  mit Verwendung von B e s c h w ö 
r u n g s f o r m e l n  berichtet. Die Formeln lauten:

PAX f f f  MAX f f f  Y f f f  VY f f f  VAX (Strözewice, Kr. Chodziez); 
f  AX f  DAX f  ID f  AX (Wohin, Pommern).

Ohne großen Zwang können wir die Formeln als identisch ansehen 
und nach Dr. W. Schwartz*) die den beiden gemeinsamen Kreuze und

J) D r. W . S chw artz , D er B litz  als geom etrisches G ebilde nach  
p räh isto rischer A uffassung. F estsch r. z. 50 jähr. Ju b il. d. N atu rw . V er. 
d . P rov . Posen , Posen 1887.
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Buchstaben: f, A, X (Svastika) als B l i t z s y m b o l e  deuten, ebenso 
die in der ersten Fassung noch auftretenden Zeichen M, V, Y (Tri- 
quetrum), übrigens auch das I der zweiten Fassung. Das P in der ersten 
Gruppe der Posener Formel dürfte als Verfälschung aufzufassen sein, 
indem etwa jemand in die Formel einen scheinbaren Wortsinn zu bringen 
versuchte. Dasselbe gilt für das D in der zweiten und dritten Gruppe 
der pommerschen Fassung.

Demnach wäre die Formel von Strözewice die besser erhaltene, durch 
das zugesetzte P entstellt.

Es ergibt sich die Frage nach der Beziehung zwischen B l i t z  und 
Ei be .  Wohl ist die E i c h e  als B a u m  d e s  D o n a r  bekannt. Der 
obige Zusammenhang scheint darauf hinzuweisen, daß ihre Stelle in 
älterer Zeit die E i b e  einnahm, die so auch unter den besonderen Schutz 
des gewaltigen Donnergottes gestellt wurde. War doch ihr Holz als 
Material für den Bogen des Jägers die wichtigste und wertvollste Holz
art für den Menschen der Vorzeit. 0. Tumm.

D e u t s c h e  W i s s c n s c h .  Z e i t s c h r .  f .  P o l e n .  H e f t  2 6 .  1 9 3 3 . 11
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Besprechungen und Inhaltsangaben.

Literatur zur naturkundlichen Erforschung 
Großpolens5") und Pommerellens.

F ü r G roßpolen se it der le tz te n  Z usam m enstellung  in  dieser Z eit
sch rift (9. H eft, 1927), fü r  Pom m erellen  (neii aufgenom m en) se it 1920.

B earb e ite t v on : D r. J. Golqb (Geologie u. Paläonto log ie),
Dr. F . K raw iec (B otan ik), J . U rb an sk i (Zoologie u. N a tu rsc h u tz ) .

I. Geologie und Paläontologie.5"*)
1. Antoniewicz WL —  Pochodzenie i g a tu n k i b u rsz ty n u  w E urop ie .

(Sur 1'origine e t sur les especes d ’atnbre en E urope). — W iadom . 
A rcheologiczne V II I .  pp. 112— 138. W arszaw a 1923.

Die Genese, A rten  und  L a g e rs tä tte n  des B ernsteins, auch in  G roß
polen und  P om m erellen .

2. Arctowski H. —  K w estja  soli po tasow ych  w Polsce. (La question
des sels de po tasse  en Pologne). — P rzem ysl Chem iczny V 
p. 177— 185. Lwow 1921.

B ehande lt auch  die L a g e rs tä tte n  G roßpolens: H ohensalza, Schu
bin , W apno.

3. —  Sole potasow e w Polsce. (Sels de po tasse  en Pologne). —
K osm os. 46, 1921, p. 193— 208. Lwow 1922.

U. a. geologisches B ohrprofil von  Schubin . D ie B edeu tung  der 
g rav im etrischen  M ethode fü r Salzhorstforschungen .

4 . Baj er lein J. — Tym czasow e w ynik i badan  n ad  jezio ram i Dol-
skiem i. (V orläufiger B erich t über die L o tung  der D olziger 
Seen). —  B adan ia  Geograf, n ad  Polskq pöln.-zachodniq, 2/3 
pp. 131 — 132. P oznaü  1927.

Die Dolziger Seen sind  die R este  eines großen Sees.
5. — Jezio ra  M ialskie. (Die M ialy — Seenkette). —  B adan ia  Geogr.

n ad  Polskq pö ln .-zachodniq  2/3, pp. 1— 13. P oznan  192 7. 
Siehe N r. 7.

6. —  G eneza jezior S ierakow skich. (Die Genese der S ierakow o’er
Seen). — S praw ozdania Tow. P rzy j. N auk . I I ,  p. 61. P oznan  
1928.

Die Z irker Seen sind  du rch  E rosion  en ts ta n d en .
7. — Jezio ra  M ialskie. (Die Seen von M ialy). — P am iq tn ik  I I .  Z jazdu

Slow. Geogr. i E tn o g r. 1927. p. 221. K rakow  1930.
D er V erfasser s te llt  eine G eschichte der M iala’er S eenkette  dar. 

Die M iala-Senke e n ts ta n d  am  E nde oder u n m itte lb a r  nach  der le tz ten  
E iszeit.

8. — Jez io ra  Sierakow skie. (Die S ierakow o’er Seen). — P am iq tn ik
I I .Z ja z d u  S low .G eogr.iE tnogr. 1927.,p . 221— 222. K rak ö w l9 3 0 . 

B eschreibung  und  E n tw ick lung  des Chojno-, Radziszewo- und  
des Rzecin-Sees b. Z irke.

*) G roßpolen u m faß t e tw a das G ebiet der früheren  P rov inz Posen. 
**) E ine A nzahl von A ufsätzen m it zum  Teil geologischem  I n h a lt  

sind  in  der Z usam m enstellung  u n te r  „ N a tu rsc h u tz “ angeführt.
11*



■ 164 Literatur z. naturkundl. Erforschung Grosspolens u. Pommerellens

9. Bajerlein J. — Geneza jezior S ierakow skich. (Über die E n ts te h u n g  der 
Seen um  Sierakow ). —  B ad an ia  Geogr. n ad  Polskq pöln .-zach . 
4/5, pp. 3— 19. P oznan  1929.

D er Chojno-, R adziszew o- und  der R zecin-See sind  keine F a lte n 
seen , sondern  E rosions-, G rundm oränen- u n d  A usw ehungsseen. Die 
E n tstehungsfo lge des G ebietes.
10. —  Jezio ra  G nieznienskie. (Die Seen von G nesen). — B ad an ia

Geogr. nad  Polskq  pö ln .-zach . 6/7, pp. 1— 6. P oznan  1931. 
Im  w esentlichen L otungsergebn isse .

11. Bukowski K. —  Zloza soli i przem ysl so lny  w Polsce. (Die Salz
la g e rs tä tte n  und  S alz industrie  in  Polen). —  P rzem ysl i H an d e l 
1918— 1928, pp. 127— 131. W arszaw a 1928.

Die B eschreibung der S alzbergw erke Polens, auch  G roßpolens.
12. Celichowski st. — Z rödla energ ji cieplnej na  Pom orzu. (Les

sources de l’energie calorique de Pom orze). —  P rzeg lqd  Tech- 
n icznv  60, pp. 163, 166, 171— 173. W arszaw a 1922. 

B em erkungen  über die B rau n k o h len  von Pom m erellen .
13. Chudzinski B. — O bsuw iska i tp . z jaw iska w dolinie srodkowej

i dolnej W arty . (Ü ber E rd ru tsc h u n g e n  des m ittle re n  und 
u n te re n  W arth e ta le s). —  B ad an ia  Geogr. nad  Polskq pötn.- 
zach. 4/5, pp . 20— 45. P o zn an  1929.

In  allen beschriebenen  T ypen  der E rd ru tsc h e  sind  als G leitflächen 
Po^ener F lam m entone festg este llt w orden. Die S y stem atik  der E rd 
ru tsch e .
14. Fleszarowa R. —  z  geologji okolic O strzeszow a. (Sur la geologie

des en v iro n sd ’Ostrzeszöw , Schildberg). — Posiedz. N auk . Paiistw . 
In s t. Geol. 4, 1922. W arszaw a 1922.

S tra tig rap h ie  der Gegend von Schildberg. Die tek ton ische A n
sch au u n g  über E n ts te h u n g  der Schildberger H öhen.
15. Friedberg W. —  K opaln ia  soli w W apnie kolo K cyn i. (La m ine

de sei gem m e ä  W apno, G rande P o logne). — K osm os 46, 1921 
pp. 209— 221. Lwow 1922.

Die geologische B eschaffenheit des W apno’er Salzlagers.
16. — S tu d ja  nad  formacjg. miocenskEj. Polski. (M iocänstudien in

Polen.) —  Kosm os A. 55, pp . 357— 381. Lwöw 1930.
Es g ib t keine m arinen  M iocänschich ten  in  G roßpolen.

17. — U w agi n ad  now szem i p rö b am i podzialu  naszego m iocenu.
(B em erkungen über neue V ersuche der S tra tig rap h ie  des 
M iocäns von Polen). —  R ocznik  Pol. Tow. Geol., Bd. V II, 
1930/31, pp. 291— 314. K rakow  1931.

U. a. B em erkungen  über die T ertiä rsch ic h ten  von G roßpolen 
und  Pom m erellen.
18. Galon R. —  K ujaw y „B iale“ i „C zarne“ . („W eißes" u. „Schw arzes"

K ujaw ien.) — B adan ia  Geograf, nad P olskq pö ln .-zach . 4/5, 
pp. 47— 76. P oznan  1929.

Geologische V erhältn isse K ujaw iens. D ie ku jaw ische Schw arz
erde is t  das P ro d u k t einer H um usansam m lung  infolge Ü berfluß  an 
F eu ch tig k eit, b ed in g t du rch  Ü berflu tung  K ujaw iens in  der P ost- 
g lacialzeit.
19. — Ü ber Schm elzw asserrinnen u. Sander bei Posen. —  Z tsch.

' d. D eutsch . Geol. Ges., 82, p. 419— 425. B erlin  1930. 
B eschreibung des S ady’er M oränenbogens m it 3 Schm elzw asser

rinnen , 3 K egelsandern. A usw ertung der K reuzsch ich ten  fü r die Chro
nologie der Sander.

%
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20. Galon R. — M orfologja do linv  DrwQcy. (Über die Morfologie des
D rew enztales).— B adan ia  Geogr. nad  Polskq pöln.-zach. 6/7, pp. 
59—69. Poznaii 1931.

Die T errassen  des D rew enztales und ih r Z usam m enhang m it den 
W eichselterrassen.
21. — K ra job raz  G eograficzny T orun ia . (G eographisches L an d sc h afts 

b ild  der U m gebung von Thorn). — T orun , M ag istra t M iasta 
T o run ia . 1923.

U. a. Geologische B eschreibung des U n terg rundes von T horn .
22. G^siorowski H. —  F orm y zlepienia piaskow ca dyluw ialnego w

M echowic pod P uck iem . (Sur les concretions du gres quater- 
naire  ä Mechowo pres de Puck). — Przegl. Geogr. IV, 1923, 
pp. 161 — 164. W arszaw a 1924.

Der Verf. besch reib t d ie H öhlen im  D iluv ia lsandste in  von Me- 
chau b. P u tz ig .
23. GolJtb J .  — Zarys budow y geologicznej okolic O strzeszow a. (Über

den  B au der U m gebung von O strzeszöw ). — R ocznik  Pol. 
Tow. Geol., Bd. V II, 1930/31, pp. 398— 401. K rakow  1931. 

Die T ertiä rsch ich ten  von Schildberg  b ilden  eine Synkline, welche 
te k to n isch  e n ts ta n d e n  is t.
24. — Nowe w iercenie w L eknie, kolo W qgrowca. (Ü ber die neue

B ohrung  in  L ekno  bei W qgrow iec).
Die B eschre ibung  der B ohrprofile  zw eier b en a ch b a rt gelegener 

B ohrungen bei L ekno, K r. W ongrow itz. Spraw . P ahstw . G im n. 
w W qgrow cu. W qgrow iec 1932.
25. Gontarska A. — O rozm ieszczeniu  w ysokosci w zgl^dnych po obu

brzegach W isly  od Z aw ichosta  do Tczewa. (Die R e la tiv 
höhen des W eichseltales von Zaw ichost bis T czew ).— P am i^ tn ik  
I I .  Z jazdu Geogr. i E tn . S lowiariskich. 1927. K raköw  1929.

Die A bhäng igkeit der R e la tivhöhen  von der geologischen Be
schaffenheit des W eichseltales.
26. Grochmalicki J. —  M alzoraczki pokladöw  drugiego okresu m i^dzy-

lodowcowego w Szelqgu pod Poznaniem . (Die O strakoden- 
fauna  der S chichten  des zw eiten In terg lacia ls  im  Schilling).
—  Spraw. Kom. F izjogr. P . A. U. L X II I ,  1929. (Mit deu tscher 
Z usam m enfassung).

Es w erden  12 A rten  au fgefüh rt.
27. Karczewski S. —  B rzegiem  B altyku , S. 1— 142. W arszaw a 1925.

E in  geologischer F ü h re r du rch  das polnische K üstengeb ie t.
28. Kaminska J. —  o pochy losciach  w k ra jo b raz ie  W ielkopolski.

(Sur l’inclinaison  du te rra in  dans la  p laine de G rande Pologne).
— B ad an ia  Geogr. nad  Polskq pö ln .-zach . 4/5. P oznan  1929. 

A bhäng igke it des Gefälles von den  g lacialen  L andschaftsfo rm en .
29. Kolbuszewska M. —■ O rozm ieszczeniu  b lo t w w ojew ödztw ach

P oznaiisk iem  i P om orskiem .  ̂ (R 6 p artitio n s des m ara is dans 
la  P oznanie e t dans la  P om eranie). —  B a d an ia  Geogr. nad  
Polskq poln .-zach. 2/3, p. 133— 135. P oznan  1927.

Die A b h än g ig k e it der V erb re itung  der Süm pfe von der geolo
gischen B eschaffenheit des Bodens.
30. Lewinski J .  —  La s tru c tu re  geologique de la Pologne e t ses richesses

m inerales. — R evue gener. des Sciences. 32, p. 634— 640, 
P aris  1921.

D er allgem eine geologische Bau Polens, Z usam m enstellung  se in e r 
B odenschätze.



166 Literatur z. iiaturkuudl. Erforschung Grosspolens u. Pommerellens

31. Lewinski J. — Dyluwj um  Polski i D anji. (Das D iluv ium  v onP o len  und
D änem ark). —  R ocznik  Pol. Tow. Geol., V I, 1929, p. 1— 49. 
K raköw  1930.

D er Verf. s te llt einige P rob lem e der D ilu v ia ls tra tig ra p h ie  und  
D ilu v ia ltek to n ik  (Pom m erellen) dar.
32. — Sur le N eocom ien en P o lo g n e .— C. R. des Seances Soc. Geol.

de F rance , pp. 18— 19. P a ris  1931.
Siehe N r. 33.

33. —  D as N eokom  in  P olen  und  seine pa läogeog raph . B ed eu tu n g . —
Geol. R dsch . 23, pp. 258— 276. B erlin  1932.

E ine D arste llung  der geologischen G eschichte N ordw est-Polens 
zur Z eit der u n te re n  K reide.
34. Lencewicz St an. — O t.zw . zasto isku  Topuhskiem . (Sur le p re -

sum e lac de barrage g lacia ire de T o ru h ). —  Przegl. Geogr. 
IV , 1923, pp . 99— 114. W arszaw a 1924.

E n ts te h u n g  der in te rg laz ia len  B än d erto n e  b. T horn .
35. Lilpop J. —  Z agadnienie liczby  epok  lodow ych, a flo ry  kopalne

w Polsce. (Das P rob lem  der Z ahl d e r V erg le tscherungen  und  
die fossilen F loren  in  Polen). —  W szechsw iat Ser. I I ,  t .  I, 
pp. 157— 162. W arszaw a 1930.

36. —  R oslinnosc Polski w epokach m in ionych . — K. S. Takubow ski,
pp . 1— 224, Lwow 1929. (Die F ossilflo ren  von Polen).

Die Fossilfloren  u. ih re  B efunde se it ä l te s te n  Z eiten  sind  e in 
gehend  besprochen, u. a. te r t iä re  und  diluv iale  F loren  G roßpolens 
und  Pom m erellens. D ie ganze po lnische L ite ra tu r  i s t  zusam m en
geste llt.
37 . Limanowski M. — O znaczeniu  ilöw  w st^gow ych (warwowych)

C helm na d la  s tra ty g ra f j i  dyluw j um  P om orza. (Les argiles 
ä varves de Chelm no (Kulm ) e t  la  S tra tig rap h ie  du d iluv ium  
de la B asse-V istule). — Posiedz. N auk . Paristw . In s t.  Geolog. 
I , 1921, p. 8. — Spraw ozd. P an stw . In s t .  Geolog. I , pp.
337— 372. W arszaw a 1922.

Auf G rund  der B ä n d erto n e  kom m t der V erfasser zu der A nsicht, 
daß es sich  in  P olen  um  zw’ei V erg le tscherungen  L 3 u. L 4 h an d e lt. D ie 
V erg le tscherungen  w an d e rten  von W esten  nach  O sten.
38. — Spraw ozdanie z b ad ah  geologicznych n a  w ybrzezu  B a lty k u

m i?dzy Chlapow em  a P ilicq . (C. R . des recherches geolo- 
* g iques su r la cö te B a ltique  en tre  Chlapowo e t P ilica). —  

Posiedz. N aukow e P ahstw . In s t.  Geol., 6, p. 12. W arszaw a 
1923.

D er V erfasser zäh lt d ie obere M oräne des M eeresstrandes der 
L 5 - V erg le tscherung  (Gotiglacial) und  die u n te re  der L 4 - V ergletsche
ru n g  zu. D ie G rundm oräne der L 3 - V erg le tscherung  is t  v e rn ic h te t.
39. Makowski A . — O kujaw sk ich  wQglach b ru n a tn y c h . (Sur les lign ites

de la C uyavie). —  P osiedzenia naukow e P an stw . In s t .  Geol. 
15, p. 4— 6. W arszaw a 1926.

B erich t über s tra tig rap h isc h e  u. tek to n isc h e  B eschaffenheit der 
kujaw ischen  L ign ite . E in ige B ohrungsergebnisse .
40. —  O podziale i rozm ieszczeniu w§gli b ru n a tn y c h  w Polsce. (Sur

le classem ent e t la  d is tr ib u tio n  des lig n ites  en  Pologne). —  
Posiedzenia naukow e P an stw . In s t.  Geol. 19/20, p. 29— 32. 
W arszaw a 1928.

Die B rau n k o h len a rten  in  Polen  und  ih re  V erb re itung . D er Verf. 
besch reib t m esozoische u. te r t iä re  B raunkoh lenreg ionen  u. g ib t die 
allgem eine G renze ih re r  V erb re itung  an .
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41. M akowski A. — Die B raunkohle in Polen. — Zts. d. oberschl.
Berg- u. H ü tte n -  Ver. 67, pp. 87— 92. K atow ice 1928.

42. —  Spraw ozdanie z badan  geologicznych, w ykonanych  n a  te re -
nach  w§gla b ru natnego  w woj. poznaüsk iem . (C. R. des re- 
cherches effectuees en 1929 dans les te rra in s  lign itife res en  
Poznanie). — P osiedzenia naukow e P anstw . In s t.  Geol. 27, 
pp. 33— 34. W arszaw a 1930.

B erich t über P osener B raunkoh lenfelder. Es w erden 5 K ohlen
felder n o tie r t: 1. F ilehne - C zarnikau, 2. Z irke - W ronke - O bersitzko, 
3. Schubin  - B rom berg  - K oronowo - H ohensalza, 4 Ja ro tsch in , und  
5. das g rö ß te : L issa - K osten  - Czem pin - G ostyn.
43. — O w eglach b ru n a tn y c h  na Pom orzu. (Sur les lign ites dans

la  vo ievodie de Pom orze). —  Posiedzenia N aukow e P anstw . 
In s t.  Geol., 30, pp . 9— 10. W arszaw a 1931.

S tra tig rap h ie , T ek to n ik  u. allgem eine B eschreibung der B rau n 
kohlen von P om m erellen . Chem ische A nalysen einiger B rau n k o h len 
typen .
44. — Ü ber die V erb re itu n g  der B raunkoh le in  Polen. ■— In te rn .

B ergw irtschaft u. B erg technik , 24, pp, 187— 192. H alle a. S. 
1932.

Die S tra tig rap h ie , A rten  und  V erb re itung  der B raunkoh len .
45. — I n w en ta ry  zacj a w?gli b ru n a tn y c h  poznansk ich . (Recense-

m en t des lign ites). —  P osiedzenia nauk . P anstw . In s t. Geol. 
33, pp. 81— 82. W arszaw a 1932.

Die V orräte  der B raunkohlenfelder w erden in  G roßpolen und  
Pom m erellen  auf 5 M illiarden Tonnen g esch ä tz t.
46. — U zyteczne zrödla energji i ich  przyszlosc. (Die n u tz b a ren

Quellen der E nerg ien  und  ih re Z ukunft). —  W szechsw iat 
N r. 19, 20, 22, 23. W arszaw a 1928.

U. a. die B raunkoh len lager G roßpolens und  P om m erellens sind  
b e rü c k s ic h tig t.
47. M ikolajski J. O pow stan iu  t. zw. P rad o lin y  W arszaw sko-

B erlinskiej. (Über die E n ts te h u n g  des sog. W arschau-B erliner 
U rstrom tales). — B adan ia  G eograf, nad  P olska pöln.-zach. 2/3. 
P oznan  1927.

48. Morozewicz J , —  O bogactw ach  kopalnvch  P olski. (Les richesses
m inerales de la Pologne). — R oczniki Chem ii I, pp. 368—376. 
W arszaw a 1921.

Es sind  auch die g roßpolnischen S a lz lag e rs tä tten  verm erk t.
4 9 . Necliay W. D yluw jum  P o jez ierza  D obrzyüskiego. (D epots

glaciaires du pays de D o b rz y n ).— Posiedzenia N auk  P anstw . 
In s t. Geol., 10, 1924, pp. 2—3. W arszaw a 1925.

Bei der B eschreibung des D iluv ium s des D obriner L andes k n ü p ft 
\  erf. an  die T ek to n ik  von K ujaw ien  und  Pom m erellen  an.
50. — U tw ory  lodowcowe ziem i D ob rzy n sk ie j. (Les Sedim ents

glaciaires dans le pays de D obrzyn). — Spraw ozdania P anstw . 
In s t. Geol. IV, pp. 61 — 144. W arszaw a 1927.

W ie oben Nr. 49.
51. Niezabitowski-Lubicz E. — Szcz^tki. foki grenlandzkiej n eo litycznej.

( Phoca \Pagophoca\ groenlandica neolitica n. ssp .) z polskiego 
w ybrzeza B altvku . (Über den neo lith ischen  F u n d  des g rö n län 
d ischen Seehundes Phoca [Pagophoca] groenlandica n. subsp.)
—  Roc-znik M uzeum  W ielkopolskiego, IV , 1929. (M it deu tscher 
Zusam m enfassung).

E n th ä lt  die B eschreibung der K nochenfunde, die in  einer neo li
th ischen  S ied lungsstä tte  bei Rzucewo am  polnischen O stseestrande 
.gem acht w urden.
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52. Niezabitowski-Lubicz E. — Pies p rzed h isto ry czn y  epoki b ro n -
zowej z jeziora Gopla. (Über die am  Goplosee gefundenen 
R este eines p räh is to risch en  H undes der B ronzeperiode). — Ibid_ 
V, 1929. (M it deu tscher Zusam m enfassung.)

B e tr ifft d ie b ronzezeitlichen  K nochenfunde, die auf der Goplo- 
insel „O ströw  R zem pow ski" au fgedeck t w urden.
53. — D aw ny los w ielkopolski. (Der ehem alige F.lch von G roß

polen). —  R oczniki N auk  Roln. i L esnych , X I, 1929. (M it 
deu tscher Zusam m enfassung.)

V e rL b e r ic h te t über die frühere  und je tz ige  V erb re itu n g  des E lchs 
in Polen und  g ib t eine eingehende B eschreibung  des K nochenfundes 
in  L ukaszew ko bei T rem essen.
54. — Szczqtki zwierz^ce z neo litycznej osady  w R zucew ie na

Polskiem  w ybrzezu B a ltvku . —  Przeglqd A rcheologiczny, 
IV, H . 2. W arszaw a 1929.

Wie u n te r  51.
55. — Szczqtki kopalne zub ra  (B ison  bonasus L . ) na  ziem iach

Polski. —  R oczniki N au k  Roln. i Lesnych. 1931. (M it d e u t
scher Z usam m enfassung.)

G roßpolen h a t  eingehende B erücksich tigung  erfah ren .
56. —  Szczqtki zw ierzqt z osady  neolitycznej w D §bcu pod Po-

znaniem . — Z O tch lan i W ieköw, V II , 1— 8. 1932.
Es w erden die K nochenreste  aus der neo lith ischen  S ied lungs

s tä t te  in  D em bsen bei P osen beschrieben.
57. —  Des restes du lion  des cavernes (Felis leo var. spelaea G old

fuß) en  Pologne. — Bull. d. Soc. des am is des Sc. de Poznan.. 
Ser. B. P oznan  1925.

58. — In te rg la c ja l w Szelqgu pod P oznaniem . I I .  F au n a  pokladöw
drugiego okresu  m i§dzylodowcowego w Szelqgu. (In te r- 
g lacial im  Schilling bei Posen. I I .  Die F a u n a  der Schichten  
des zw eiten In terg lac ia ls  im  Schilling. —  Spraw . K om . 
F izjogr., 63, pp. 51— 70. K raköw  1929.

Es fanden  sich  R este  von M ollusken, O strakoden , In sek ten . 
F ischen u. S äugetieren . U. a. is t  als Leitfossil des zw eiten  In terglacials- 
B elg rand ia  aufgefunden.
59. Nowak J .  —  T ek to n ik a  Polski. (La te c to n iq u e  de Pologne). —

S born ik  I. sjezdu  Slov. Geogr. a E tnog r. 1924, pp. 131— 133. 
P ra h a  1926.

Die A rbe it e n th ä lt  auch  die T ek to n ik  G roßpolens und  P om m e
rellens.
60. —  Z arys te k to n ik i P o lsk i. (Esquisse de la  te c to n iq u e  de la

Pologne). pp. 1— 60. K raköw  1927.
W ie N r. 59. E ine geologische K arte  is t  beigelegt. S tru k tu rk a rte  

im  T ex t.
61. Ochocka J . — K ra jo b raz  P olsk i w sw ietle  m apy  w ysokosci

w zgl§dnych. (Carte des h au teu rs  re la tiv es  de la PologneR 
—  Prace Geogr. X I I I ,  pp. 1— 42. Lwow 1931.

K arte  der re la tiv e n  H öhen  von Polen. Die re la tiv e n  H öhen sind, 
von der geologischen B eschaffenheit des L andes abhäng ig .
62. Fassendorfer E. — Ü ber d ie S ch ich tens tö rungen  im  D ilu v ia l

profil in  G löw na bei P oznan . — R oczn. Pol. Tow. Geol. V III  2^ 
pp. 201— 204.

Ü ber S ch ich tstö rungen , welche in  der su b aq u a tisch en  F luk tion . 
ih ren  U rsp rung  haben .
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63. Paw low ski St. —  C h a ra k te ry s ty k a  m orfologiczna w ybrzeza raor- 
skiego. (C haracteristique m orfologique des cötes polonaises). 
—  P race Koni. M at. — P rzy r. Tow. P rzyj. N auk, I, 2, pp. 
19— 118. P oznan  1922.

M orphologische und geologische B eschreibung der poln. K üste.
(54 —  Nasze wybrzeze. Z iem ia, V II, pp. 8— 15. (Unser M eeres

s tran d .)  W arszaw a 1922.
B em erkungen über M orphologie und Geologie der poln. K üste.

65. — O w ybrzezu i dnie m orza Polskiego. (La cöte e t le fond de
la m er polonaise). — P rzy ro d a  i Technika, I I ,  pp. 385— 403. 
Lwow 1923.

B em erkungen  über die Geologie u. M orphologie des S trandes 
und  M eeresbodens.
66. — K ra jo b raz  K atow ice— P oznan . (Le paysage en tre  K atow ice

e t Poznan). — P rzew odnik  K ongr. I I .  Z jazdu Sl. Geogr., 
pp. 100— 106.

B em erkungen  über Geologie und  M orphologie der L an d sch aft 
zw ischen Posen und  K a tto w itz .
67. —  W ycieczka geologiczno-m orfologiczna w okolicy P oznania.

(La geologie e t m orfologie des environs de Poznah). —  
P rzew odnik  K ongres. I I .  Z jazdu  Geogr. Sl., pp. 118— 126. 

G eologisch-m orphologischer F ü h re r du rch  die U m gegend von 
Posen.
68. —  K ilka  spostrzezen  nad  u tw oram i lodowcowem i w powiecie

k^pinskim . (Einige B em erkungen über die glazialen B il
dungen im  K r. K^pno). — B adan ia  Geogr. nad  Polskq pöln.- 
zach., 1926, 1, pp. 45— 47.

M oränenhügel bei Laslci, K r. K em pen.
69. —  O u tw orach  na dnie za tok i gdanskiej. (Les depöts m arins

du Golf de Danzig). —  P race Kom . M at. — P rzy r. Pozn. Tow. 
P rzy j. N auk , A. I. I. 1922.

G eologisch-m orphologische B eschreibung des M eeresbodens der 
D anziger B uch t.
70. — Ü ber die B ich tung  der B innenseen in  Polen. — B ulle tin

de la  Soc. des Am is des Sciences de P oznan . B. 1927, 
63—66.

K ritische B em erkungen über den E in fluß  der T ek to n ik  auf die 
R ich tu n g  des A bflusses der D iluvialgew ässer.
71. — K ra jo b raz  P o zn ah — G dynia. (Le paysage en tre  P oznan  e t

G dynia). — P rzew odnik  K ongres. I I .  Z jazdu Sl. Geogr., pp. 
128— 130. K rakow  1927.

G eologisch-m orphologische B eschreibung der Gegend zwischen 
Posen un d  G dingen.
72. — Pobrzeze polskie; w ycieczka geo g ra ficzn o -m o rfo lo g iczn a .----

Przew . K ongr. I I .  Z jazdu  Sl. Geogr., pp. 128— 130. K rakow  
1927.

G eologisch-m orphologisch-geographische B eschreibung des po ln i
schen M eeresstrandes.
73. — In te rg la c ia l w Szelqgu pod P oznaniem . I. W arunk i wystQ-

pow ania in te rg lac ia lu  Poznanskiego. (In terg lac ial im  Schilling 
bei Posen. I. Die B odenverhältn isse  des Posener In te r-  
glacials). —  Spraw ozdanie K om . F iz j., 63, pp. 39—49. 
K rakow  1929.

Geologie des In terg lac ia ls  im  Schilling. S tra tig rap h isch e  B em er
kungen, u. a. ü ber eine B ohrung, von der M ü llverb rennungsansta lt 
au sgefüh rt.
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74. Pawlowski St. — Poludniow o-P oznansk i obszar wydm owy, —
Spraw ozdanie Tow. P rzy j. N auk , p. 53. P oznan  1929. (Das 
S üd-P osener D ünengebiet.)

M orphologie u n d  E n ts te h u n g  der S üd-P osener D ünen.
75. — Geografic-zny obraz i polozenie P oznan ia. —  K si^ga Pamiq/tk.

m. P oznan ia  1929. (Das geographische B ild und  die Lage 
der S ta d t Posen). 1929.

B em erkungen  über die M orphologie, Geologie u. G eographie der 
S ta d t Posen.
76. —  K ry te r ja  m orfologiczne w ocenie dy luw jum  P olsk i i D anji.

(Aus dem  G ebiete der D iluv ia lm orphologie D änem arks und  
Polens). —  K osm os A. 55, pp. 303— 338. Lw ow  1930. 

K ritische B em erkungen  ü b e r das D iluv ium  P olens u n d  D äne
m arks un d  M ethoden der D iluv ia lforschung .
77. —  R z u t oka n a  m orfo log jf W ielkopolski. —  Czasopism o Geo-

graficzne 1930, H . l /
B e tr ifft die O berflächengesta ltung  des P osener Landes.

78. — Les T errasses p leistocenes en Pologne. Com mis des Ter-
rasses P liocenes e t P leistocenes. — D euxiem e rap p o rt, pp. 
108— 112. F lo rence 1930.

Die D iluv ia l-T errassen  G roßpolens und  P om m erellens sind  b erü ck 
s ich tig t.
79. — O k sz ta lta c h  pow ierzchni i o podziale W ielkopolski. (Über

die B odengesta ltung  und  G liederung G roßpolens). —  B adan ia  
Geogr. n ad  Polskq, pö ln .-zach ., 6/7, pp . 137— 172. Poznan  
1931.

Die m orphologisch-genetische G liederung G roßpolens. K ritische 
B em erkungen über Genese der einzelnen R egionen. Im  T ex t m orpho
logisch-geologische u n d  R egionenkarte .
80. — R zu t oka n a  uksz ta ltow an ie  Pom orza. —  Czasopism o Geo-

graficzne, IX , pp. 257— 268. Lwow 1931.
Allgem eine B em erkungen  über Geologie und  M orphologie von  

Pom m erellen .
81. Pomianowski K. —  W odociag i kanalizac.ja m iasta  G dyni. —

Przegl. Techn. 69, pp. 245—250, 265— 271. W arszaw a 1930. 
(Die W asserleitung  und  K ana lisa tion  der S ta d t G dynia). 

Der B au des U nterg rundes fand  B erücksich tigung .
82. Rakowski W. —  N arzutow e glowonogi W ielkopolski. (Die Cepha-

lopoden-F auna in  G eschieben G roß-Polens). — Muz. W ielko- 
polskie. I I I ,  pp. 1— 22. P oznan  1928.

Es w erden die N au tilo iden  in  den  im  Pos. N atu rw . M useum  au f
bew ahrten  G eschieben beschrieben.
83. Rajdecki Z. — W ^giel b ru n a tn y  i jego znaczenie w Polsce. —

P rzem ysl i H an d e l 1918— 1928, pp. 107— 109. W arszaw a 
1928.

U. a. B em erkungen  über die B raunkoh len lager des w estlichen 
Polens.

84. Rosionski R. —  Spraw ozdanie z b ad an  n ad  zaw odnieniem  kopaln i
soli w Inow roclaw iu. (C. R. des recherches su r l’envahisse- 
m en t p a r les eaux  des salines ä  Inow roclaw ). —  Posiedzenia 
N aukow e P anstw . In s t. Geol. 6 pp. 1— 2. W arszaw a 1923. 

H e rk u n ft des W assergehaltes des Salzlagers von  H ohensalza.
85. —  W ody a rtezy jsk ie  w P oznansk iem . (E aux  artesiennes en

Poznanie). —  P anstw . In s t. Geol. Posiedz. N aukow e 15, pp. 
53— 55. W arszaw a 1926.

E inige artesische B runnen  sind  beschrieben. Chem ische A nalysen 
■der W ässer v. Posen u. Brom berg.
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86. R oslonsk i R . — W ody gruntow e n aP om orzu  na lewym  brzegu W isly.
(Les eaux  sou terra ines de Pom orze su r la  rive gauche de la 
Vistrde). — Posiedz. Naukow e P anstw . In s t. Geol. 21, pp. 
47— 48. W arszaw a 1928.

Die artesischen  B runnen  von Pom m erellen  nehm en ihre W asser 
aus d iluv ia len  Schichten . E in ige B ohrungen  sind  b erücksich tig t.
87. R özkow ska M. —■ S üm aki narzu tow e W ielkopolski. (Die G astro-

p o d en -F au n a  in  G eschieben G roßpolens). —  Muz. W ielko- 
polskie I I I ,  p. 23— 53. P oznan  1928.

B esch re ib t 30 A rten .
88. — Pochodzenie skam ie lin  narzu tow ych  ze szczegölnem  uwzgl^d-

n ieniem  W ielkopolski. — Kosm os, B. 53, pp. 294— 311. 
Lwow. 1928.

Die in  G roßpolen gefundenen  G eschiebe m it tie rischen  Fossilien 
sind  beschrieben.
89. R ychlow ski B. —  M aterja ly  do H ydro!ogji R zeczypospolitej

Polskiej. (M aterialen zur H ydrologie von Polen), pp. 1— 1413.
90. Sam sonowicz J. —  Cechsztyn, tr ia s  i lias na  pölnocnem  zboczu

Lysogör. (Le Zechstein, le T rias e t  le L iasique su r le v e rsan t 
nord du m assif de S t-e Croix). —  S praw ozdania P anstw . In s t.  
Geol. V. pp. 1— 281. W arszaw a 1929.

Verf. rec h n e t die F lam m entone im  südlichen Posener L ande u. die 
d o rtig e n  Q u arz itsan d ste in e  der T rias zu.
91. Saw icki L. —  W iek tran sg re s ji B a lty k u  n a  w ybrzezu K arw in-

skiem  w sw ietle zaby tköw  przedh isto rycznych . (Sur l'äg e  
de la cöte b a ltiq u e  pres de K arw ia ä  la  lum iere des donnees 
p reh is to riques. —  P osiedzenia N auk. P anstw . In s t. Geol. 
15, pp. 15— 17. W arszaw a 1926.

Auf G rund der ep ipaleo lith ischen  u. n eo lith ischen  F unde g ib t der 
T erf. eine G eschichte des B altischen  Meeres w ährend  dieser p räh isto r. 
Perioden .
92. S iem iradzki J, —  Geologja Ziem  P olskich  I . (G6ologie de la Pologne

I), I I .  Aufl. pp. 1 — 535. — Muz. D zieduszyckich. Lwow 1922. 
Es w erden die b isherigen  F orschungen  n eb s t L ite ra tu r, zusam m en

geste llt.
93. — Z pow odu n o ta tk i p. B ohdana S w idersk iego : , ,0  zlozach

solnych W ielkiego K si^stw a P oznanskiego“ . —- Kosmos 1921. 
183— 188. (A propos de la  no tice de M. B. Sw iderski: Sur les 
g isem ents de sei gem m e en Poznanie). —  Kosm os, 48. 1923,
p. 439. Lwow 1923.

E ine K ritik  der N otiz.
94. E poka lodowa i je j slady w Polsce. — Przyroda. i T echnika I I I ,  pp.

385— 398. Lwow 1924. (Die E isze it u. ih re  Spuren in  Polen). 
A llgem eine B em erkungen über d ie  E isze iten  in  Polen.

95. Sm olenski J. — E ssa i d ’in te rp re ta tio n  geol. de la  re p a rti tio n  des
anom alies g rav im etriq u e  dans le N ord-O uest de la Pologne. __
Roczn. Pol. Tow. Geol. V III , 1 p. 42— 48. K raköw  1932.

Auf G rund  der g rav im etrischen  F orschungen  w ird  die T ek ton ik  
N ordw estpolens in  großen Zügen herausgehoben .
96. Sm ulikow ski K. —  O so lach  po tasow ych  w Polsce. (Les sels de.

po tasse en Pologne). — P rz y rc d a  i T echn ika I I ,  pp. 155, 164. 
Lwöw 1923.

Verf. besch re ib t auch  die Salzlager in  G roßpolen.
■97. S rokow ski St. —  Z dyzlokow ane w arstw y  lodowcowe z okolic 

Szam ocina. (Les coches g laciaires disloquees dans les en- 
virons de S zam ocin).— Przegl. G eogr.V II, p. 79. W arszaw a 1927^ 

K urze B em erkungen über die D islokation  der M oränen bei Sa- 
m otsch in .
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98. Stasko J . — M orfogeneza pöhvyspu H elu . — P am . I I .  Zj. Geogr„
i E tn . St. 1927 p. 2. (Die M orphogenese der H alb in se l H el). 

K urze Z usam m enfassung des R efe ra ts .
99. — M orfogeneza pdlw yspu H elu. — P am i§ tn ik  I I .  Z jazdu  G eogr,

i E tn o g r. St. 1927. ■—- pp. 297— 299. K rakow  1929.
W ie N r. 98.

1Ö0. Straczynski E. Sole po tasow e n a  ku li ziem skiej i w aru n k i rozw oju 
ich  kop aln ic tw a w Polsce. —  Przegl. G örn iczo-H utn . X X , 
pp. 571— 593. D ^brow a G örnicza 1928.

W ie fo lgende N r. 101.
101. —  Sole potasow e n a  ku li ziem skiej i w aru n k i rozw oju  ich  ko 

paln ictw a. — D abrow a G örnicza pp. 1— 62. 1931.
Die K alisalze und  d ie B edingungen  ih res A bbaues.

102. Szafer Wh — Zarys s tra ty g ra fj i polskiego dy luw ium  na podstaw ie
f lo ry s ty cz n e j. (E n tw urf einer S tra tig rap h ie  d. polnischen 
D iluv ium s au f flo ristischer G rundlage). —  R ocznik  P o l. 
Tow. Geol. V, pp. 21— 33. K rakow  1928.

Verf. u n te rsc h e id e t d re i V erg le tscherungen : C racovien, V arsovien  I, 
V arsovien  I I .  Alle w ich tigen  In te rg lac ia l-F lo ren  sind  zusam m en
g este llt. D ie L eitfo rm en  sind  hervorgehoben .
103. Sw iderski B. — O zlozach so lnych  W ielkiego K si^stw a P o zn an 

skiego. (Sur le g isem ents de sei gem m e en P oznan ie , P o- 
logne). —  K osm os 46. 1921, pp . 183— 192. Lwow 1922.

Die geologischen V erhältn isse  der P osener S a lz lag ers tä tten .
104. Szymanska J .  —  Ilosc i rozm ieszczenie oczek na te ren ie  P o zn an 

skiego. (Zahl und  V erb re itu n g  der Solle in Posen). — Ba- 
d an ia  Geogr. n ad  Polskfj, pö ln .-zach. I , pp. 49— 52. P oznan
1926.

Die V erb re itung  der Solle w ird auf einer K arte  d arg este llt. E s  
w erden  25 656 Solle in  G roßpolen gezählt.
105. Terlikowski F. u. Kurylowicz B. —  M aterja ly  do m apy  glebo-

znaw czo-rolniczej P o lsk i: Pow. S zam otu lv , Mi<jdzychöd, 
Now y Tom ysl, G rodzisk. (M aterialien  zu r la n d w irtsch a ft
lichen  B odenkarte  Polens). —  R ocznik i N auk . R olniczych 
i L esnych, X V II, pp . 175— 192. P oznan  1927.

V orarbe iten  zur landw . B odenkarte  der K reise S am ter, B irn b au m , 
N eutom ischel, G rätz .
106. — Kurylowicz u. Krölikowski L. — M aterja ly  do m apy  glebo-

znaw czo-rolniczej P o lsk i; cz^sci pow iatöw : W olsztyn, Sm i- 
giel, K oscian, G rodzisk, P oznan , S zam otu lv , N ow y Tom vsL 
(M aterialien zur la n d w irtsch a ftlich en  B o d en k arte  Polens). —  
R oczniki N auk  R oln iczych  i Lesnych, X V III ,  pp . 449— 460.. 
P oznan  1927.

V o ra rb e iten  f. d. K reise W ollstein , Schm iegel, K osten , G rä tz , 
Posen, S am ter, N eutom ischel.
107. —  u. Krölikowski L. —  M aterja ly  do m apy  gleboznaw czo-

rolniczej P o lsk i —  ark u sz  Srem . (M aterialien  zur la n d w irt
schaftlichen  B odenkarte  P o le n s — B la tt  Srem ). —  R oczn ik i 
N au k  R oln iczych  i Lesnych, X X , pp. 502— 505. P o zn an  
1928.

Landw . B odenkarte  des K reises Schrim m  m it E rläu te ru n g e n .
108. —  und  Kwinichidze M. und  Krölikowski. — M aterja ly  do m ap y

gleboznaw czo-rolniczej Polski — arkusz W rzeänia. (M ateria
lien  zur landw irtschaftlichen  B odenkarte  Polens —  B la tt  
W rzesnia). — R oczniki N auk  R oln. i Lesn., X X , pp. 506. 
bis 509. P oznan  1928.

B la tt  W reschen m it T e x t.
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109 . Terlikowski T., Kwinichidze, Krölikowski L„ Zacharzewski P .—
M aterja ty  do m apy  gleboznawczo-rolniczej Polski — arkusz 
K ozm in . (M aterialien zur landw irtschaftlichen  B odenkarte  
Polens — B la tt K ozm in). —  R oczniki N auk. Roln., 23, pp. 
515— 520. PoznaA 1930.

B la tt K oschm in m it T ext.
110. — W ie oben 109. A rkusz K ro toszyn . A rkusz G ostvh. — Roczn.

N auk  R oln., 23, pp. 351— 3 5 8 ,'3 5 9 — 366. Poznan  1930. 
B la tt  K ro tosch in  u. G ostyn  m it T ex t.

111. — W ie oben 109. A rkusz Raw icz. —  R ocznik i N auk. Roln,
24, pp. 133— 136. P o zn an  1930.

B la tt  R aw itsch  m it T ext.
112. — Kwinichidze, Krölikowski, Zacharzewski P., Pankiewicz. —

M aterja ty  do m apy gleboznawczo-rolniczej Polski. A rkusz 
K oronow o i Bydgoszcz. (M aterialien  zur lan d w irtsch a ft
lichen  Boden k arte  Polens: B lä tte r  Koronowo u. Bydgoszcz). 
— R oczniki N auk  R oln . i Lesn. 28, pp. 385— 388. P o 
znan  1932.

B la tt  K oronow o und  B rom berg  m it T ex t.
113. Tubielewicz E. — T eren  w odonosny i uj^cie w odociagu Byd-

goskiego. — Przegl. gazow n.-w odoci^gow y, I I I ,  pp. 221 
bis 229. K rakow  1923.

U. a. geologischer U n terg ru n d  der S ta d t B rom berg.
114. Wenda J .  — K ra job raz  m orfologiczny okolic P oznan ia . — Ziemia,

IX , pp. 52—-56. W arszaw a 1924. (Die m orphologische L an d 
schaft der U m gegend von Posen).

Die d iluv ia len  L andschaftsfo rm en  sind  beschrieben.
115. W^tocki Wh — P iasek  z w ybrzeza H elu and  B altyk iem . — Sprawo-

zdanie Kom . F iz j. Pol. Akad. U m ., p. 9. K rakow  1928. 
(Der S and  von H el am  B altichen  Meer).

P e trog raph ische  B eschreibung  der Sande.
116. — D er G ra n a tsan d  von H el am  B altischen  Meer. — B ulletin

In te rn . Cracovie Ac. A., pp. 439—-444. K rakow  1928.
Wie oben 115.

117. WÖjcik K. —  Szkic budow y geologicznej podloza m ias ta  P o
znania . — K siega P am i^ tk o w a m. P oznania. 1929. (Der geo
logische Bau des U n terg rundes der S ta d t Poznan).

U. a. B em erkung  über angebohrte  K im erid-K alke.
118. Wloczewski T. — A nalizy dwöch profilöw  glebow ych rozw ija ja-

cych si? na  g linach  m orenow ych pod Poznaniem . (Die A na
lysen zweier Bodenprofile, welche sich  auf einem  G eschiebe
m ergel entw ickeln). — R oczniki N auk  R oln iczych  X I I I  
pp. 351— 357. P oznan  1925.

119. Zablocki.— L a flore te rtia ire  de Chodziez (Poznanie). — Bull. In te rn -
Cracovie. Ac. Sc. B. pp. 399— 406. K rakow  1924. 

B eschreibung der m ioeänen F lo ra  von K olm ar.
120. — F lo ra  kopalni W ieliczki na  tle  ogölnych zagadnien paleobo tan ik i

trzeciorz^du . (Die fossile F lo ra  von W ieliczka und  die allge
m einen P roblem e der P a läo b o tan ik  des T ertiä r) . — A cta B ot 
Soc. Pol. V II, pp. 215— 240. 1930.

U. a. w erden alle neueren  A rbeiten  über te r t iä re  F loren  in  P o len  
ausgew erte t.
121. Zaborski B. — E ro z y jn y  C harakter rozszerzen ia do liny  W isly

pod G rudzi^dzem , p. 2. — P am . I I .  Zj. Geogr. i E tn . Sl. 1927. 
(E rosionscharak ter der A usb reitung  des W eichseltales bei 
Grudzi^-dz).

Z usam m enfassung  des R eferates auf der T agung 1927.
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122. Zaborski B. —  P rö b a  podzia lu  reg ionalnego nizu P olsk i i te renöw
osciennych. (V ersuch d . G liederung des F lach landes v. Polen  
u. d. angrenzenden  G ebiete). —  W iadom . Geogr. V II I ,  pp . 
139— 144. K rakow . 1930.

123. ZierhoSSer A. —  Z agadnien ie pow ierzchni poddyluw ialnej n a  zie-
m iach  polsk ich . (Le problem e de la surface soudiluv ienne sur 
le te rr ito ire  de la  Pologne). — Poklosie Geogr. pp. 273— 328. 
Lwow 1925.

K arte  des vo rd ilu v ia len  U n terg rundes von  P o len  m it T ex t.
124. —  W yspy  m orenow e w sröd b lo t O strow sk ich  n a  Pom orzu . (Les

lies m orain iques de O ströw , P om eranie). — Czasop. Geogr. X,. 
pp . 88— 90. Lw ow  1932.

Über d ie M oränenhügel b. O ströw  an  der P om m erellischen  K üste..

Geologische Karten.
1. Czarnocki St. —  M apa bogactw  kopalnych  R zeczyposp. P o lsk ie j.

(K arte  der B odenschätze von Polen). 1 : 750 000. — P an stw . 
In s t.  Geol. W arszaw a 1931.

2. Kuzniar Cz. —  M apa geologiczna R zeczypopolitej Polskiej..
(Carte geologique de la  R epub lique Polonaise). 1 : 750 000. 
— P an stw . In s t. Geol. W arszaw a 1926.

3. Miklaszewski Sl. — M apa gleb P olski. (B odenkarte  von P o len ).
1 : 1 500 000. — W arszaw a 1927.

4. Nowak J. —  G eologja (m apa geologiczna Polski). (Carte geo
logique de la  Pologne). 1 : 6 000 000. — Geogr. s ta ty s t.  a tla s  
P o lsk i. Lwow 1921.

5. Olszewski St. —  M apa bogactw  m ineralnych  P olski. (K arte  d e r
B odenschätze von Polen). — P rzem ysl i H andel, IV, W arszaw a 
1923.

6. Rutkowski F. — P lody  kopalne (Polski). 1 : 5 000 000. — Atlas.
Polski W spölczesnej R om era. Lwow 1924. (Carte m iniere 
de la  Pologne).

7. Weigner St. —  P lo d y  kopalne. (C arte m in iere de la  P ologne).
1 : 5 000 000. — Geogr. s ta ty s t .  a tla s  P o lsk i. Lwöw 1921.

8. —  Geologja. (Geologische K arte  von Polen). 1 : 5 000 000. —
A tlas P olsk i W spölczesnej R om era. Lwöw 1924.

II. Botanik.*)
1. Floristik und Pflanzengeographie.

A. K r y p t o g a m e n ,  
a) S c h i z o p h y t e n .

1. Krzemieniewscy H. u. S. —  Z m ik ro flo ry  g leby  w Polsce. (Con- 
tr ib u tio n  ä  la  connaissance du sol en  Pologne). —  A cta  Soc. 
B o t. Pol. Vol 4. S. 141 — 144 (m it franz. Z usam m enfassung). 
W arszaw a 1927.

E s w urden  fe s tg e s te llt: Dictyostelium mucoroides B r  e f. in  E rd 
p roben  von einer Torfw iese bei K iekrz (K etsch), Polysphondylium vio- 
laceum  B r e f .  bei K iek rz  (K etsch) und  B ydgoszcz( B rom berg), P . 
pallidum  O l i v e  au f der H a lb in se l H eia.

*) E ine  A nzahl von A ufsätzen  m it zum  T eil bo tan ischem  In h a lt  
s in d  in  der Z usam m enstellung  u n te r  „ N a tu rsc h u tz “ an g e fü h rt.
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2. Krzemieniewscy H. u. S. — M iksobakterje  Polski. U zupelnienie.
(Die M yxobak terien  von Polen. A nhang). —  A cta Soc. B ot. 
Pol., Vol. 5, S. 79— 98 (m it deu tscher Z usam m en!). W arszaw a 
1928.

Aus E rd p ro b en  von H eia  w urden  Sorangium  septatum J a h n  und
S . sorediatum  J a h n  k u ltiv ie rt.

3. Krzemieniewscy H. u. S. — R ozsiedlenie m iksobak tery j. (Über
die V erb re itung  der M yxobak terien  im  Boden). —- A cta. Soc. 

B ot. P o l. Vol. 5, S. 102— 139 (m it deu tscher Z usam m en!). W arszaw a 
1928.

E s w urden  u. a . E rd p ro b e n  von K iekrz  (K etsch), Bydgoszcz 
(B rom berg) und  H el (Heia) u n te rsu c h t.

4. Kulmatycki W. — K w itni^cie w ody n a  jeziorze Cichem wywo-
lane przez m asow y po jaw  Oscillatoria rubescens D. C. (Über 
das M assen au ftre ten  von Oscillatbria rubescens D. C. im  Ciche- 
See.) —  Rocz. N au k  Rol. i Les. B. 14. S. 206— 218 (m it d e u t
scher Z u sam m en !). P oznah  1925.

V erfasser beschreib t das M assenau ftre ten  der Oscillatoria rubescens 
D. C. im  Ciche-See, K reis L ubaw a (Löbau) in  P om m erellen  („R ote 
W asse rb lü te“).

5. Starmach K. —■ Ü ber polnische Chamaesiphon-A rten. —  A cta
Soc. B ot. P o l., Vol. 6, S. 30— 45. W arszaw a 1929.

U. a. w ird  eine neue V a r ie tä t Chamaesiphon incrustans G r ü n .  
v. elongatus n. var. beschrieben, welche aüch im  C edronka-B ach bei 
W ejherow o (N eustad t) vo rkom m t.

b. F l a g e l l a t e n .
6. Woloszynska J . —  Dinoflagellatae polskiego B a lty k u  i B lo t nad

P iasn icq . (Dinoflagellatae der po lnischen O stsee sowie der an  
der P iasn ica  gelegenen Süm pfe). —  Arch. H ydrob . i R ybactw a. 
B. 3, S. 153— 278 (m it d eu tsch e r Z u sam m en !). W arszaw a 1928. 

N eben e iner neuen  G attu n g  (A m phidiniopsis) w erden viele neue 
A rten  berschrieben , z. B. E xuviella  cassubica, Peridinium  grenlandicum  
u. a.

c. A l g e n .
7. Heitzmanöwna W. —  P rzyczynek  do znajom osci b ru n a tn ic  pol

skiego B a lty k u . (C on tribu tion  ä la connaissance des Algue» 
b runes du li t to ra l polonais de la  B altique). —  A cta Soc. B ot. 
P o ! ,  Vol. 2, S. 66— 67 (m it franz. Z usam m en!). W arszaw a 1924. 

N otiz  über einige B raunalgen , gefunden am  S trande der polnischen 
O stsee.

8. Heitzmanöwna W. —  Nowe stanow isko  k rasn o ro s ta  Ceramotham-
nion Codii R i c h a r d s  w zatoce gdänskiej. (Ceramothamnion 
Codii R i c h a r d s  in  th e  Golf of D anzig). —  A cta. Soc. B ot. 
P o ! ,  Vol. 1, S. 93— 96. W arszaw a 1923.

Diese sehr se ltene R otalge w urde in  der D anziger B uch t bei W ielka 
W ies (G roßendorf) gefunden.

9. Marchewianka M. — P rzyczynek  do m orfologji Ceramium diapha-
num  z G dyni. (L’etude sur la  m orphologie de Ceramium diapha- 
num  de G dynia). —  K osm os, B. 49, S. 843— 854 (m it franz. 
Z u sam m en !) . Lwow 1924.

V erfasserin  s te llt bei Ceramium diaphanum, gesam m elt in  d e r  
D anziger B uch t bei G dynia (Gdingen), eine große V ariab ilitä t fest.
10. Marchewianka M. —  Z flo ry  glonöw polskiego B a ltyku . (B eiträge 

zur A lgenflora der Ostsee). —  Spraw. K om . F izj. P o !  Akad„ 
Um . B. 58/59, S. 33— 45 (m it deu tscher Z usam m en!). K ra 
kow 1925.
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V erzeichnis von Algen, w elche an  d er po ln ischen  K ü ste  der 
O stsee g esam m elt w urden .
11. M rozköw na J. — Pringsheim ia scuttata R e i  n k e  w zatoce gdan-

sk ie j. (Pringsheim ia scuttata R e i n k e  dans le golf de D an- 
z ig j .  —  A cta Soc. B ot. P o l., Vol. 1, S. 205— 206 (m it französ. 
Z usam m enf.). W arszaw a 1923.

E s h an d e lt sich um  den  zw eiten  F u n d  dieser se ltenen  Alge in  der 
O stsee .
12. N am yslow ski B. —  F y to p la n k to n  M alego M orza. (P h y to p lan c to n

de la  B a ltiq u e  polonaise). —  Rocz. N auk . R oln . i Le6n. B. 12, 
S. 419— 461. P o zn an  1924.

V erfasser h a t das P h y to p la n k to n  des po lnischen Teiles der D an- 
ziger B u ch t e ingehend  e rfo rsch t. E s w erden  folgende neue A rten  b e
sch rieb en : Spirulina haltica, Trochiscia Sierpinkiana  u. Biddulphia  
Swigcickiana.
13. S tarm ach  K .— N iek tö re  rzadsze k rasn o ro s ty  w okolicy  W ejherow a

n a  Pom orzu i w B eskidzie M agörskim . (U ber das V orkom m en 
ein iger F lo rideen  bei W ejherow o (N eustad t) in  Pom m erellen  

* und  in  den  W est-B esk iden). —  Spraw . Kom . F iz j. Pol. A kad. 
Um . B. 61, S. 107— 112 (m it deu tsch er Z usam m enf.). K raköw
1927.

B e tr if ft e inen  neuen S ta n d o rt der seltenen F loridee Hildenhrandia  
rivularis  bei W ejherow o (N eustad t).
14. S ta rm ach  K . —  B e itrag  zur K en n tn is  der S üßw asserflorideen

von Polen. — A cta Soc. B ot. Pol., Vol. 5, S. 367— 389. Lwöw
1928.

V erfasser h a t  bei W ejherow o (N eustad t), zusam m en m it Chan- 
transia chalybaea und  Ch. pygmaea, eine neue R asse von Hildenhrandia  
rivularis gefunden .
15. W aw rzyniak F. Ks. — M ikroflora denna jez io ra  L ednicy. (P hy to -

b en th o s  des L ednica-Sees). —  K osm os. B. 55, S. 712— 722 
(m it d eu tsch e r Z usam m enf.). Lwöw 1931.

E s  w erden d ie F orm en  des P h y to b en th o s , die in  dem  15 km  w est
lich  von  G niezno (Gnesen) gelegenen L ednica-See (Lettberger-See) 
gefunden  w urden , au fgezäh lt. D ie L eitfo rm en  der M ikroflora sind 
Tabellaria fenestrata var. asterionelloides, Chroococcus limneticus var. 
distans un d  Haurostrum polymorphum.
16. W aw rzyniak  F. Ks. — F lo ra  jez io r w ielkopolskich. Cz. TII. (F lora

der Seen G roßpolens. I I I .  T .). —  P race Kom . M at.-P rzyr. 
Tow. P rz y j. N auk. B. 5, S. 1 — 188. P o zn an  1931.

In  d ieser A rb e it w ird d ie M ikro- und  M akroflora von 3 Seen aus 
der U m gegend von  Rogozno (R ogasen — Tuczno See), D luga G oslina 
(Lang-G oslin  —  Gac-See) un d  Lopuchow o (Lopuchowo — Dobro-See) 
zu sam m en g es te llt und  besprochen.

d) P i l z e .
17. G arbow ski L. — C horoby i szkodn ik i roslin  up raw nych  w W ielko*

polsce, na  P om orzu  i n a  S lqsku w roku  gosp. 1921/22. (Les 
m aladies e t les p a ra s ite s  an im au x  des p lan tes  cu ltiv^es dans 
l’ou es t de la  Pologne en  1921/22). — Rocz. N auk  Roln. i Lesn. 
B. 11, S. 63— 115. P oznah  1923.

B eh an d e lt u. a. d ie p ara s itisch en  Pilze, welche in  G roßpolen und  
P om m erellen  auf k u ltiv ie r te n  P flanzen  Vorkom m en.
18. Szulczewski J .  W . —  B eiträge zur M ißbildung der H u tp ilz e .— Zft.

f. P ilzkunde . X I, 4 — 1933.
B erich t über s te rile  F ru c h tk ö rp e r und  2 A rten  von D o p p e lh u t- 

b ildungen , die bei P osen  gefunden w urden.
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19. Szulczewski J .  W. —  P rzyczynek  do zimowej m ykoflory  P oznan ia
i okolicy. (B eitrag  zur W in ter-P ilz flo ra  von PoznaA und  U m 
gegend). —  K osm os. B. 55, S. 233— 248 (m it d eu tsch e r Zu- 
sam m enf.). Lwöw 1930.

E in  V erzeichnis von 180 P ilza rten , die im  W in ter 1927/28 in  der 
S ta d t P osen  und  der näheren  U m gegend gesam m elt w urden.
20. Szulczewski J .  W. —  G rzyby, sp rzedaw ane n a  ta rg a c h  poznaA-

sk ich . (Die au f den  W o ch en m ärk ten  PoznaAs feilgebotenen 
Pilze). —  R ocznik i N auk  R oln . i Lesn. B. 29, S. 231— 242 (m it 
d eu tsch e r Z usam m enf.) PoznaA  1933.

V erfasser fü h r t  50 A rten  von P ilzen  an, welche au f den  W ochen
m ä rk te n  P osens feilgeboten  w urden .

1. Teodorowicz P. — O sobliwoäci flo ry  grzyböw  w yzszych W ielko- 
po lsk i. (P ecu lia ritie s  of m ushroom s flo ra  of P oznan ia). — 
W ydaw n. O kr. K om . O chr. P rz y r. n a  W ielkop. i P om . H . 3, 
S. 50-—56 (m it engl. Z usam m enf.). PoznaA 1932.

B e rich te t über ein ige seh r se ltene P ilze G roßpolens, u. a. Balsa- 
mita vulgaris, Morchella gigas, Verpa bohemica, Acetabula vulgaris, 
T uber rufum  ssp. rutilum , Hym enogaster sp. non det.
22. Teodorowicz F. —  G rzyby  zachodniej i poludniow ej P olsk i w

zbiorze Z akladu  B o tan ik i Ogölnej U n iw ersy te tu  PoznaAskiego. 
(The h ig h e r fung i in  w estern  and  Southern P o lan d  as collected 
in  th e  I n s t i tu te  of G eneral B o tany , U n iv ersity  of PoznaA). — 
W ydaw n. Okr. K om . Ochr. P rz y r. n a  W ielkop. i P om . H . 4, 
S. 1— 34 (m it engl. Z usam m enf.). PoznaA 1933.

E in  V erzeichnis von 400 A rten  höherer P ilze, welche in  Groß- 
und  S üd-P o len  gesam m elt w urden.
23. Wröblewski A. — G rzyb Battarea phalloides w Polsce. (The m us-

hroom  Battarea phalloides as founded  in  P o land). —  W ydaw n. 
O kr. Kom . Ochr. P rz y r. n a  W ielkop. i P om . H . 3, S. 56— 58 
(m it engl. Z usam m enf.). PoznaA  1932.

D ieser seh r se ltene P ilz w urde im  P a rk  in  R ogalin  gefunden. 
Das is t  der einzige S ta n d o rt fü r Polen
24. Zaleski K. —  Ü ber die in  Polen  gefundenen A rten  der G ruppe.

P enicillum . —  B ull. in t.  de l’A cad. P ol. des Sc. e t des L et. 
CI. de Sc. m a t. e t  n a t . Ser. B ., Jg . 1927, S. 417— 564. K ra- 
köw 1927.

V erfasser s te llt eine große A nzahl neuer A rten  d ieser G attung  
auf, d ie zum  Teil in  d e r U m gegend von  P osen  gesam m elt w urden.

e) F l e c h t e n .
25. Krawiec F. —  L ich en o th eca  P o lcn ica  Fase. I . L ichenes P o sn a-

nienses (1— 50). — W yd. Z aklad  S y stem aty k i i G eografji U n i
w ersy te tu  PoznaA skiego. PoznaA 1930.

Dieses E x sicca t, herausgegeben vom  I n s t i tu t  fü r sy stem atische  
B o ta n ik  an  der U n iv e rs itä t P osen , u m faß t 50 in  G roßpolen  v e r
b re ite te  F le c h te n a rte n .
26. Krawiec F. —  M aterja ly  do flo ry  porostöw  P om orza. (B eiträge

zur K en n tn is  der F lech ten  P om m erellens). —  A cta Soc. B ot. 
Pol., Vol. 10, S. 25— 47 (m it deu tsch er Z usam m enf.). W a r
szaw a 1933.

Z usam m enste llung  von 197 F lech ten a rten , welche im  nörd lichen  
Teile P om m erellens (vorw iegend im  K üstengeb ie t) gesam m elt w urden.
27. Krawiec F. —  P o ro sty  Ludw ikow a. (Die F lech ten  von Ludw ikow o).

—  Pozn. Tow. P rzy j. N auk . P race m onograficzne n ad  przyrodq, 
W ielkopolskiego P a rk u  N arodow ego w Ludw ikow ie pod Po- 
znaniem , S. 1— 40, PoznaA. 1933.

Deutsche Wissensch. Zeitschr. f. Polen. Heft 26. 1933. 12
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E s w erden  b eh an d e lt d ie F lech ten b estän d e  der w ich tig sten  B iotope 
m it besonderer B erü ck sich tig u n g  ih re r  Ö kologie. D as V erzeichnis 
e n th ä lt  120 A rten .
28. Suza J. —  P rzy czy n ek  do znajom osci flo ry  porostöw  P o lsk i. (Ad-

d ita m e n ta  ad  lichenes P o lon iae  cognoscendos). —  A cta  Soc. 
B o t. P o l., Vol. 5, S. 213— 219. W arszaw a 1927/28.

U m faß t 12 F le c h ten a rten , -die au f der H alb in se l H eia  gefunden 
w u rd e n .

f) M o o s e .
29. Krawiec F. —  W ^trobow ce L udw ikow a. (Die L eberm oose von

Ludw ikow o). —  Pozn. Tow. P rzy j. N auk . P race  m onogra- 
ficzne n ad  przyrod^, L udw ikow a. S. 1— 6. PoznaA 1933.

E s w erden  23 Leberm oose au fgezäh lt. Neu fü r  G roßpolen sind  
P e l l i a  F a b b ro n ia n a un d  C e p h a lo z ia  c o m p a c ta .
30. Mondelska J. —  B ry o fity c zn a  sz a ta  L udw ikow a. (Die b ryophy-

tisch e  F lo ra  von  L udw ikow o). —  S praw . K om . F iz jog r. Pol. 
A kad. U m . B. 66, S. 1— 59. K raköw  1931.

B e tr if f t  d ie M oosflora von Ludw ikow o (Ludw igshöhe) bei P osen .

B . P h a n e r o g a m e n .
31. Borowiecki St. —  Zespoly  f lo ry s ty czn e  lasu  bukow ego w K ^ tach

(W ielkopolska). (F loristische V erhältn isse  des B uchenw aldes 
in  K ^ty ). —  A cta  Soc. B o t. P o l., Vol. 9 sup l., S. 57— 94 (m it 
d eu tsch e r Zusam m enf.). W arszaw a 1932).

D er B uchw ald  der O berf. Kq,ty (Eckstelle) b . O born ik  is t  der 
g rö ß te  B uchenkom plex  in  der W ojew odschaft P osen . D ie B uchen
assozia tion  ersch ein t in  3 Facies: 1. F acies m it M e l ic a  un if lo ra ,  
2. N orm ale F acies —  F ag e tu m  norm ale, 3. F acies m it C o r y d a l i s .
.32. Czeczottowa H. —  E lem en t a t la n ty c k i we florze P olsk i. — R ozpr. 

W ydz. M at.-P rzy r. Pol. A kad. Um . Ser. 3. B. 25/26, S. 221 
b is 286. K raköw  1928.

E ngl. Zusfg. d. A rb e it: T he a tla n tic  elem ent in  th e  F lo ra  
of P o land . — Bull. in t. de l’A cad. des Sc. e t. L e t. Ser. B ., 
Jg . 1926, S. 361— 408. K raköw  1926.

E ine  eingehende A nalyse des a tlan tisch e n  E lem en ts  in  der F lo ra  
von  P o len . D ie V erfasserin  g ib t auch  e in  V erzeichnis der S tan d o rte  
von  eu-, sub- u n d  p seu d o a tlan tisch en  P fla n ze n arte n  in  G roßpolen 
und  P om m erellen .
33. Goetz J. —  K ilka  n o ta tek , do tycz^cych  brz^ku  ( S o r b u s  to rm i-

m in a l i s C r a n t z . )  w Polsce Zachodniej. — P rzeg l^d  Leäniczy. 
Jg . 1928, S. 135— 143. P oznan .

E in ige N otizen  über das V orkom m en der E lsbeere in  W estpolen.
34. Goetz J. — R ozm ieszczenie b rek in i (S o r b u s  t o r m in a l i s C r a n t z , )

w Polsce Zachodniej. (Die V erb re itu n g  d er E lsbeere  (S o r b u s  
to r m in a l i s C r a n t z . )  in  W e s tp o le n ) .—  K osm os. B. 53. S. 71 
b is 101 (m it deu tsch er Z usam m enf.). Lwow 1928.

Die A rb e it e n th ä lt  e in  genaues V erzeichnis aller S tan d o rte  der 
E lsbeere in  W estpo len  (G roßpolen —  51, P om m erellen  —  40).
35. Hryniewiecki B. —  O zasiq.gu C l a d iu m  M a r i s c u s R . B  r. n a  zie-

m iach  osciennych  i w k ra ja c h  oäciennych. (Sur la  d is tr ib u tio n  
de C la d iu m  M a r i s c u s R. B r .  en  Pologne e t  dans les pays lim i- 
trophes). —  K osm os B. 47. S. 347— 360 (m it franz . Z usam 
m enf.). Lwow 1922.

V erfasser g ib t die S ta n d o rte  von C la d iu m  M a r i s c u s R . B r .  in  
G roßpolen  und  P om m ere llen  an.
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36. Hryniewiecki B. —  O zasiqgu n iek tö ry ch  rzadszych  roslin  we florze
P o lsk i i L itw y . (D ispersion geographique de quelques p lan tes  
ra re s  en  Pologne e t  en  L ithuan ie). —  A cta Soc. B ot. Pol. Vol 9. 
S uppl. S. 315— 346 (m it franz. Zusam m enf.). W arszaw a 1932. 

A realgrenzen  in  Polen, u. a. S tan d o rte  in  G roßpolen u . P om m ere llen  
von  fo lgenden  A rten : L in n a e a  borealis ,  S w e e r t ia  p e r e n n i s ,  E m p e t r u m  
n i g r u m  un d  L e m n a  g ibba.
37. Krawiec F. —  O rozm ieszczeniu sa san k i ( P u l s a t i l l a  T o u r n . j 1

w W ielkopolsce. (Ü ber d ie V erb re itung  der K üchenschelle 
( P u l s a t i l l a  T o u r n . J  in  G roßpolen,!. —  A cta  Soc. B o t. P ol. 
Vol. 9. S. 531— 537 (m it d eu tsch e r Z usam m enf.). W arszawa. 
1932.

N eue A ngaben  über d ie V erb re itu n g  der G a ttu n g  P u l s a t i l l a  in  
G roßpolen, in sbesondere  der A rten  P .  p r a t e n s i s und  P .  n ig r ic a n s .
38. Krawiec F. u . Urbanski J. —  R e zu lta ty  w ycieczek flo ry stycznycb

po W ielkopolsce. (The re su lta ts  of flo ristic  excursions in  G reat 
P o land ). —  W ydaw n. O kr. K om . O chr. P rz y r. n a  W ielkop. 
i P om . H . 2, S. 52— 56. P oznaü  1930.

E in  V erzeichnis n eu en td eck te r S tan d o rte  in te re ssa n te r  P flanzen . 
N eu fü r  G roßpolen is t  A n g e l ic a  m o n ta n a . ,
39. Kulesza, Dr. W. — Z pow odu a rty k u lu  P. J . W odzinsk iej-M ata-

wowskiej, p. t .  „W ycieczki bo tan iczne w okolicy  K artu z " . _-
P rzy rodn ik . Jg . I I I .  Cieszyn 1926. S. 137— 141.

E ine  K ritik  der N o tiz  von W odzihska-M ataw ow ska u n te r  N r. 65'.
40. Kulesza W. —  S tre fy  roSlinnoäci nadm orsk ie j n a  w ybrzezach

w okolicy  Rew y. (Les zones de la  V egetation  lit to ra le  au x  envi- 
ro n s de Rewa). —  Kosm os B. 49. S. 787— 816 (m it französ. 
Z usam m enf.). Lwöw 1924.

E s w urden  die P flanzenassozia tionen  des K üstengeb ie tes nörd lich  
von G dynia (Gdingen) bei R ew a e rfo rsch t. V erfasser h a t 2 Z onen 
abgeg renzt: d ie psam m ophile  und  hyd roph ile .
41. Kulesza W. —  O now ych i m alo znanych  g a tu n k a c h  jezy n  w 
Polsce. (Novi, vel p a ru m  cogn iti R ub i Poloniae). —  K osm os B. 53,

S. 617— 644 (m it la te in . Z usam m enf.). Lwöw 1928.
V erfasser b e ric h te t über se ltene und  in te re ssa n te  A rten  von  R ubus. 

F ü r  G roßpolen bem erkensw ert s in d  R u b u s  p o s n a n ie n s i s S p r i  b. ,  
R .  seebergens is P f u h l  und  eine neue V a rie tä t, R u b u s  ca es iu s  v a r .  
a n o m a lo id e s K u l e s z a ,  gefunden  in  der U m gegend von  Posen.
42. Niklewski B. —  M aterja ly  do poznan ia  w arunköw  ekologicznych

ro61inno£ci n a  te ren ie  w ydm  nad m o rsk ich  w D ^bkach  nad  
P iasn icq . —  Pozn. Tow. P rz y j. N auk . P race  Kom . M at.-P rzv r. 
Ser. B. B. 3, S. 117— 138. P oznah  1925.

F ran z . Z u sam m en f.: Sur les cond itions öcologiques des 
p lan tes sur les dunes au  bord  de la  m er B a ltique  ä  l’em bou- 
chure de la  P iasn ica  ä  D §bki. — Bull, de la  Soc. des A m is des 
Sc. de P oznan . Ser. B. Sc. m a t. e t  n a t. L iv r. 2, S. 37— 38. 
P oznah  1926.

Verf. b e ric h te t ü ber die oekologischen V erhältn isse  der P flanzen 
w elt am  O stseestrande bei D em bek. E r  b esch re ib t folgende B io tope: 
1. M eeresrand. 2. S tran d d ü n en . 3. D ünenw ald .
43. Paszewski A. —  Die biologische S tru k tu r  des B uchenw aldes in

K q ty  bei O born ik i. —  A cta  Soc. B ot. Pol., Vol. 9, S up l., 
S. 95— 99. W arszaw a 1932.

D er B uchenw ald, e rfo rsch t m itte ls t der s ta tis tisc h e n  M ethode von 
P aczoski, ze rfä llt deu tlich  in  zwei F o rm a tio n en : N achw uchs un d  
B estan d . j

12*
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44. Pawlowski B. —  B rek in ia  (S o r b u s  t o v m in a l i s C r a n t z . J  w Pol- 
sce. —  O chrona P rzy ro d y . B. 1, S. 27— 39. W arszaw a 1920.

In  d ieser A rb e it w erden u. a. d ie S ta n d o r te  der E lsbeere in  G roß
polen  u n d  P om m erellen  an g e fü h rt.
45. Rafalski J. u. Urbanski J. —  R e zu lta ty  w ycieczek flo rystycznych

po W ielkopolsce. (Some re su lts  of b o ta n ica l excursions around  
P oznan ia). —  W ydaw n. O kr. K om . Ochr. P rz y r. n a  W ielkop. 
i P om . H. 3, S. 46— 49. P oznaü  1932.

N eue S tan d o rte  se lten er P flanzen . N eu fü r  G roßpolen is t  E l y m u s  
e u ro p a e u s und  A r is to lo c h ia  c le m a t i t i s (verw ildert).
46. Rouppert K. —  S zata  roälinna polskiego brzegu i B a lty k u . —

P rz y ro d n ik . B. 1, S. 145— 152; 241— 258. C ieszyn 1924. 
V erfasser g ib t eine allgem eine C h a ra k te ris tik  der P flanzenw elt 

des nö rd lichen  Teiles von Pom m erellen , des K ü sten g eb ie ts  u n d  der 
O stsee.
47. Slawiüski W. —  Zespöl nadm orsk iej p iaskow nicy  w okolicy  Cho-

dziezy. ( A m m o p h i l a  a r e n a r ia on  th e  dunes in  th e  c o u n ty  of 
Chodziez —  P oznan ia,). —  W ydaw n. O kr. K om . O chr. P rzy r. 
n a  W ielkop. i P om . H. 3, S. 35— 37. P o zn an  1932.

E in  P flan zen b estan d  m it A m m o p h i l a  a r e n a r ia (verw.) auf den 
D ünen  bei Chodziez (K olm ar).
48. Sokolowski St. —  Cis n a  ziem iach  po lsk ich  i w k ra ja ch  przy-'

leglych. —  O chrona P rzy ro d y . B. 2, S. 4— 22. K rakow  1921.
In  d ieser A rbe it fin d en  w ir u. a. A ngaben ü ber das V orkom m en 

der E ibe  in  G roßpolen und  P om m erellen .
49. Stecki K. u. Slösarz Z. —  S tu d ja  nad  rozm ieszczeniem  i m or-

morfologjq, b rzozy  czarnej. (S tu d ien  ü ber B e tu la  obscura K o t .  
in  Polen). —  R oczniki N auk  R oln. i Leän. B. 19, S. 341—376.

■ P oznaü.
In  G roßpolen w urde B e tu la  obscura in  fo lgenden K reisen  au f

gefunden : G ostyh , K o fm in  (K oschm in), Chodziez (K olm ar), Nowy 
Tom y§l (N eutom ischel).
50. Stecki K. u. Kulesza W. —  K ra jo b raz y  roslinne P olski. Ro-

älinno^c P om orza. (V egetationsb ilder aus Polen. F lo ra  der 
W ojew odschaft Pom orze). — W y d .K asa  M ianow skiego, W arszaw a 
1928, (m it deu tschen  Z usam m enfassungen).

D ie Verf. geben eine kurze Ü b ersich t ü ber die P flanzenw elt von 
P om m erellen  n eb s t einem  L ite ra tu rv erze ich n is . In  10 p h o tog raph ischen  
A ufnahm en w erden  d ie schönsten  P flan zen b estän d e  P om m erellens 
d a rg e s te llt.
51. Stecki K. u. Pietkiewicz J. —  Jözef Szafarkiew icz jako  f lo ry s ta

i jego zieln ik . —  P rzegl^d  Leäniczy, Jg . 1931, S. J— 9; 63— 74. 
P o zn ah  1931.

D ie V erfasser pub liz ie ren  das V erzeichnis der du rch  Szafarkiew icz 
in  G roßpolen gesam m elten  P flanzen . E s w erden  ein ige se ltene A rten  
an g e fü h rt.
52. Stolarski P. —  R ozm ieszczenie b u k a  w W ielkopolsce. (Die V er

b re itu n g  der Buche in  G roßpolen). —  A cta  Soc. B o t. P o l., 
Vol. 9, S upl., S. 35— 56. W arszaw a 1932.

Verf. h a t  fe stg este llt, daß  d ie B uche fa s t in  allen  K re isen  G ro ß 
polens an  n a tü rlic h e n  S ta n d o rte n  v o rk o m m t.
53. SzaJer W. —  E lem en t görsk i we florze n izu  polskiego. (The m o n ta in

e lem en t in  th e  F lo ra  of th e  P olish  P la in ). —  R ozpr. W ydz. M at. 
— P rzy r. Pol. A kad. Um . Ser. 3. B. 29. S. 87— 196 (m it engl. 
Z usam m enf.). K raköw  1930.

E in e  e ingehende A nalyse des m o n tan en  E lem en ts in  der F lo ra  
d er P o ln ischen  E bene . U. a. e in  V erzeichnis der S ta n d o rte  von m on
ta n e n  P fla n ze n arte n  in  G roßpolen u n d  Pom m erellen .
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54. Szafranöwna H. — P rzyczynk i do h is to rji badaü  flo ry  P oznaüsk ie j.—
B ib ljo te k a  K ron ik i m ia s ta  P oznan ia . N r. 4, S. 1—40 .P oznaü  1933. 

B eiträge  zur G eschichte der flo ristischen E rforschung  Großpolens.
55. Szulczewski J. W. —  P rzy b y sze  i p rzyb l?dy  w roälinnosci P o 

z n a n ia .— P race K om . M at.-P rzy r. Pozn . Tow. P rz y j. N auk .
B. 5, S er. B. P oznah  1930.

D asselbe im  A uszuge:
56. Szulczewski J. W.: D ie P flanzenanköm m linge in  der F lo ra  der

S ta d t  P oznan . —  B ull, de la  Soc. des A m is de Sc. de P oznan . 
Sc. m at. e t  n a t .  L iv r. 4. 1930.

Verf. fü h r t  12 A rten  an , welche in  der N achk riegszeit als neue 
A nköm m linge gefunden  w urden .
57. Szulczewski J. W. —  R osliny  o nazw ach, zw i^zanych z P o-

znahsk iem . (P lan ts  w hich received  th e ir  nam es a f te r  P osnania).
—  Ib id em . H . 3, S. 28— 35. P o zn ah  1932.

E s w erden  A rten  an g e fü h rt, deren  N am en  von  O rtsn am en  G roß
polens ab g e le ite t s in d : C a r e x  p o s n a n ie n s i s  S p r i b . ,  C. c u ja v ic a  
S p r i b . ,  R o sa  c u j a v i c a  S p r i b . ,  R u b u s  seebergens is  P f u h l  und  
F o rm en  der G a ttu n g  R u b u s .
58. Urbaüski J. —  R e z u lta ty  w ycieczek f lo ry s ty czn y ch  po W ielko-

polsce w raz z p ro je k ta m i och rony  s tan o w isk  rzad k ich  roslin . 
(The resu lts  of b o tan ica l excursions th ro u g h  G reat P o land  and  
p ro jec ts  fo r th e  p ro te c tio n  of th e  h a b i ta t  of su re  p lan ts) . — 
Ib id em . H . 1, S. 37— 46.

E in  V erzeichnis der S ta n d o rte  neu e n td e c k te r  und  in te re ssa n te r  
P flanzen . N eu fü r G roßpolen  s in d : P o ta m o g e to n  Z i z i i ,  A r c t iu m  nem o-  
ro s u m  un d  C i r s i u m  r i v u l a r e .
59. Uziemblowa M. —  F lo ra  p iasczystego  s tr^ d u  i w ydm  nadm or-

sk ich . —  Z iem ia. B. 11, S. 334—337. W arszaw a 1926.
K urze M itte ilung  über d ie P flanzenw elt des polnischen M eeres

s tran d e s  un d  der S tra n d d ü n en .
60. Uziemblowa M. —■ L^-ki slone i to rfo w isk a  nadbrzezne. —  Ziem ia.

B. 12, S. 19— 21. W arszaw a 1927.
K urze C h a ra k te ris tik  d e r P flanzenw elt der W iesen und  Moore 

des polnischen K üstengeb ie tes .
61. Uziemblowa M. —  L asy  naszego w ybrzeza. — Ziem ia. B. 12

S. 86— 89. W arszaw a 1927.
E ine Skizze über d ie W älder des K üstengeb ie tes .

62. Wisniewski T. —  S tu d ja  b iom etryczne nad  zmiennoscig, b u k a
( F a g u s  s i l v a t i c a )  w Polsce I. (B iom etrische U n tersuchungen  
über die V a ria b ilitä t der R o tbuche ( F a g u s  s i l v a t i c a )  in  P olen  I.).
—  Sylw an. B. 50, S. 199— 207; 233— 249 (m it deu tsch er Zu
sam m enfassung). Lwow 1932.

Auf G rund  b iom etrischer U n tersuchungen  soll die aus P om 
m erellen (Oberf. Sw it, K reis T uchola — Tuchei) stam m ende F o rm  
der R o tb u ch e  sich  der F o rm  aus der oberen  Zone des B uchenareals 
in  der K rim  nähern .
63. Wodziczko A. — Kulesza W. — S zata  ro slinna  —  P o zn an — G dynia.

—  Przew od. K ongr. I I .  Z jazdu  Geogr. i E tn o g r. w Polsce w
. 1927 r. S. 127— 128. K rakow  1927.

K urze M itte ilung  über die P flanzenw elt des G ebietes zw ischen 
P oznah  (Posen) und  G dyn ia (G dingen).
64. Wodziczko A. —  Kulesza W. — W ycieczka geobotan iczna z G dyni

n a  H el. — Ib idem . S. 130-—132. K raköw  1927.
G eobotanische E xcursion  von G dynia (Gdingen) nach  H e l..
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65. Wodzinska-Matawowska J. — W ycieczki b o tan iczne  w oko lice
K artu z . —  P rz y ro d n ik . Jh rg . I I I .  S. 42— 45. C ieszyn 1926. 

E ine  kurze M itte ilu n g  über d ie P flanzenw elt der näheren  U m 
gegend  von  K a rtu z y  (K arth au s).
66. Zielinski S. —  B o ry  T ucho lsk ie  pod  w zgl^dem  rozw ojow o-eko-

lo g ic z n y m .— P rzy ro d n ik . Jh rg . I I I .  S. 398— 441. Cieszyn 1925. 
D ie A rbe it ze rfä llt in  2 Teile. In  dem  e rs te n  g ib t der V erfasser 

eine ökologische C h a ra k te ris tik  der P flanzenw elt der T ucheier H eide. 
D er zw eite e n th ä lt  ein  V erzeichnis der d o r t vo rkom m enden  P flanzen, 
bei se lteneren  m it A ngabe d er S tan d o rte .
67. Zelazowska K. —  Roälinno£c okolic G dyni i jej ochrona. — Czaso-

pism o L ödzk ie. B. 3, S. 225— 233. L odz 1929.
E ine  kurze M itte ilung  ü ber die P flanzenw elt der U m gegend von  

G dyn ia (G dingen).

2. Forstbotanik. — Dendrologie.
68. C zerm inski St. —  Cykl opisöw  P om orza —  H el. —  P rzeg l^d

Le£ny. Jg . 1926, S. 14— 27. PoznaA 1926.
E ine kurze M itte ilung  ü ber die W älder der H alb in se l H eia.

69. Goetz J .  —  O bserw acje d 0ty c z 3.ce szczelin  m rozow ych, pow sta-
lych  zimq. 1928/29 u drzew  w P oznan iu  i okolicy. (B eobach
tu n g e n  ü ber d ie in  P oznah  und  se iner U m gegend im  W in ter 
des Ja h re s  1928/29 an  B äum en  en ts ta n d e n e n  F ro strisse). — 
Sylw an. B. 47, S. 121— 131. P oznaü  1929 (m it deu tscher 
Z usam m enf.).

B eobach tungen  ü ber den Z usam m enhang  der F ro stris se  m it dem  
T em peratu rw echsel.
70. Goetz J. —  P a rk  w G oluchow ie. (Le p arc  ä  Goluchöw). —

R oczn. Pol. Tow. D endrol. B. 3. Lwöw 1930.
Es w urden  in  dem  P a rk  von G oluchöw b. P ieschen  519 A rten  und 

F orm en  von B äum en u n d  S trä u ch e rn  fe stg este llt.
71. Goetz J .  —  Zm iennosö owocöw d§bu szypulkow ego (Quercus

pedunculata E h r h . ) .  (La v a r ia b ilite  des g lands de Quercus 
pedunculata E h r  h .). —> Roczn. Pol. Tow. D endrol. B. 4. Lwöw 
1931.

U n tersuchungen  über d ie V a r ia b ili tä t  der E icheln  von  Quercus 
pedunculata  in  G roßpolen.
72. N ow acki B. —■ L asy  P om orza. (Les fo re ts  de la  P om öranie). —

L as P o lsk i. B. 7, S. 21— 27; 59— 65. W arszaw a 1927.
E in ige B em erkungen  ü ber die W älder P om m erellens.

73. R a fa lsk i J. —  L asy  i leänictw o W ielkopolski i Pom orza. —
P rzegl^d  Leäniczy. Jg . 1927, S. 471— 477. Poznaü. 1927. 

E in ige D aten  ü ber d ie W älder von G roßpolen und  Pom m erellen .
74. S uchocki St. —  Pseudotsuga Douglasii i dotychczasow e w ynik i

jej ak lim a ty zac ji w P oznahsk iem . ( Pseudotsuga Döuglasii e t  sa  
acc lim atisa tio n  dans vo'ievodie de P o zn aö J . —  Rocz. N auk . R oln. 
i Leän. B. 15, S. 150—-205 (m it französ. Z usam m enf.). P oznan  
1926.

P . Douglasii e ig n e t sich  n ac h  dem  E rg eb n is  der b isherigen  
A nbauversuche zum  A nbau  in  G roßpolen.
75. S ta rk ö w n a  P . —  O u tw orach  le jk o w aty ch  w korze n ie k tö ry ch

drzew , w szczegölnoäci lip y  am erykahsk ie j (T ilia  americantt L .j  
w K örn iku . (Ü ber trich te rfö rm ig e  V ertie fungen  in  d er sek u n 
d ä re n  R inde e in iger B äum e, insbesondere der Tilia americana 
in  K örn ik ,). —  Roczn. Pol. Tow. D endrol. B. 4. Lwöw 1931 
(m it deu tscher Z usam m enf.).
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Z ahlreiche tr ic h te rfö rm ig e  V ertiefungen  w urden  festgeste llt in  der 
R inde von drei E xem plaren  T i l i a  a m er ic a n a  L. im  A rboretum  in  
K örnik , südöstlich  von Posen. Als U rsache w erden  L en tize llen 
w ucherungen  infolge ab n o rm er L u ftfe u ch tig k e it angegeben.
76. Stecki K . —  Zalozenie i obecny  s ta n  un iw ersy teck iego  Ogrodu

D endrologicznego n a  Solaczu w Poznaniu . (L 'ö tab lissem en t 
e t la  S ituation  prösen te du J a rd in  D endrologique de l’U niver- 
sitö  ä  P oznah  [Solacz]). —  Roczn. Pol. Tow. D endrol. B. 2, 
S. 172— 197. Lwow 1928.

D ie A nlage und  der je tzige S tan d  des D endrologischen G artens 
d e r U n iv e rs itä t Posen.
77. Stecki K. u. Kulesza W. —  Opis parku  w K örniku. (Le parc

ä  K örnik). —  Roczn. Pol. Tow. D endrol. B. 1, S. 70— 104. 
Lwöw 1926.

Es w urden  216 A rten  von  B äum en  und  S trä u ch e rn  im  P a rk  in  
K örn ik  bei Posen  festgeste llt.
78. Stecki K. u. Bella E. —  S tu d ja  b io m e try czn e  n ad  eisern (T a x u s

bacca ta  L.) w Polsce. (E tudes b io m etriq u es su r  l’if en Pologne). — 
R oczn. Pol. Tow. D endrol., B. 4. Lwöw 1931 (m it franz. Zu- 
sam m enf.).

E ine S tud ie  ü ber die V a ria b ilitä t der E ibe in  Polen. Es w urden 
E x em p lare  aus der T ucheier H eide und  der U m gegend von P osen 
u n te rsu c h t.
79. Szulczewski J. w. —  Osobliwosci dendrologiczne P oznania. — Pa-

m i^ tn ik  Ju b . W yst. O grod., S. 168— 175. P oznah  1926.
K urze M itte ilu n g  ü b er se ltene B äum e und  S trä u ch e r der S ta d t 

Posen.
80. Wloczewski T. —  W arunk i siedliskow e nad lesn ic tw a Z ielonki. (Die

S tan d o rtsb ed in g u n g en  der O berfö rste rei Z ielonka — G rün
heide). —  R oczn. N au k  R oln. i Leän. B. 18, S. 181 — 192. B. 19, 
S. 161— 170. B. 20, S. 291— 300. P oznaü  1927— 1928.

D er V erfasser b esch re ib t d ie  S tan d o rtsb ed in g u n g en  und  die 
P flan zen arten  d er B odenflo ra der O berförsterei G rünheide.
81. Wröhlewski A. —  O trze ch  rzadszych  g a tu n k ac h  drzew  w W ielko-

polsce. (Les tro is  in te re ssa n te s  especes d ’arb res en G rande- 
Pologne). —  R oczn. Pol. Tow. D endro l. B. 2, S. 217— 218. 
Lwöw 1928.

K urze M itte ilung  ü b er a lte  E xem plare  vo n  S e q u o ia  g igantea ,  
Q uercus  T u r n e r i  u n d  L i  q u id a m b a r  s t y r a c i f lu a  im  P a rk  vo n  M iloslaw 
(K r. W reschen).
82. Wröhlewski A. —  S tare  d§by w R ogalin ie. —  R ocznik  P ol. Tow.

D endrol. B. 2, S. 140— 147. Lwöw 1928.
B eschreibung der schönsten  E ichen  des P a rk s  in  R ogalin  u n d  der 

U m gegend.
83. Wröhlewski A. —  P ro je k t o rgan izae ji in s ty tu tu  drzew oznaw ezego

w K örniku. —  Ib id em  B. 2, S. 166— 171. Lwöw 1928. 
V orschlag zur O rgan isa tion  eines dendro log ischen  I n s t i tu t s  in  

K örn ik .
84. Wröhlewski A. —  W plyw y zim y 1928/29 n a  roslinnosc drzewiast^,

w K örn iku . —■ Ib id em  B. 3, S. 33—-48. Lwöw 1930.
E in fluß  des W in ters 1928/29 au f die B äum e un d  S trä u ch e r in  

K örnik .
85. Wröhlewski A. —  Spostrzezenia nad  ak lim atyzac j g. obcych brzöz

w Polsce. —• Ib id em  B. 4, S. 53— 73. Lwöw 1931. 
B eobach tungen  über A kk lim atisa tionsm ög lichkeiten  65 A rten  u n d  

F orm en  von  B irken, u. a. e iner neuen A rt fü r Polen, B e tu la  a tra ta  
D o m  i n von K atto w itz .
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86. Wröblewski A. —  Ja sm in  nagozalqzkow y w K örn iku . —  Ib id e m
B. 4, S. 95— 97. Lw ow  1931.

J a s m i n u m  n u d i f l o r u m  im  F re ien  im  K o m ik e r P a rk .
87. Wröblewski A. —  A cclim ata tion  des A rbres e t  A rbustes exo tiques

a  K örn ik . —  C om ptes-R endus de X-e C ongres In te rn . d ’H o rticu l- 
tu re , S. 67— 74. P aris  1932.

N ach rich t ü ber B äum e u n d  S träu ch e r, welche im  K o m ik e r P a rk  
im  F re ien  w achsen .
88. Wröblewski A. —  D rzew a i k rzew v  O grodöw  K örn ick ich . —  R oczn ik

Pol. Tow. D endro l. B. 5. Lwow 1934 (im D ruck).
V erzeichnis von  un g efäh r 320 A rten  und  F o rm en  von N ade l

hö lzern  des A rbo re tum s in  K örn ik .

3. Pollenanalytische Mooruntersuchungen.
89. Michon J. u. Mielczarek K. —■ Torfow isko w C horzem inie w sw ietle

an a lizy  py lkow ej. — P race K om . M at.-P rzy r. Pozn. Tow. P rz y j. 
N auk . B. 5. Ser. B. S. 35— 58. P oznaü  1929.

Engl. Z usam m enf: R esu lts  of pollen ana ly sis  of th e  p ea t-b o g  
,,C horzem in“ in  P osnan ia . —  Bull, de la  Soc. des Am is des Sc. de 
P oznah . Ser. B. L iv r. 4, S. 1— 5. P oznaü  1930.

E s w erden  au f G rund  p o llen an a ly tisch e r U n te rsu ch u n g  des M oores 
in  C horzem in bei W olsztyn  (W ollstein) in  der W aldgesch ich te der p o s t
glazialen  Z eit 5 P erioden  fe s tg e s te llt : 1. p raebo reale , k a l t  u n d  tro ck e n ; 
2. boreale, g em äß ig t; 3. a tlan tisch e , fe u c h t u n d  w arm ; 4. subboreale, 
w arm  und  tro ck e n ; 5. su b a tla n tisc h e , k ä l te r  u n d  feuch t.
90. Mielczarek K. u. Brykalski W. —  A naliza py lkow a to rfo w isk a  w

Iw cu  —  B ory  T ucho lsk ie. (P o llenanaly tische  U n te rsu ch u n g  
des Iw itze r B ruches in  der T ucheier H eide). —  Spraw . K om . 
F iz j. Pol. A kad. U m . B. 65, S. 107— 112 (m it d eu tsch e r Z u 
sam m enf.) K rakow  1931.

D ie R e su lta te  der P o llenanalyse  s tim m en , w as die W aldgesch ich te 
an b e lan g t, m it den  südschw edischen  übere in .
91. Paszewski A. —  P o llenanaly tische  U n tersuchungen  ein iger Moore

in  N ordw est-P o len . —  A cta  Soc. B o t. Pol. Vol. 5, S. 353— 366. 
W arszaw a 1928.

E s w urden  folgende M oore erfo rsch t: 1. B ielaw a-M oor an  der O st
see. 2. D as B e tu la  n a n a -M oor in  N eu-L inum . 3. D ie Moore im  N etze- 
T al bei N aklo (Nakel) un d  S tre litz . 4. D ie „B agna“ bei O bornik . 5. D as 
M oor m it B e tu la  h u m il i s  bei T rzem eszno (Trem essen). D ie u n te r 
su ch ten  Moore sind  in  allen  S ch ich ten  besonders reich  an  K iefernpollen. 
N ur in  einer S ch ich t des Bielaw a-M oores sind  diese in  M inderzah l 
gegenüber anderen  G a ttu n g e n .
92. Thomaschewski M. —  P o llenanaly tische  U n tersu ch u n g  des T o rf

m oores K alm usen  in  Pom m erellen . — B ull, de l’A cad de Sc. 
e t  L et. Ser. B. K rakow  1929.

D ie R esu lta te  zeigen eine Ü bere in stim m ung  m it denen  aus S ü d 
schw eden. In  der W aldgesch ich te w erden 6 P erioden  u n te rsch ied en  
B irk en ze it; 1. K iefe rnze it; E ichm ischw aldzeit; 2. K iefe rn ze it; H a in 
buchenze it; 3. K iefernzeit.
93. Thomaschewski M. —  P o llen an aly tisch e  U n te rsu ch u n g en  bei Su-

l^czyno in  der K aschubei. —  A cta  Soc. B ot. Pol. Vol. 7, S. 93 bis 
102. W arszaw a 1930.

D urch  diese U n tersuchungen  w urde der G renzhorizon t zum  ersten  
Mal in  Pom m erellen  festg este llt. Sehr c h a rak te ris tisc h  fü r  Pom m erellen  
is t  die C a r p i n u s - P eriode im  su b a tla n tisc h en  A b sch n itt.
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94. Thomascbewski M. —  H is to r ja  lasöw  n a  Pom orzu w äwietle analizy
pylkow ej. (Die W aldgesch ich te in  der W ojew odschaft Pom orze 
(Pom m erellen) im  L ich te  der Pollenanalyse). —  R oczniki N auk  
R oln. i Leän. B. 29, S. 19— 44 (m it deu tscher Zusam inenf.) 
P oznah  1933.

V erfasser s te llt  in  der W aldgesch ich te  von  Pom m erellen  6 P e
rio d en  fest, wie in  N r. 92.
95. Wodziczko A. u. Thomaschewski M. —  S tan iszew sk ie  B lo to  n a  Ka-

szubszczyznie. (A naliza pylkow a). (Das H eidem oor , ,S ta n i
szew skie B lo to“ in  der K aschubei. P o llenanalyse). —  A cta 
Soc. B o t. Pol. Vol. 9. Supl. S. 1— 11 (m it d eu tsch e r Zusam - 
m enf.). W arszaw a 1932.

E s w erden  d ieselben P erioden , wie in  der vorigen  A rbe it festgeste llt.
6 . Wodziczko A. — z  badaA n ad  historjq, roälinnoäci w W ielkopolsce 

drogcj, ana lizy  pylkow ej. (In v es tig a tio n s  in  th e  h is to ry  of the  
V egetation  of P o zn an ia  b y  m eans of po llen  ana lysis). —  A cta 
Soc. B ot. Pol. Vol. 9, S. 151— 155 (m it engl. Z u sam m en !) W a r
szaw a 1932.

V erfasser te i l t  au f G rund  b ish erig er U n tersu ch u n g en  die W ald 
geschichte G roßpolens in  4 P erioden : 1. K iefer und  B irke, 2. E ich en 
m ischw ald  und E rlenw ald , 3. K iefer, 4. L aubw älder.

Phytogeographische Karten.
1. Szafer W. —  F lo ra  (Polski). 1 : 5 000 000. —  A tlas P olsk i W spöl- 

czesnej R om era. W arszaw a 1928.
A ußer e iner E in te ilu n g  Polens in  einzelne phytogeographische 

G ebiete e n th ä lt  diese K arte  auch  V erbre itungslin ien  der polnischen 
B aum arten .

III. Zoologie.*)
A. H o h l t i e r e .

1. Maske B. — N ieznany  we faun ie P o lsk i rodza j jam och lona M icro-
hydra Ryderi P o t t s .  — K osm os B. 53, Seite 767— 769 Lwöw 
1928.

N otiz  ü ber das A uffinden  der S üßw asserqualle  M icrohydra Ryderi 
P o t t s ,  in  der U m gegend von S zam otu ly  (S am ter). In  P olen  w urde 
so n st diese A rt noch n irgends b eo b ach te t.

B. S c h w ä m m e .
2 . Kulmatycki W. u. Peska W. — Trochospongilla horrida W  e 1 1 n.

w w odach obrzansk ich . —  C zasopism o P rzyrodn icze  B. 5, S. 139 
b is 141. Lodz 1931.

D ieser seltene S üßw asserschw am m  w urde im  m ittle re n  O brakanal 
d ich t vor seiner E in m ü n d u n g  in  den  O bra-S ee gefunden.

C. W ü r m e r .
3. Gabanski J. u. Kulmatycki W. —  P rzy czy n ek  do znajom oäci sie-

d liska  w ielooczki rogate j pod Bydgoszczq. (B eitrag  zur K enntn is 
des S tando rtes von Polycelis cornuta bei B rom berg). —  W vd. 
Okr. Kom . O chr. P rz y ro d y  n a  W lkp. i Pom orze, H . 4, S. i22  
b is 132. P oznan  1933.

A usführliche B eschreibung der Lebensw eise dieses S trudelw urm es 
m it besonderer B erücksich tigung  seiner Ökologie.
4. Kulmatycki W. —  O ochrone w ielooczki rogate j n a  W ilczaku. —

G azeta B ydgoska N r. 132. Bydgoszcz, 10. V I. 1928.

*) E ine A nzahl von  A ufsätzen  m it zum  Teil zoologischem  In h a lt  
sind  in  der Z usam m enste llung  u n te r  „ N a tu rsc h u tz “ an g efü h rt.
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A ngabe ü ber das V orkom m en des S trude lw urm es P o ly c e l i s  c o rn u ta  
in  einem  kle inen  B ache n ic h t w eit von  B ydgoszcz (B rom berg). B isher 
w ar diese A rt n u r aus P om m ere llen  b ek a n n t.

5. Krzysik S. M. —  P o l y c e l i s  co rnu ta  n a  w ybrzezu  po lsk iem  ( P o l y 
ce l is  co rn u ta  su r la  cö te m aritim e). —  Spraw . S tac ji H ydrobio log . 
n a  W igrach . B. 1. S. 109— 122 (poln.) u. 123— 130 (franz.). 1923. 

P la n a r i a  a l p in a  u. P o ly c e l i s  co rn u ta  w urden  vom  V erfasser in  
Cisowa und  C hylonja b. G dyn ia  (b. G dingen in  Pom m erellen) gefunden. 
D ie Ö kologie der beiden  A rten  w ird  au sfüh rlich  b eh an d elt.

6 . Krzyski S. M. —  Nowe stan o w isk a  B d e llo cep h a la  p u n c ta ta  ( P a l l a s )
[ T u r b e l la r ia ,  T r i c l a d i d a - P a l u d i c o la ]  w Polsce (Les n o u v eau x  
postes de B d e l lo c ep h a la  p u n c ta ta  ( P a l l a s )  en  Pologne. — 
Ib id em  S. 23— 32 (poln.) u. 33— 36 (franz.).

Aus Groß polen un d  P om m erellen  w erden  folgende F u n d o rte  ge
n a n n t:  N etze b. B rzostow iec (Sophiendam m ), U m gegend von B ydgoszcz 
(B rom berg), U m gegend von G rudziqdz (G raudenz). Die Ökologie d ieser 
und e in iger an d e rer T u rb e lla rien -A rten  w ird  ausfüh rlich  b eh an d elt.

7. Moszynski A. — Z biologji dzdzow nic ( L u m b r i c i d a e ) .  (Sur la
biologie des L um bricides). — K osm os B. 53, S. 177— 187 (m it 
französischer Z usam m enfassung). Lwow 1929.

A ngaben über d ie ökologische V erb re itu n g  e in iger häufigen  R egen
w ürm er und  ih re  R e ak tio n  au f d ie V eränderungen  der U m w elt.

8. Moszynski A. —■ D escrip tion  d ’une nouvelle espece d ’O ligochetes
F r id e r i c ia  S te p h e n so n i  n. sp. —  B ull. Acad. Sc. e t L e ttre s . 1932 
Ser. B., S eite  363— 367.

Die neue A rt w urde bei P osen  gefunden.
9. Moszynski A. —  M aterja ly  do fau n y  skqposzczetöw  lqdow ych

(O ligochaeta  te r r ico la )  P oznahsk iego  (R echerches su r la  faune des 
Ö ligochötes te rrico les (O ligochaeta  t e r r ic o la )  de la  P osnan ie . — 
Spraw . K om . F iz jogr. B. 62, S. 43— 64 (m it fran z . Z usam m en
fassung). K raköw  1928.

Von den  32 A rten , w elche der Verf. in  G roßpolen au fgefunden  h a t , 
sind  8 folgende neu fü r  P o len : B r y o d r i l u s  E h le r s i  U d e ,  F r id e r i c ia  B re t-  
scheri  S o u t h . ,  F .  c l i t te l la r is  B r  e t  s c h . ,  F . p o ly c h a e ta  B r  e t . ,  
F . M ic h a e l s e n i  B r e t . ,  F .  R a tz e l i  v ar. B e d d a r d i  B f  e t . ,  E i s e n i a  veneta  
R o s a ,  H e lo d r i lu s  H a n d l i r s c h i  v ar. rh e n a n i  B r e t .  D ie A rb e it e n th ä lt  
viele in te re ssa n te  A ngaben  ü b er d ie Biologie un d  Ö kologie der 
B orstenw ürm er.
10. Moszyäski A. —  Skqposzczety  (O l ig o ch a e ta )  za to k i P uck iej (Les

O ligochetes de la  ba ie  de P uck). —  A rch. H ydrob io log . i R y - 
b ac tw a  B. 6, S. 119— 129 (m it franz . Z usam m enfassung). 
S uw alk i 1932.

D ie F a u n a  b ilden  20 A rten , von  denen  d ie m eisten  B rackw asser
bew ohner sind . A uch q u a n ti ta t iv e  U n tersu ch u n g en  w urden  au sg efü h rt.
11. Moszynski A. —  Skqposzczety (Oligochaeta) m ia s ta  P o zn an ia  —

(Les O ligochaetes de la  v ille  de P oznan) —  K osm os B. 57, S. 59 
b is 79. Lwow 1933 (m it franz . Z usam m enfassung).

E s w erden 42 A rten  g e n a n n t, wobei ih re Biologie un d  Oekologie 
genau gesch ildert w ird.

D . W e i c h t i e r e .
12 . Dyrdowska M. —  Slim aki lqdowe skorupow e w P oznahsk iem  

i w lasciw osci ich  rozm ieszczenia . —  P race  K om . M at. P rz y r. 
Tow. P rz y j. N au k  w P oznan iu . B. 4 B ., S. 1— 91 . P oznah  1928 . 

A usführliche B ehand lung  der b esch ä lten  L andschnecken  G roßpolens 
m it besonderer B erücksich tigung  ih rer Biologie, Ö kologie u n d  Ver-
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b re itu n g . Als neu fü r  das G eb ie t w erden g en a n n t: H y a l i n i a  ce l la r ia  
M ü l l . ,  H .  d r a p a r n a ld i  B e c k ,  H .  d ep ressa  S t e r k i ,  F ru t ic ic o la  
lu b o m ir s k i i  S 1 ö 6.
13 . Kulmatycki W. —  Om ölek b ^k  n a  rak u  rzecznym . —  C zasopism o

przyrodnicze B. 6, S. 194— 197. Lodz 1932.
B eschreibung m it D r e i s s e n ia  p o ly m o r p h a  b eh a fte te r  K rebse  aus dem  

Goplo-See u n d  aus K uzn ica  Z b^ska. D ie M uschel soll fü r  den  K rebs 
völlig  unschäd lich  sein.
14. Urbaüski J. —  G odne och rony  g a tu n k i i zespoly m i^czaköw  W oje-

w ödztw a Poznaüsk iego  (Species of m ollusks and  th e ir  com m u- 
n itie s  wo'rthy of p ro tec tio n  in  th e  d is tr ic t  of P o zn an ). —  O chrona 
P rz y ro d y  B. 12, S. 37— 44 (m it engl. Z usam m enfassung). W ar
szaw a 1932.

B eschreibung  in te re ssa n te r  M ollu skenstando rte  in  G roßpolen, n eb s t 
V orsch lägen  zu ih re r  E rh a ltu n g .
15. Urbanski J. —  B eiträge  zu r K en n tn is  der M olluskenfauna W est

polens. —  F ragm . F a u n is tic a  P ol. Mus. Zoolog. B. 2, S. 63— 95. 
W arszaw a 1933.

A ngaben neuer F u n d o rte  se lten er M ollusken G roßpolens n eb s t 
B em erkungen  ü ber ih re  Ökologie. N eu fü r  das G ebiet sin d : P is i d i u n i  
s u p i n u m  A. S c h m i d t ,  P .  p o n d e r o s u m  S t e i f . ,  H y d r o b i a  s t e in i  
M a r  t „  B u l i m u s  leachi troscheli  P a a s c h . ,  P h y s a  acu ta  D r a p . ,  
P se u d o su c c in e a  p e re g r in a  C 1 e s s., A v i o n  c ir c u m s c r ip tu s  J  o h  n s t. ,  
L i m a x  tenel lus  N i 11 s., L e h m a n n ia  m a r g in a ta  M ü l l  ., D ero c era s  laeve  
M ü l l . ,  C a ec i l io id es  a c ic u la  M ü l l . ,  C la u s i l i a  c ru c ia ta  S t u d „  A l i n d a  
p l ic a ta  im p l i c a t a  B i e l z ,  S tr ig i le c u la  ca n a  tu r r i ta  C 1 e s s. u.  C a n d id u la  
u n i fa s c ia ta  P  o i r.

E.  K r u s t e n t i e r e .
ifi K u lm atvck i W. —  Corophium curvispinum  fo rm a devium  pod  

B ydgoszcz^. —  R y b ak  P olski, Jh rg . IV , H . 9. 1923.
E ine  N otiz  ü ber das A uffinden von C o ro p h iu m  c u r v i s p i n u m  f. 

d e v i u m  bei B rom berg.
17 K ulm atyck i W. —  Ü ber das V orkom m en von  C o ro p h iu m  c u r v i 

s p i n u m  G. O. S a r  s f. d e v i u m  W  u n  d s c h. und  C a r in o g a m m a r u s  
roese l i  G e r v a i s  im  G eb ie t des N otec-F lusses. —  F ragm . 
F au n is tica  Pol. M usei Zoolog. B. 1, S. 123— 134. W arszaw a 1930.

E ine  R eihe von F u n d o rte n , die im  G ebiet der N etze zw ischen dem  
G oplo-See und  Nowe b. Czarnköw  (Czarnikau) festg es te llt w urden .
18" K ulm atycki W. —  Dalsze n o ta tk i o w yst^pow aniu  C o ro p h iu m  

c u r v i s p i n u m  G. O. S a  r  s f . d e v i u m  W  u n  d s c h. i C a r in o 
g a m m a r u s  roese l i  G e r v a i s  w N oteci (W eitere B e iträge zur 
K enn tn is des A uftre tens von  C o ro p h iu m  c u r v i s p i n u m  G. O. S a  r  s 
f. d e v i u m  W  u n  d s c h. und  C a r in o g a m m a r u s  roese l i  G e r v a i s  
im  N otec-F luß). —  Ib id em  B. 1, H e ft 11 (m it d eu tsch e r Z u
sam m enfassung). W arszaw a 1931.

E rs te  A rt in  d e r A lten  N etze oberha lb  N aklo (Nakel) und  u n te r 
halb  der Schleuse in  G rom adno (G rom aden); zw eite A rt eb en d o rt.
IQ Jak u b isiak  S. —  S ur les Harpacticidae observes en  Pologne. — 

Bull. Soc. Zoolog, de F rance . B. 54, S. 191— 193. P a ris  1929.
Aus der U m gegend von  P oznah  (Posen) w erden drei A rten  a n 

gegeben, u n te r  ih n en  Nitocra hibernica v ar. hyalina v ar. n o v a  und  
Viguierella coeca v a r . parvula  v ar. nova.
20 Jak u b isiak  S. —  N o ta tk a  o sko rup iakach  w idlonogich z g rupy  

Harpacticoidea za tok i P uck ie j. (Note su r les Copdpodes H arp ac ti-  
coides dans la  baie de P uck). —  F ragm . F au n is tica  Pol. Musei 
Zoolog. B. 1, S. 13— 19 (m it franz. Z usam m enfassung ).jj W a r
szaw a 1930.
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Aus dem  B rackw asser im  P u tz ig e r  W iek  w erden 9 A rten  und  
F orm en au fgefüh rt, d a ru n te r  sind  besonders bem erkensw ert: L e p ta sc u s  
s p i n i c a u d a t u s  v ar. k l ie i  G a g. (b isher n u r G r e i f s w a l d e r  Bodden) 
und  H u n te m a n n i a  ja d e n s i s  P o p p e  (erstm alig  in  der östlichen  Ostsee).
21. Ja k u b is ia k  s. —  M aterja ly  do fau n y  sko rup iaköw  w idlonogich

( C o p e p o d a ) z ro d z in y  H a r p a c t i c id a e  w P oznahsk iem  i n a  Po- 
m orzu. (M ateriaux pou r la  faune des C opepodes-H arpacticides 
de la  P oznan ie e t de la P om eran ie  palonaise). —  Spraw . Korn.. 
F izjogr. B. 65, S. 31— 66 (m it französischer Z usam m enfassung). 
K raköw  1931.

A usführliche A rb e it ü ber die H arp ac tic id en  G roßpolens und  P om 
m erellens m it besonderer B erücksich tigung  ih re r B iologie und Ö kologie. 
N eu fü r P o len  sind  8 folgende A rten : C a n th o c a m p tu s  n o r th u m b r ic u s  
B r  a d y, C. t y p h lo p s  M r  a z e k, M o r a r i a  b re v ip e s  G. O. S a r s ,  
E p a c to p h a n e s  a n g u la tu s  K e s s l e r ,  N i to c r a  s p i n n i p e s  B o e k, L a o p h o n -  
te m o h a m m e d  B 1 a n  c h.  e t  R i e h . ,  H o rs ie l la  b re v ic o rn is  D o u v  e, 
V ig u ie re l la  coeca  M a u p a s.
22. Ramult M. — Z b ad a n  n ad  faun^, w ioslarek ( C la d o ce ra ) P om orza.

(U ntersuchungen  über d ie C ladocerenfauna des po lnischen O st
seeküsten landes). —  Bull. In te rn a tio n a l de l’A cadem . Polon. 
des Sciences e t des L e ttre s . N r. 5— 6 B I I .  1930, S. 311— 366- 
(deu tsch). C racovie 1930.

A usführliche B eschreibung  der C ladocerenfauna aus neun  Seen 
der U m gegend von  K oscierzyna (B eren t). E s w urden  57 A rten  ge
funden . Viele in te re ssa n te  A ngaben über d ie Biologie d ieser G ruppe.
23. Ramuit M. —  P rz y p ad e k  gynandrom orfizm u u A l o n a  a f f in i s

L  e y  d i g (Ü ber einen  F all von G ynandrom orph ism us bei A lo n a  
a f f in i s  U e y d ig ) . •— Ib id em , S. 367— 370 (deutsch). Cracovie 1930. 

D as beschriebene E xem plar s ta m m t aus dem  W ieprznickie-See. 
K reis K a rtu z y  (K arth au s).
24. Rzöska J. —  N otiz  ü ber E c t in o s o m a  E d w a r d s i  R i c h a r d ,  —

Zoolog. Anz. B. 76, S. 285— 288. L eipzig  1928.
D ieser seh r se ltene Copepode w urde vom  Verf. im  G örka-See in  

Ludw ikow o b. M osina (Moschin) gefunden.
25. Rzöska J. —  N o ta tk a  fau n is ty cz n a  o Copepodach Poznahsk iego .

(F aun istische  N otiz  über Copepoden von P oznaü  [Posen]). — 
S praw . K om . F izjogr. B. 63, S. 155— 160 (m it d eu tsch e r Zu
sam m enfassung). K raköw  1929.

Aus der U m gegend von P oznah  (Posen) w erden folgende se ltene 
Copepoden angegeben: D i a p t o m u s  a m b ly o d o n  M a r . ,  H eterocope  a p p e n -  
d icu la ta  S a r s . ,  E c t in o s o m a  E d w a r d s i  R i e h . ,  V ig u ie re l la  coeca  
M a u p  a s, C a n th o c a m p tu s  m ic r o s ta p h y l in u s  W o l f .
26. Rzöska J. —  E in ige B eobach tungen  ü ber tem p o ra le  G rößen

v a ria tio n e n  bei Copepoden und  einige andere F ragen  ih re r  
Biologie. —  In te rn a t .  R evue d. ges. H ydrob io l. u. H ydrog raph ie . 
B. 17, S. 99— 114. 1927.

E s w urden  u n te rsu c h t an  C y c lo p s  s t r e n u u s  F i s c h e r :  1. d ie 
sy stem atische  S tellung  der als C. s t re n u u s  bezeichneten  Copepoden, 
2. ih r jä h rlich e r  L ebenszyklus, 3. ih re  jäh rlich e  G rößenvaria tion . D as 
verglichene M ateria l s ta m m te  aus dem  E n te n te ic h  im  P osener zoolo
gischen G arten  un d  aus dem  L unzer-S ee in  Ö sterreich .
27. Rzöska J. —  B iom etrische S tu d ien  über d ie V a ria b ilitä t e iner

C yclopidengruppe (C y c lo p s  s t ren u u s  s. la t.) . —  A rch. H ydro - 
biolog. i R ybactw a . B. 5, S. 193— 220. Suw alki 1931.

D as u n te rsu c h te  M ateria l s ta m m t aus versch iedenen  O rten  G roßpolens.
28. Stark Cz. —  W ioslarki (C la d o c e r a )  jez io ra  B ytynsk iego  (Les

cladoceres du lac de B y ty n ). —  Ib idem , S. 53— 112 (m it franz. 
Z usam m enfassung). W arszaw a 1930.
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E s w erden 47 A rten  au fgezäh lt. D ie A rb e it e n th ä lt  viele A ngaben 
über die Biologie der C ladoceren.
29. Szulczew ski J. W . —  C iekaw y szkodn ik  cieplarA poznaA skich. — 

W szech£w iat 1931, H . 7— 10.
V erfasser b e r ic h te t ü ber das V or kom m en des L an d g am m arid en  

T a l i t r u s  a l lu a n d i  C h e v r e u x  in  den  W arm häusern  Posens.

F. A r a c h n o i d e a  —  S p i n n e n t i e r e .
3 0  D vrdow ska M. —  D iagnose einer neuen O rib a tid e . —  Zoolog. Anz. 

B. 80, S. 177— 178. L eipzig  1929.
V erfasserin  besch re ib t Dameosoma willmanni n. sp . aus Ludw ikow o 

(Ludw igshöhe) b. M osina (M oschin).
31. D yrdow ska M. —  S tu d ja  n ad  faunq  m echow cöw  ( O r ib a t i d a e ) 

P olsk i (S tud ien  über die O rib a tid en fau n a  Polens). —  Spraw . 
Kom . F izjogr. B. 65, S. 121 — 144 (m it d eu tsch e r Z usam m en
fassung). K raköw  1931.

E s w erden aus P olen  87 A rten  angegeben, von  denen  d ie  m eisten  
auch  in  G roßpolen aufgefunden w urden. E in iges M ateria l s ta m m t auch  
aus Pom m erellen. D ie A rbe it e n th ä lt  viele A ngaben über d ie Ökologie 
d ieser M ilbengruppe.
32 Sitowski L. —  R oztocze jak o  szkodn ik i tra w  zbozow ych (Aca-

rin en  als G etre ideschädlinge). —  Roczn. N au k  R oln. i Leänych. 
B 18. S. 427— 429 (m it d eu tsch e r Z usam m enfassung). 1927. 

U ber das V orkom m en von  P e d ic u lo p s i s  g r a m in o r u m  R e u t ,  bei 
Inow roclaw .

G.  T a u s e n d f ü ß l e r .
33 B ojak ow sk a  M. —  Spis dw uparcöw  ( D i p l o p o d a )  znalezionych

w w ojew ödztw ie PoznaA skiem . (L iste  des D iplopodes trouvös 
dans le volövodö de PoznaA). —  S praw . Kom . F izjogr. B. 62, 
S. 219— 223 (m it französischer Z usam m enfassung). K raköw  1928. 

Von den 32 A rten  und  A b arten  der D iplopoden, welche d ie  V er
fasserin  in  G roßpolen e rb e u te t h a t, s ind  folgende fü r P olen  neu : 
G lö m er is  h ex a s t ich a  var. ru b ig in o sa  L a t z . ,  C ra sp ed o so m a  l e v i c a n u m  
F  e r  d. B r a c h y d e s m u s  f i l i f o r m is  L a t z . ,  J u l u s  a u s tr ia c u s  v ar. e ry th ro -  
no tu s  L a t z . ,  M ic r o p o d o iu lu s  ter res tr is  P  o r  a  t  h,  J u l u s  m o ly b d in u s
C. K o c  h,  L e p to iu lu s  m o n t iv a g u s  L a t z .
34. Jawlowski H. —  K rocionogi okolic W arszaw y i n ie k tö re  g a tu n k i

z in n y ch  m iejscow oäci Po lsk i. (T ausendfüß ler der U m gebung 
von  W arschau  und  einige A rten  aus an deren  O rten  Polens). —  
Ib id em , B. 63, S. 283— 314 (m it deu tscher Z usam m enfassung). 
K raköw  1929.

Aus L udw ikow o b. M osina (Moschin) w ird  C y l in d r o iu lu s  lo n d in e n -  
s i s  L  e a c h  angegeben. D ie A rbe it e n th ä lt  v iele in te ressan te  B em er
kungen ü b er d ie A rb e it von  B o j  a k o w s k a  (siehe oben).

H.  I n s e k t e n .
35. Begdon J. __ W y m iary  i w skaznik i n iek tö ry ch  znam ion  m röw ki

S te n a m m a  W  e s t  w. w estw o o d i  A r  n. ( W e s t w .  ?) p o lo n ic u m  
nov. subsp . znalezionej n a  Pom orzu. (Les donnös num öriques 
e t  les ind ices re la tifs  ä  ce rta in s  caractöres de la  fourm i S t e n a m 
m a  W  e s t  w. w estw o o d i  A m .  (W e s t  w. ?) p o lo n ic u m  nov. 
subsp . trouvöe en P om öran ie polonaise). —  Spraw . K om . F izjogr. 
B. 65, S. 114— 119 (m it franz. Z usam m enfassung). K raköw  1931. 

B iom etrische S tu d ie  über eine neue A m eisenabart, von  der 12 A rbei
te rin n en  in  T len  (K linger), K reis Swiecie (Schwetz, Pom m erellen) ge
funden  w urden .
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36. Begdon J. —  S tu d ja  n ad  m röw kam i P om orza. (S tu d ien  ü b er d ie
A m eisen der W ojew odschaft Pom orze). —  P ol. P ism o E ntom olog . 
B. 11, S. 57— 97 (m it d eu tsch e r Z usam m enfassung). Lwöw 1932. 

E s w erden  31 A rten  au fg e fü h rt, w obei ih re  B iologie un d  ö th o lo g ie  
besonders eingehend  gesch ildert w ird . N eu fü r  P o len  s in d : L e p to to r a x  
g red ler i  u. S t e n a m m a  w e s tw o o d i  p o lo n ic u m .
37. Blcdowski R. u. Krainska K. —  M aterja ly  do fau n y  Ichneum o-

nidöw  P o lsk i. (M aterials to  th e  fa u n a  of th e  Ich n eu m o n  —  flies 
in  P o land ). —  Pol. P ism o E ntom olog . B. I I I ,  S. 37— 56 (I. T e i l  
Ic h n e u m o n in a e  u. P i m p l i n a e ) ,  B. IV , S. 30— 51 (II . Teil C ryp- 
tin ae). (M it engl. Z usam m enfassung). Lwöw 1924 u . 25.

In  d ieser Z usam m enste llung  finden  w ir auch  eine A nzahl A ngaben  
aus G roßpolen und  P om m erellen , vorw iegend  n ach  der L ite ra tu r .
38. Buczkowski E. — D a s y c h i r a  ( O r g y i a )  p u d i b u n d a  (L.) S zczo tn ica

szaraw ka. —  P rzeg l^d  lesniczy 1930. S. 223— 233.
A ngaben  ü ber m assenhaftes A u ftre ten  dieses S chm ette rlings in  

der s ta a tlic h e n  O berförsterei W loszakow ice (Luschw itz), K reis Leszno 
(Lissa).
39. Fudakowski J. —  N eue B e iträg e  zur O d o n a te n -F a u n a  Polens.

—  F ragm . F au n . Pol. Mus. Zoolog. B. 1, S. 389— 392. W ar
szaw a 1932.

E s w erden  u. a. einige, m eist häufige A rten  aus Ludw ikow o bei 
M osina (Moschin) un d  G ostyn  angegeben. N eu fü r  G roßpolen sind  
A n a x  Im p e ra to r  u. O rth e tru m  coerulescens .
40. Goetz J. —  G alasöw ka (C y n i p s  c a ly c i s  B u r  g e d.) i O m acnica

zyw iczanka (P h y c i s  sp le n d id e l la  H . S c h.) w G oluchow ie (W oje- 
w ödztw o P oznaüsk ie). [D ie K noppern-G ailw espe (C y n i p s  c a ly c i s  
B u r g e d .)  und  der H arzz ü n sle r (P h y c i s  s p l e n d id e l la  H . S c h.) in  
Goluchöw (W ojew. P oznah)]. •— S ylw an X L V II, 2. 1929. (M it 
deu tsch er Zusam m enfassung).

Im  P a r k  zu G oluchöw  w urde d ie K noppern -G ail wespe auf beiden  
einheim ischen  E ichen  (ausschließlich) un d  der H arzzünsler auf der 
W eym outhsk iefer festgeste llt. L e tz te re  h a t  anscheinend  die A nsiedlung 
des P e r i d e r m i u m  s trob i  K l e b ,  v o rb e re ite t.
41. Heinrich G. —  B eiträg e  zur K en n tn is  der Ich n eu m o n id en fau n a

Polens. —  Pol. P ism o E ntom olog . B. 4, S. 153— 166. Lwöw 1925. 
D as b eh an d elte  M ateria l s ta m m t u. a. aus S^polno (Zem pelburg) 

in  Pom m erellen .
42. Heinrich G. —  B eiträge  zu r Ich n eu m o n id en fau n a  P olens. —

Ib id em , B. 6, S. 249— 250. Lw öw  1927.
E rw ä h n t eine A nzahl fü r  P o len  neuer A rten , d a ru n te r  auch  einige 

aus der U m gegend von S^polno (Zem pelburg), P o zn ah  (Posen) und  
Bydgoszcz (B rom berg).
43. Heinrich G. —  T r e m a t o p y g u s  r o m a n i  n. sp . ( H y m .  I c h n e u m o n ) .

—  D eu tsche E ntom olog . Z eitsch r. Ja h rg . 1929. H eft 4.
Von dieser neuen  A rt w erden  $$  aus der U m gegend von  P oznan  

(Posen) beschrieben .
44. Jakubisiakowa J. —  Chröäciki ( T r i c h o p te r a )  je z io ra  K ierskiego

(Les tr ic h o p te re s  du  lac de K iekrz [Pologne occid.]). —  P race 
K om . M at.-P rzy r. Tow . P rzy j. N auk . B. 6 B, S. 1— 46 (franz. 
im  B ulle tin ). P o zn an  1933.

B esonders e ingehend  h a t  d ie V erfasserin  die Ökologie der 
T rich o p te ren la rv en  im  K etsch e r See s tu d ie r t. E s w erden  34 A rten  
angegeben, von  denen zwei, L e p to ce ru s  a n n u l ic o r n is  u. B e ra e a  m a u r u s  
neu fü r P o len  und  20 w eitere A rten  neu fü r  W estpo len  sind.
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45. Krach W. —  M aterja ly  do fau n y  Chrzqszczy (C o leo p te rn )  w odnych
jez io ra  K ierskiego i wöd przyleglych. (C on tribu tion  ä la  con- 
naissance de la  faune des Coleoptöres aq u a tiq u e s  du lac K iekrz 
e t des eaux  e n v iro n n a n te s ) . —  Ib idem , S. 1— 20.

E s w erden 83 A rten  auf gezäh lt, d a ru n te r  einige fü r  G roßpolen 
neue, m it A ngaben über ih re  Ö kologie un d  Phaenologie.
46. K u lm atyck i W. — P rzy czy n ek  do fau n y  m röw ek W ielkopolski

i P om orza. —  S praw . K om . F iz jog r. B. 55— 56, S. 71— 86. 
K raköw  1922.

Z usam m enstellung  der A m eisen G roßpolens und  Pom m erellens m it 
-vielen A ngaben bezüglich ih re r  V erb re itung .
47. K u lm atyck i W. u. Gabaüski J . —  W yst^pow anie A p h e lo ch e iru s

(aestivalis F a b r ? )  w W ierzycy. (Ü ber das V orkom m en von 
. Aphelocheirus {aestivalis F a b r . ? )  im  W ierzycafluß . —  Arch. 

H ydrobio l. i R y b actw a , B. 3, S. 111 — 122 (m it d eu tsch e r Z u
sam m enfassung). W arszaw a 1928.

Im  W ierzycafluß (Ferse, Pom m erellen) w urden  an  drei S tellen 
(S ta rogard , B rody  u. B rodzkie M lyny) junge L arv en  d ieser se ltenen  
W an zen g attu n g  gefunden, deren  A rt le ider n ic h t m it S icherhe it be
s tim m b a r w ar.
48. Kuntze R. —  R asy  b iegacza w r^gatego  C a ra b u s  cancel la tu s  111.

n a  ziem iach polskich. (Die R assen  des C a ra b u s  cancel la tus  I  1 1 . 
in  Polen). —  Pol. P ism o E ntom olog . B. 2, S. 63— 82 (m it 
deu tscher Z usam m enfassung). Lwöw 1923.

In  d ieser A rbeit, d ie sich auch  au f b iom etrische U ntersuchungen  
s tü tz t ,  w erden d ie aus G roßpolen u. P om m erellen  s tam m enden  E x em 
p lare von  C a ra b u s  cancel la tus  als zur var. tubercu la tu s  D e j. gehörig 
festgeste llt.
49. Kuntze R. —  S tu d ja  b io s ta ty s ty cz n e  n ad  zm iennosciq  geogra-

ficznq biegacza C a ra b u s  a rv e n s i s  H  r  b s t .  n a  ziem iach polskich. 
(B iosta tistische S tud ien  ü ber die geographische V a ria litä t 
des C a ra b u s  a rv e n s i s  H  r  b s t .  ( C o leo p te ra )  in  Polen.) —  K os
mos B. 52, S. 19— 71 (m it deu tsch er Z usam m enfassung). Lwöw 
1928.

Verf. u n te rz ie h t in versch iedener H in sich t die geographische V aria
b il i tä t  des g en an n ten  K äfers einer b io s ta tis tisc h en  A nalyse. S äm t
liche in  der E bene Polens, also auch in  G roßpolen (M iloslaw u. Po- 
danin) gesam m elten  E xem plare  gehören zu der aus O stdeu tsch land  
beschriebenen  R asse G e rm a n ia e  L a n g .
50. Kuntze R. u. Poluszynski G. —  A naliza gene tyczna zm ienno£ci

ubarw ien ia  B a rcza tk i sosnöw ki (D c n d r o l im u s  p i n i  L.). —  Ge
netische A nalyse der F ä rb u n g sv a r ia b ilitä t des K iefernspinners 
D e n d r o l im u s  p i n i  L. ( L e p i d o p t e r a ) . —  Bull. Acad. Pol. Sc. e t  
L e ttre s . CI. M ath .-N at. Ser. B. 1928, S. 153— 189. K raköw  
1928.

D as u n te rsu c h te  M ateria l, in  dem  v ie r phaeno typ ische  F orm en 
un te rsch ieden  w erden, s ta m m te  u. a. auch  aus R özanna  b. Bydgoszcz 
(Brom berg) und  au 3 der U m gegend von  T o ru h  (Thorn).
51. Moszyüska M. —  G alasy (Zoocecidja) drzew  i krzewöw pölw yspu

H elskiego. (Les Zoocöcidies des arb res e t  a rb u ste s  de la  pres- 
qu ’ile de Hel). —  Kosm os B. 55, S. 273— 292 (m it französischer 
Z usam m enfassung). Lwöw 1930.*)

D ie Zahl der P flanzengallen  w ird  nach  der S p itze der H alb insel 
zu im m er geringer. Z usam m en w urden  80 P flanzengallenform en ge
funden , von ihnen  21 ers tm alig  in  P olen .

*) Die P flanzengallen  w erden zusam m en  m it den In sek ten  be
sprochen, d a  diese ja  vorw iegend ih re  E rzeuger sind .

#
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52. Myrdzik K. —  M a te rja ly  d o - fau n y  ch rz^szczy  l^dow ych  woje-
w ödztw a poznahsk iego . —  P race  K om . M at.-P rzy r. Pozn . Tow. 
P rz y j. N auk . B. 6 B. P o zn ah  1933.

Aus der U m gegend von  P osen  w erden  613 K äfe ra rte n  ange
geben, von  denen  39 neu  fü r  G roßpolen sind .
53. Nullberg M .— P rzyczynek  do biologji korniköw  (Ip id a e)  i oglodköw

(Scolytidae) .  [B e itrag  zu r K en n tn is  der B iologie der B orken  — 
( Ip id a e)  un d  S p lin tk ä fe r (Scolytidae)}. —  Pol. P ism o E n to - 
m olog. B. 8, S. 91 — 122 (m it d eu tsch e r Z usam m enfassung). 
Lwöw 1929.

Die A rb e it e n th ä lt  v iele in te re ssa n te  A ngaben ü b er d ie L ebens
weise der in  d e r T ucheier H eide lebenden  B orken- u n d  S p lin tk ä fe r.
54. Romaniszyn J. u. Schille F. —  F a u n a  M otyli P olski. (F auna Lepi-

d o p te ro ru m  P oloniae). — B. I , S. 1— 552, B. II» S. 1— 358. 
K rakow  1930 u. 1931.

E in e  Z usam m enste llung  der in  P o len  gefundenen  S chm ette rlings
a r te n  n eb s t A ngabe aller F u n d o rte , also auch  derjen igen  in  G roßpolen 
u. P om m ere llen .
55. Ruszkowski J. —  R oslin ia rk i ( Tenthredinoidea)  nowe d la  fau n y

W ielkopolski. (Les m ouches ä  scie nouvelles pou r la  faune de 
la  G rande Pologne). —  Pol. P ism o E ntom olog . B. 4, S. 14— 17 
(m it fran z . Z usam m enfassung). Lw öw  1925.

D as b eh an d e lte  M ateria l s ta m m t vorw iegend  aus der n äch sten  
U m gegend von P oznah  (Posen), un d  w eist 26 fü r P o len  neue A rten  auf. 
5 6. Ruszkowski J. —  Z obserw acyj n ad  N iezm iark^, paskowanq, (Chlo- 

rops taeniopus M e i g .)  o raz  jej p aso rzy tam i. (O bservations 
of th e  gou t-fly  (Chlorops taeniopus M e i g .)  and  its  parasites). 
—  R oczn. N auk . R oln . i L esnych  B. 17, S. 406— 426 (m it engl. 
Z usam m enfassung). 1927.

Die Biologie von  Chlorops taeniopus und  seine P a ra s ite n  w erden au 
G rund  vorw iegend  in  der U m gegend von  P o zn ah  (Posen) gem ach ter 
B eobach tungen  gesch ildert.
57. Ruszkowski J. — P lo n ia rk a  czyli M ucha szw edzka (Oscinis frit L .J

obserw ow ana w okolicach  P o zn an ia  w la ta c h  1921— 1926. (The 
F rit-f ly  in  P oznah  of th e  years 1921 — 1926). —  Ib idem , B. 18, 
S. 38— 49 (m it engl. Z usam m enfassung). 1928.

E n th ä lt  A ngaben  ü b e r 'V o rk o m m en  un d  Lebensw eise von  Oscinis 
frit. Von P a ra s ite n  w urden  vor allem  H au tflü g ler, ferner aber auch  
M ilben un d  Schim m elpilze fe stg este llt.
58. Sitowski L. —  Do bio log ji paso rzy töw  bo reczn ika (Lophyrus

L a t r . J  (Zur Biologie der L o p h y ru sp aras iten ). —  M it deu tscher 
Z usam m enfassung . — Ib id em  I. T. 1925; I I .  T. 1929.

E s w erden  d ie 11 in  P o len  vorkom m enden  L ophyrus-A rten  m it 
besonderer B erücksich tigung  ih re r  V erb re itung  in  G roßpolen geschil
d ert. V on P a ra s ite n  kom m en besonders H y m en o p te ren  un d  D ip te ren  
häu fig  vor.

. Sitowski L. —  O p aso rz y tac h  b a rc z a tk i (Dendrolim us pini L .)  
i m niszki (Lym antria monacha L .) .  (Ü ber d ie P a ra s ite n  der A rt 
Dendrolim us p in i L. un d  Lym antria monacha L .). —  Ib idem , 
B. 19 (m it d eu tsch e r Z usam m enfassung). 1928.

Die P a ra s ite n  der e rw äh n ten  S chm ette rlinge  w urden  u. a. auch  
in  Gniewkowo (Argenau) u n d  bei B ydgoszcz (B rom berg) gesam m elt.
60. Sitowski L. —  S trzy g o n ia  choinöw ka ( Panolis flammea S c h i f f , )  

i je j p a so rz y ty  na  ziem iach  po lskich . (S trzygon ia  choinöw ka [P a
nolis flammea S c h i f f . ]  und  ih re  P a ra s ite n  in  Polen). —  I b i
dem , B. 27, S. 167— 178 (m it deu tscher Z usam m enfassung). 
1932.
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E rgänzende A ngaben ü ber die Biologie der P a ra s iten  dieser E ule 
nach M ateria l aus G roßpolen, P om m erellen  und O berschlesien. Als 
H a u p tp a ra s it der P u p p e  g ilt Lydella nigripes F a l l .  (Befall b is 40% ). 
Es w ird  auch eine R eihe neuer P a ra s ite n  dieser schädlichen E ule ge
n an n t.
61. Sokolow sk i J. —  F a u n a  ow adöw  p rosto sk rzyd lych  (Orthoptera)

W ojew ödztw a Poznansk iego . — P race  Kom . M at.-P rzy r. Tow. 
P rz y j . N auk  w P oznaniu , B. 4 B, S. 1— 71 (franz. im  B ulletin ). 
P oznan  1928.

A usführliche B earbe itung  der in  G roßpolen gefundenen G erad
flügler m it besonderer B erücksich tigung  ih rer Biologie, Ökologie und  
Phänologie. Aus dem  g enann ten  G ebiete w erden 53 A rten  angeführt.
62. Stach J. — P olskie p rze rzu tk i (M achilidae ordo T h y sa n u ra );

ich rozsiedlenie i znaczenie d la  pew nych  zagadnien zoogeogra- 
ficznych. (Ü ber d ie in  P olen  vorkom m enden  F elsenspringer 
und über die B edeu tung  dieser In sek te n  zur B eurte ilung  einiger 
zoogeographischer P roblem e). —  Spraw . Kom . F izjogr. B. 60, 
S. 143— 159 (deutsch  im  B ulletin ). K raköw  1926.

Es w ird in  dieser A rbe it auch Petrobius balticus S t a c h  aus dem  
polnischen K üstengebiet, sowie Lepismachilis notata S t a c h  von 
Puszczykow o (U nterberg) u. Jezio ry  (Seeberg) b. M osina (Moschin) 
g en an n t.
63. Sum iüski M. —  M aterja ty  do fau n y  w azek (Odonata)  P o lsk i: I I I .

W azki z Boröw  Tucholskich . — Ib idem , B. 58— 59, S. 27— 31 
(m it deu tscher Z usam m enfassung). Kraköw- 1825.

Von in te re ssa n ten  A rten  n en n t der V erfasser aus dem  G ebiete 
der T ucheier H eide folgende: Ophiogomphus serpentinus C h a r p . ,  
Onychogomphus farcipatus E. ,  Libellula fulva M ü 1 1. u. Leucorrhinia. 
albifrons B ' u r m .
64. Suminski M. — A n a x parthenope de S e l y s  n a  Pojezierzu brod-

n ick iem  (A n a x  parthenope d e  S e ly s  auf der S eep la tte  von Brod- 
n ic a J .  — Pol. P ism o E ntom olog. B. 6, S. 250— 251 (m it d e u t
scher Z usam m enfassung). Lwow 1927.

N ach den  A ngaben des Verf. kom m t diese L ibelle an  vielen Seen 
der S eep la tte  von B rodn ica  (S trasb u rg  i. W p.) vor.
65. Szulczewski W. J. — Zoocecidia W ielkopolski. (Die Zoocecidien

G roßpolens). — K osm os B. 52, S. 638— 652 (m it deu tscher 
Z usam m enfassung). Lwow 1928.

Das V erzeichnis u m faß t 230 G allenarten , von denen eine A nzahl 
neu fü r P o len  is t.
66. Szulczew ski J. W. — W alka o b y t a röw now aga w p rzy ro d z ie .—

P rz y ro d a  i T echnika. 1927.
E n th ä lt  den B erich t über das R e su lta t einer Z üch tung  des K ohl

w eiß lings-Schm aro tzers Microgaster glomeratus L., w elcher durch  
einen S chm aro tzer zw eiter O rdnung v ern ic h te t w urde.
67. Szulczew ski J. W. — Zoocecidia T o run ia  i okolicy. —  Prace Kom .

M at.-P rzy r. Pozn. Tow. P rzy j. N auk. B. V B, S. 1— 26. P o 
znan  1929.

Aus T orun  (Thorn) und seiner näch sten  U m gebung w erden 196 
G allenarten  angegeben, d a ru n te r  drei neu beschriebene.
68. Szulczew ski J. W. —  W yrosle. (Zoocecidia) G dyni i okolicy. (Die

Zoocecidien von G dynia und  U m gegend). —  Kosm os B. 55, 
S. 249— 272 (m it deu tscher Z usam m enfassung). Lwow 1930.

Bei G dingen fand Verf. 214 G allenarten , d a ru n te r  einige neue an : 
Majanthemum bifolium, Fragaria vesca, Glechoma hederacea und Trago- 
pogon pratensis, welche du rch  Philaenus spumarius L. v e ru rsac h t 
w urden.
D e u t s c h e  W i s s e n s c h .  Z e i t s c h r .  f .  P o l e n .  H e f t  2 6 .  1 9 3 3 . 13
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69. Szulczewski J . W. — Z b ad a h  nad  faung  rno ty li P oznan ia . —
C zasopism o P rzyrodn icze B. 6, S. 96— 98. Lodz 1932.

K urze Z usam m enste llung  se ltener S chm ette rlinge G roßpolens 
n e b s t A ngaben über ih r  V orkom m en.
70. Szulczewski J . W. —  P rzy czy n ek  do fau n y  rnotyli d robnych  P o 

znan ia  i« okolicy. (B eitrag  zur K le in schm ette rlingsfauna  vor. 
P oznan  und U m gegend). — Pol. P ism o E n tom olog . B. 11,
S. 119— 132 (m it deu tsch er Z usam m enfassung). Lwow 1932. 

B earbe itung  der von H . Schultz  h in te rlassenen  M icrolepidopteren- 
S am m lung, n eb s t A ngaben ü b er eigene Sam m elergebnisse des V er
fassers. 170 A rten  s in d  neu fü r G roßpolen und  4 fü r Polen.
71. Szulczewski J . w. —  U zupeln ien ie sp isu  zoocecidiöw  W ielko-

polski. — P race  Kom . M at.-P rzy r. Pozn. Tow. P rz y j. N auk. 
B. 6 B. (deu tsch  im  B ulle tin ). P oznan  1932.

E s w erden aus G roßpolen w eitere 291 G allenarten  g enann t, d a r 
u n te r  5 neu beschriebene.
72. Toll hr. S. —  D ie T o rtric id e n fa u n a  der U m gebung von Bydgoszcz

und  der S ta a tlic h e n  O berfö rste rei Jam y . — Pol. P ism o E n to 
molog. B. 9, S. 65— 86. Lwöw 1930.

Bei B ydgoszcz (Brom berg) fan d  der V erfasser 121 A rten  und  
15 F o rm en  und  in  der O berfö rste re i Jam y , K reis G rudziqrlz (G raudenz), 
164 A rten  und 20 F orm en .
73. Toll hr. S. —  K ilka rzad k ich  i c iekaw ych odm ian  rnotyli mego

zbioru . (E inige se ltene und  in te ressa n te  S ch m e tte rlin g sab e rra 
tio n e n  m einer S am m lung). —  Ib idem , B. 10, S. 119— 124 
m it deu tsch er Z usam m enfassung). Lwow 1931.

E in ige A ngaben beziehen sich  auch auf F u n d e  aus G roßpolen 
u n d  P om m erellen .
74. Toll hr. S. -—• E inige B eobach tungen  über Bupalus piniarius  L.

aus der S taa tlic h en  O berförsterei K losnow o (N ord-Polen). — 
Ib idem , S. 229— 235.

B esonders eingehend b esch ä ftig t sich  der Verf. m it A berra tionen  
dieses S chm ette rlings auf G rund  in  der U m gegend von C hojnice (K ö
nitz) gem ach ter B eobach tungen .
75. Toll hr. S. — B eitrag  zur T o rtric id e n fa u n a  der W ojew odschaften

P oznan  und Pom orze. —  Ib idem . S. 59— 68.
Das M ateria l s ta m m t vorw iegend  aus den nörd lichen  Teilen G roß

polens und  aus S üd-P om m erellen .
76. Toll hr. S. —  K ilk a  slöw  o k rajow ycli g a tu n k ac h  rodza ju  N epti

cula Z e l l .  (E inige W orte über die heim ischen  A rten  der 
G a ttu n g  Nepticula Z e l l . ) .  — Ib id em . B. 11, S. 22— 51 (m it 
d eu tsch e r Z usam m enfassung). Lwöw 1932.

In  dieser ausführlichen  A rb e it finden  w ir auch  A ngaben über die 
N epticula-A rten  G roßpolens und  P om m erellens. Im  ganzen w erden 
60 A rten  gen an n t.
77. Urhanski J . —  M aterja ly  do fau n y  ow adöw  p rostosk rzyd lych

W ojew ödztw a P oznanskiego. (B eiträge zur K enn tn is der G erad
flügler der W ojew odschaft P oznan). —  Ib idem . B. 10, S. 50 
bis 59 (m it deu tsch er Z usam m enfassung). Lwöw 1931.

U n ter den  besprochenen A rten  is t Chorthippus longicornis L  a t  r. 
neu fü r G roßpolen und  Metrioptera voeseli H g b .  vor. diluta C h a r p .  
ü b e rh a u p t fü r Polen. D as von S o k o l o w s k i  als var. diluta b e 
s tim m te  E xem plar w ird zu var. prisca (interm edia) Z a c h e r  ge
s te llt .
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78. Urbafiski J . —  W azki. (O donaten  des G roßpolnischen N atio n a l
parkes in  L udw igshöhe). —  M onogr. W ielkop. P ark u  N arod . w 
L udw ikow ie; Pozn. Tow. P rzy j. N auk. S. 1— 52. P oznaii 1933 
(m it franz. Zusam m enfassung).

Es w urden  48 A rten  und  3 A barten  festgeste llt. D ie A rb e it e n th ä lt  
viele A ngaben ü ber die Oekologie und  Phänologie der L ibellen. B e
sonders in tre ssa n t is t  das V orkom m en von Sym petrum  depressiusculum . 
A ußerdem  sind  fü r G roßpolen n e u : Calopteryx splendens ancilla, 
Lestes dryas, L . viridis, A grion lunulatum, A . hastulatum, Nehalennia 
speciosa, A nax parthenope, Sympetrum striolatum, Leucorrhinia caudalis, 
L . c. ornata, L . albifrons, L . dubia.
79. Wize F. K. — N ow a ab e rac ja  A rgynnis lathonia L. (L epidoptera).

(Nouvelle ab e rra tio n  de 1’ A rgynnis lathonia L.) — Ib idem . 
B. 9, S. 112 (m it französischer Z usam m enfassung). Lwow 1930. 

Die als ab. neopina ab . nov. beschriebenen  E xem plare  stam m en  
aus der U m gegend von  B uk.
80. Wojtusiak J . R . —  Z n o ta te k  m oty ln iczych . —  Ib idem . B. 10,

S. 74— 76 (m it deu tscher Z usam m enfassung). Lwöw 1931.
D er se ltene S chm ette rling  Acentropus niveus Oliv, w urde bei 

W ielka W ies (G roßendorf) am  P u tz ig e r W iek e rb e u te t.

I . W i r b e l t i e r e .
81. Demel K. — R yby  B a lty k u  Polskiego. — B ib lio teka „P rzy ro d v

i T ech n ik i“ , T. X I.
E n th ä lt  das V erzeichnis und  die B eschreibung  der im  polnischen 

Teil der O stsee festg este llten  F isch a rten .
82. Demel K. — W yröznien ie ras  sledzi po law ianych  u naszych  wy-

brzezy. (Sur la .d is tin c t io n  de races des harengs peches su r la 
cöte polonaise). — Arch. d. H y d ro b . i R ybactw a. B. I I I .  1928. 

Es w erden zwei R assen  u n tersch ieden .
83. Demel K. — C ztery  p rzy p ad k i ciekaw e anom alji barw nych  u flon-

der. (Q ua tre  cas de la  co lo ra tion  anorm ale des P leu ronectes).
— Kosm os, B. 51, S. 228— 236 (m it franz. Zusam m enf.). Lwöw 
1927.

Die beschriebenen  E xem plare gehören  zu Pleuronectes flessus 
und PI. platessa und  stam m en  aus der polnischen Ostsee.
84. Dixon B. — U w agi o wzroscie ry b  p lask ich  w Zatoce G danskiej.

(Q uelques observa tions su r la  rap id itö  de la  croissance des p leu ro 
nectes dans le Golfe de D anzig). —  P am . P an stw . In s t .  Gosp. 
w Pulaw ach, B. IX . (m it franz. Z usam m enf.). P u law y  1930. 

B eobachtungen  über die G eschw indigkeit des W uchses b. Schollen 
aus der D anziger B ucht.
85. Kulmatycki W. — P rö b a  szkicu  fiz jografji ry b ack ie j P olski.

(Versuch einer Skizze der na tü rlich en  G rundlagen  der F ischerei 
und  F ischzuch t in  den B innengew ässern  Polens). — R oczniki 
N auk  R oln. i Lesn. XV. 1926.

86. Kulmatycki W. —  S tu d ien  an  C oregonen Polens. — Arch. H ydrob .
i R ybactw a . I .— I I .  1927.

Aus G roßpolen und  Pom m erellen  w erden 27 F u n d o rte  angegeben, 
neben  ursp rüng lichen  auch solche, an  denen die A rten  au sg ese tz t w urden.
87. Kulmatycki W. —  B eitrag  zur K en n tn is  der Coregonen Polens.

— A rch. f. H ydrob . B. X IX .
A ufzählung der Seen G roßpolens, in  denen die Große M aräne 

festgeste llt w urde.
13*
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88. Niezabitowski-Lubicz E. — K lucz do oznaczan ia  zw ierzqt ssqcych
P olsk i. — K rakow  1933.

Es is t  dies das 1. H eft (Säugetiere) der I I .  Aufl. des b ek a n n te n  
B estim m ungsbuches der W irb e ltie re  Polens. G roßpolen h a t  darin  
eingehende B erücksich tigung  erfah ren .
89. Moszynski A. —  O n ieno rm alnem  u k sz ta lto w an iu  dzioba u ga-

w rona (Corvus frugilegus L.). — Czasopism o Przyrodnicze . V. 
1931.

E n th ä lt  eine N o tiz  ü b er eine in  L u b an  bei P osen  erlegte S a a t
k räh e  m it ab n o rm  geb ildetem  S chnabel.
90. Serafinski T. — P rzy czy n ek  do w iadom osci o krecie na  ziem iach

Polski. (R em arques su r la te rr ito ire  de la  Pologne). — Spraw. 
K om . F izjog. P . A. U. L X II , 1928. M it fran z . Resum ö.

P osen is t b e rü ck sich tig t.
91. Sokolowski J. — Ciqg p takow  na H elu w m arcu 1923 r. — P rzy ro d a

i T echn ika. 1924, H . 1.
92. Sokolowski J. —  Ciqg p takow  n a  H elu w roku  1923.— Tow. P rz y j .

N au k  w P oznan iu . S. B. t. I I I .  1925.
B eide B erich te  b ehandeln  den V ogelzug au f H eia, der erste  im  

M ärz 1923, der zw eite w äh rend  des ganzen  Ja h re s  1923.
93. Sokolowski J. —  N ie k tö ie  rzad k ie  p ta k i W ojew ödztw a P o zn an 

skiego. — Spraw . K om . F izjogr. P . A. U. L X I I I ,  1929.
Im  Posenschen  als n ic h t m ehr b rü te n d  w erden  angegeben: Phala- 

crocorax carbo L ., Ciconia nigra  P all., Pandion haliaetus Cuv. und 
säm tliche andere A dler; als se lten  w erden bezeichnet: Falco peregrinus 
L., Astur palum barius L., M ilvus migrans R chw ., Grus grus L. und 
Otis tarda L. Zu den se lten sten  gehören: Bubo bubo Rchw. und 
A nser anser L., Picus martius L. und  Coracias garrulus L. w erden 
häufiger, erstm alig  b rü te n d  w urde Turdus pilaris  festgeste llt.
94. Sokolowski J. —  H äu fig e r w erdende Vögel der W ojew odschaft

P oznan  (Posen, Polen). — O rn ith . M onatsber. X X V II.
Als solche w erden  bezeichne t: Serinus canaria serinus, Sturnus 

vulgaris L ., Emberiza hortulana L ., Acrocephalus palustris B e c h s t . ,  
Coturnix coturnix  L. und  Corvus corone L.
95. Sokolowski J. —  P rz y  gn iezdzie sokola w ^drow nego. [Falco pere

grinus Tunst.). (On th e  n e s t of Falco peregrinus). — W ydaw n. 
O kr. Kom . O chr. P rzy r. n a  W lkp. i Pom ., H . IV , S. 134— 149. 
P oznah  1933.

B eobach tungen  an  einem  H o rs te  des W anderfa lken  in  der Oberf. 
R ydzyna (Reisen), m it v ie len  A ngaben über die B ru tb io log ie  dieses 
Vogels.
96. Sokolowski J . —  Z biologji krogulca . (O bservations su r  la  bio-

logie de l 'E p e rv ie r . [Accipiter nisus L .). —  O chrona P rzy rody , 
Jh rg . X II I ,  S. 103— 123 (m it engl. Zusam m enf.). K raköw  1933. 

W ie N r. 95.
97. Wolski T. — P rzyczynek  do znajom osci c iern iczka ( Pygosteus

pungitius) w Polsce. (C on tribu tion  ä la  connaissance d ’espece 
en Pologne). — Arch. d la H ydrob . i R y b ac tw a  I — II .

Zwei F u n d o rte : P rq d y  bei B rom berg  und  J a s ta rn ia  (H eisternest) 
am  O stseestrande  gehören unserem  G ebiete  an.
98. Zoll T. — D ziki k rö lik  na  ziem iach P olski. (Das w ilde K aninchen

in  P o len ).— Spraw . Kom . F izjogr. P. A. U. L V III , 1929. M it 
d eu tsch e r Z usam m enfassung .

Das P osener L an d  is t  b e rü c k sich tig t.
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K. Z w e i  u n d .  m e h r e r e  T i e r g r u p p e n .
99. Borowik J. —  K ilka p rzyczynköw  stw ierdzajqcych  oddzialyw anie 

W isly  na  s to su n k i w Zatoce G dahskiej. (C ontribu tions, con- 
ce rn an t les effets des eaux  d a  la  V istule su r les ra p p o rts  dans 
le Golfe de D anzig). —  K osm os, B. 55, S. 606— 673 (m it franz. 
Z usam m enf.).. Lwow 1930.

Verf. sch ild e rt auch den  E in fluß , w elchen die W eichsel auf die 
biologischen V erhältn isse der D anziger B u ch t au sü b t.
100. Demel K. —  P rö b a  podzialu  zoogeograficznego B a lty k u  pol-

skiego. (Essais su r la  d iv ision  zoogöographique da  la  B altique 
pol.). —  Ib id em  B. 49, S. 831— 842 (m it franz. Z usam m enf.). 
Lwow 1924.

101. Demel K. —  ABC o B a lty k u . —  Ziem ia, Jh rg . IX , S. 208— 219.
W arszaw a 1924.

B erich te t über die biologischen V erhältn isse und  das T ierleben 
der po ln ischen  O stsee.
102. Demel K. —  Zbiorow iska zwierz^ce na  dnie m orza polskiego.

Cz. I. S tu d ja  jakosciow e. (Les associa tions anim ales ben tiques 
de la  B altique polonaise). — Spraw . Kom . F izjogr. P. A. U., 
B. L X I, S. 113— 146. K rakow  1927.

S ch ildert eingehend  die ben ton ischen  T iergem einschaften  der 
polnischen O stsee.
103. Jakubski A. — F au n a  B a ltyku  Polskiego. — Przew . K ongr.

I I .  Z jazdu Slow. Geogr. i E tnog ., S. 132— 133. K raköw  1927. 
K urze B eschreibung der T ierw elt der polnischen Ostsee.

104. Jakubski A. —  R ys biologji polskiego m orza. —  Z Polskiego
Brzegu, S. 23— 46. Lwow 1923.

V erfasser b e ric h te t über das T ierleben in  der polnischen Ostsee.
105. Lomnicki J. —  Z w ypraw y M uzeum  im . D zieduszyckich  nad

polskie m orze. — R ybak  Polski, Jh rg . IV ., 1923.
Schildert die E rgebnisse eines A usfluges des D zieduszycki-M useum s 

in  Lem berg an  die polnische O stsee.
106. Moszynski A. et. Urbanski J. — E tü d e  su r la F aune des serres

de P oznan  (Pologne). — Bull. Biolog. de la F rance e t de la 
Belgique. L X V I. 1932.

E n th ä lt  eine Z usam m enstellung  der im  P alm enhause des W ilson
parkes zu Posen gefangenen W ürm er, Asseln, F lohkrebse und W eich
tiere, n eb s t zahlreichen A ngaben ü ber ih re Biologie.
107. Rzöska J. — C h a ra k te ry s ty k a  lim nologiczna jez io ra  W ielkiego

K ierskiego. (A lim nological ch a rak te ris tic  of th e  lake K iekrz — 
W estern  Poland). —- M onogr jez. K ierskiego N r. 1, Pozn. 
Tow. P rzyj. N auk, S. 1— 20 (engl, im  B ulletin ). P oznaü  1933. 

B eschreibung des Sees, sowie seiner lim nologischen V erhältn isse 
vorw iegend auf G rund  eigener B eobach tungen .
108. Rzöska J. —  B em erkungen über die q u a n tita tiv e  E rfassung  der

L ito ra lfau n a . —  Verh. d. In te rn a t .  Ver. f. th eo r. u. angew. 
L im nologie, B. V, S. 261—-269.

B ezieh t sich teilw eise auf den G roßen K etscher See bei Posen.
109. Szulczewski J. W. — R zu t oka n a  rozm ieszczenie n iek tö rych  ga-

tunköw  fau n y  W ielkopolski. — P am i^ tn ik  I I .  Z jazdu Slow. 
Geogr. i E tnograföw .

110. Szulczewski J. W. —• Osobliwosci F au n y  W ielk o p o lsk i.— Czaso-
pism o G eograficzne I — II . 1930.

Beide B eiträge sind  zoogeographischen In h a lts ,
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Zoogeographische Karten.
1. Ja k u b sk i A. —  F a u n a  (Polski). 1 : 5 000 000. —  A tlas Polski 

W spölczesnej, R om era. W arszaw a 1928.
A ußer e iner E in te ilu n g  Polens in  einzelne zoogeographische Ge

b ie te  e n th ä lt  diese K arte  auch  V erb re itu n g slin ien  v ie ler T ie ra rte n .

IV. Naturschutz.*)
1. A. W. — Dq.b M ickiewicza. (Die M ickiewicz-Eiche in  Smielowo). —

O chrona P rzy rody , Jh rg . IV , S. 131. K rakow  1924.
2. A. W. — R ezerw at lesny  w Czeszewie pod Wrzeäni^,. (Das W ald

sch u tzg eb ie t im  W arthew ald , K r. W reschen). — Ib idem .
3. C zarnecki W. —  Z asady p ro jek tu  zieleni w p lan ie ogölnym  m ias ta

P oznan ia . (G rund riß  der p ro jek tie r te n  G rünanlagen  im  allge
m einen B auplan  der S ta d t  Posen.) -— W yd. Okr. Kom . O. P. 
n a  W lkp. i Pom . H . I I I ,  S. 14— 16. P oznan  1932.

4. —  Zieleh w p rzyszlym  P oznaniu . (Das G rün im  künftigen  Posen).
— Ib id em , H . IV , S. 45— 50. P oznaü  1933.

5. Czartoryski J . —■ N iszczenie s ta ry c h  drzew  p rzyd roznych  w W iel-
kopolsce. (V ern ich tung  a lte r  A lleebäum e in  G roßpolen). — 
O chrona P rzy ro d y , Jh rg . V II I ,  S. 133. K raköw  1928.

6. Gawarecki W. — O sobliw a sosna w W ierzen icy  w pow. poznan-
sk im . (B em erkensw erte K iefer in  W ierzenica, K reis P o se n ) .— 
Ib id em , Jh rg . X II ,  S. 169. K raköw  1932.

7. G^siorowski H. —  Z naszych  rezerw atöw  cisow ych. (Unsere E ib e n 
schutzgebiete). —■ Ib id em , Jh rg . V I, S. 79— 84. K raköw  1926. 

Das S chutzgebiet am  M ukrz-See in  Pom m erellen  (Ziesbusch) w ird 
genau beschrieben  und  m it den E ib en b estän d en  der O stk a rp a th en  v e r 
glichen.

8. Glowacka H. —  Gaj M arkow icki w pow iecie S trze liü sk im  na Ku-
jaw ach  ze stanow iskam i b rz^ka i w isienki stepow ej. (Das 
W äldchen  von M arkow itz im  K reise S tre lno  [K ujaw ien] m it 
den  S tan d o rte n  der E lsbeere und  Zw ergkirsche). —  W yd. 
O kr. K om . O. P. na  W lkp. i P om . H . I, S. 17— 21. P oznan  
1930.

9. Glowiüska A. —- M aterja ly  do in w en ta rza  zaby tkow ych  glazöw na-
rzu to w y ch  w Polsce. (M aterialien  zu einer Z usam m enstellung  
der e rra tisch e n  Blöcke Polens). —  O chrona P rzy rody . Jh rg . 
X II ,  S. 81— 88. K raköw  1932.

Es w erden auch  die F ind linge G roßpolens und  Pom m erellens ge
n a n n t.
10. Goetz J .  — D rzew a godne och rony  w lesie K oryck im  (pow. Ivro-

toszyn) i w lasach s^siednich . (Des Schutzes w erte B äum e im  
K oryckoer W alde [K r. K rotoschin] und in  den b en ach b a rten  
W äldern .) —  W yd. O kr. K om . O .P . n a  W lkp. i Pom . H. I I I ,  
S. 41— 46. P o zn an  1932.

11. Gol̂ b J . — O ochrony kw arcy töw  O strzeszow skich. (Ü ber den  Schutz
der Q uarzite  von Schildberg), -j— I bidem , H . IV , S. 32— 41. 
P oznan  1933.

*) D a die A rbeiten  dieses S achgebietes in  den versch iedensten  
Z eitsch riften  und  teilw eise auch in  T ageszeitungen  v e rs tre u t sind, 
konn ten  n u r die w ich tigsten , vo rnehm lich  die in  N a tu rsch u tz-Z eit
sch riften  pub liz ie rten , b erü ck sich tig t w erden.

Sow eit der In h a lt  der A rbeiten  aus dem  T ite l ersich tlich  is t, u n te r
b lieb  eine besondere B esprechung .
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12. Jakutowicz w. —  B rek in ia  w N adlesnictw ie O born ik i. (Die E ls
beere in  der O berfö rste rei O bornik). — Ib id em , H. I I I ,  38—41. 
P oznah  1932.

13. Krawiec F. —  S tanow isko  Gentiana cruciata kolo M iasteczka w
pow. W yrzyskim . (E in S tan d o rt von Gentiana cruciata. 
b. F riedheim  im  K reise W irsitz). —  O chrona P rzyrody , Jh rg . 
V II I ,  S. 130. K rakow  1928.

14. — O chrona glazöw narzu tow ych  w pdlnocnej cz^äci P om orza.
(Über den S chutz von e rra tisch en  B löcken im  nörd lichen  Teile 
Pom m erellens). —  W yd. O kr. Kom . O. P . na  W lkp. i Pom . 
H . I I ,  S. 5— 25. P o zn an  1930.

15. — O chrona glazöw  narzu to w y ch  w W ielkopolsce. (Ü ber den
S chu tz von e rra tisch en  B löcken in  G roßpolen). — Ib idem , 
H . IV , S. 24— 32. P o zn ah  1933.

16. — u. Poznanski F. — N o ta tk a  z w ycieczki do pow iatu  O strow 
skiego i O dolanow skiego. (N otizen vom  Ausfluge in  die Kreise 

O strow o u .A d e ln a u ) .— Ib idem , H. II , S. 49— 51. P oznan  1930.
17. Kulesza W. — Zagrozone w rzosow isko nadm orsk ie  (B edrohtes

H eidem oor im  K üstengeb ie te). — O chrona P rzy rody , Jh rg . I I ,  
S. 41— 43. K raköw  1922.

B eschreibung  des B ielaw a’er H eidem oores.
18. — K ilka  uw ag w spraw ie ochrony  ro slin  zarodnikow ych. (Be

m erkungen  ü ber den S chu tz  von K ryp togam en). —  O chrona 
P rzy rody , Jh rg . I I I ,  S. 17— 21. K raköw  1920.

19. — M alina M oroszka (R ubus Chamaemorus) n a  w rzosow isku
B ielaw skiem . (Die Z w ergbrom beere ( Rubus Chamaemorus) 
auf dem  B ielaw a’er H eidem oor). — Ib idem , Jh rg . V, S. 68— 72. 
K raköw .

20. — W  spraw ie ochrony  m ikolajköw  nadm orsk ich  n a  polskiem
w ybrzezu. (Ü ber den  S chutz der S tra n d d is te l im  polnischen 
K üstengeb ie t). — Ib idem , Jh rg . V II, S. 141. K raköw  1927.

21. — Nowe, najb lizsze P oznan ia  stanow isko  brz§ku (Sorbus tor-
minalis C r a n t z ) .  (E in  neuer S ta n d o rt der E lsbeere bei 
Posen). — W yd. O kr. Kom . O. P. n a  W lkp. i Pom . H . 1, 
S. 31— 32. P oznan  1930.

22. — N iek tö re  ciekawe ro sliny  w okolicy M ochelka pod Bydgoszczq,.
(B em erkensw erte P flanzen  der U m gegend von M ochelko bei 
B rom berg). — Ib idem , H . I I ,  S. 42— 45. P oznan  1930.

23. Kulmatycki W. —  B ad an ia  nad  jesio trem  dolnej W isly. (Der
S tö r in  der u n te re n  W eichsel). O chrona P rzy rody , J a h r 
gang  X I, S. 213. K raköw  1931.

24. — W  spraw ie zachow ania je s io tra  w rzekach  polskich. (Ü ber
die E rh a ltu n g  des S tö rs in  po ln ischen  F lüssen). —  Ib idem , 
Jh rg . X II ,  S. 8— 28. K raköw  1932.

E n th ä lt  we'rtvolle A ngaben ü ber d iesen  se ltenen  F isch  in  der 
W arthe  und  in  der u n te ren  W eichsel.
25. —  Zanieczyszczenie wöd a ochrona p rzyrody . (Pollu tion  of th e

W aters and  th e  P ro tec tio n  of N atu re). — O chrona P rzy rody  
Jh rg . X I I I ,  S. 30— 41 (m it engl. Zusam m enf.). K raköw  1933. 

S tü tz t sich  teilw eise auf in  G roßpolen gem achte B eobachtungen .
26. Latanowicz K. — L asek  lipow y w Gogolewie kolo K si^za. (E in

L indenw äldchen  in  Gogolewo b. X ions). —  W ydaw n. Okr. 
Kom . O. P. n a  W lkp. i P om . H . IV , S. 155— 156. P oznan  
1933.

27. Labendzinski S. — P ro je k t rezerw atu  n a  W ielkiej K§pie w O stro-
m ecku nad  Wisl^,. (P ro jek t eines N atu rschu tzgeb ie tes auf 
der Großen Kem pe b. O strom etzko  an der W eichsel). — Ibidem , 
H ohensalza). — Ib idem , Jh rg . V II, S. 137. K raköw  1927.
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28. M ichniköw na M. —  T u rzy ca  o sc is ta  (C arex  aristata v ar. cujavica)
pod Inow roclaw iem . (C arex aristata v ar. cujavica  bei Ho- 
hensalza). —  Ib id em , Jh rg . V II, S. 137. K rakow  1927.

29. M ijakow ski T. —  L as S iem ian ick i w powiecie K ^pinsk im . (Der
W ald von S iem ianice im  K reise K em pen). — W yd. O kr. Kom . 
O. P. n a  W lkp i Pom . H . I , S. 25— 28. P oznan  1930.

30. M roczkiewicz L. —  W spaniale  jalow ce w lesn. B ieczyny  pod Po-
znaniem . (P rach tvo lle  W acholder in  der F ö rste re i B ieczyny 
bei Posen). —  O chrona P rzy ro d y , Jh rg . V I, S. 147. K rakow  
1926.

31. —  Nowe stanow isko  Osmunda regalis L. na  H elu  pod Jastarniq ,.
(E in  neuer S ta n d o r t von Osmunda regalis L. auf der H a lb 
insel H eia  b. H eis te rn es t). — Ib idem , Jh rg . VI, S. 147. K rakow  
1926.

32. N iezbitow ski-Lubicz E. — O chrona zaby tköw  kopalnych  naszej
fau n y  zw ierz^t ss^cych. (Ü ber den  S chu tz  fossiler Säuge
tie rre s te ) . —  W yd. O kr. K om . O. P . n a  W lkp. i P om . H . IV, 
S. 21— 23. P o zn an  1933.

E n th ä lt  A ngaben über F u n d e  in  G roßpolen und  P om m erellen .
33. —  M uzeum  P rzy rodn icze  w P oznan iu  a O chrona P rzy ro d y .

(Das N atu rw issen sch aftlich e  M useum  in  P oznan  und  der 
N atu rsch u tz). — Ib idem . H . IV , S. 150— 151. P oznan  1933.

34. Olszewicz W. — W  spraw ie godnych  ochrony  drzew  na Pom orzu.
(Ü ber den  S chutz bem erkensw erte r B äum e in  Pom m erellen). 
—■ O chrona P rzy ro d y , Jh rg . IX , S. 151. K raköw  1929.

35. P aczo sk i J. —  R ezerw at cisow y w P uszczy  T ucho lsk ie j. (Das
E ib en sch u tzg eb ie t in  der T ucheier H eide). — Ib idem , J a h r 
gang  V II I ,  S. 1— 9. K raköw  1928.

36. P ap iew sk a  B. — R osliny  p o n ty jsk ie  w W ielkopolsce ze szczegöl-
nem  uw zgl^dnieniem  zespolöw  w pow iecie zn insk im . (Die 
pon tischen  P flanzen  in  G roßpolen m it besonderer B erück
s ich tigung  des K reises Znin). — W yd. O kr. Kom . O. P. n a  
W lkp. i P om . H . IV , S. 51— 68. P oznaü  1933.

37. P aw low ski st. —  O rozm ieszczeniu  m ik o la jk a  (E ry n giu m  mari-
tim um ) n a  w ybrzezu  po lskiem . (V erbreitung  der S tra n d 
d is te l im  poln ischen  K ü stengeb ie t). — O chrona P rzyrody , 
Jh rg . I I ,  S. 44— 45. K raköw  1922.

38. —  D w a w ielkie g lazy narzu tow e w O strzeszow skiem . (Zwei
große F ind linge  in  der U m gegend von Schildberg). —  W y- 
daw nictw o O kr. Kom . O. P . n a  W lkp. i P om . H . I, S. 5— 6. 
P oznaü  1930.

39. Sim m  K. — C zapla siw a (A rdea  cinerea) w R eptow ie n a  Pom orzu.
(Der F isch re iher in  R e p ta u — Pom m erellen). —  O chrona 
P rzy ro d y , Jh rg . IV , S. 40— 41. K raköw  1924.

40. S law inski W . —  Zespöl nadm orsk ie j p iaskow nicy  w okolicy  Cho-
dziezy. (Der S tra n d h a fe r  in  der U m gegend von K olm ar). 
—  W yd. O kr. Kom . O. P. n a  W lkp. i Pom . H . I I I ,  S. 35—37. 
P oznaü  1932.

41. — Zespöl s tepow y z klosownicq, o^cistq. nad  Wislq. pod M orskiem
n a  P om orzu . ( Brachypodietum pinnati an  der W eichsel bei 
M orsk in  Pom m erellen ,). — Ib idem , H . IV , S. 113— 116. P o 
znan  1933.

42. Sokolowski J. — G niazda p ta s ie  w sk rzynkach . (V ogelnester in
N is tk ästen ). — O chrona P rzy ro d y , Jh rg .. V II I . S. 9— 13. 
K raköw  1928.

S tü tz t  sich  vorw iegend auf in  G roßpolen gem ach te  B eobach
tungen ,
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43. Sokolowski J. — Z och rony  p taköw . (Aus dem  G ebiete des
V ogelschutzes). — Ib idem , Jh rg . IX , S. 38— 41. K raköw  1929. 

B ezieh t sich  ebenfalls fa s t ausschließlich , auf Großpolen.
44. —  Czy bocian  w Polsce w ym iera? (S tirb t der S torch  in  Polen

aus1?) —  Ib id em , Jh rg . X II .  S. 1— 8. K raköw  1932.
Die B eobach tungen  w urden  vorw iegend in  G roßpolen gem acht.

45. — O chrona k rask i (Coracias garrulus L .J . (Über den  S chutz der
M andelkrähe). —. Ib id em , H . I I I ,  S. 63— 66. Poznah  1932. 

Die B eobach tungen  w urden  in  G roßpolen gem acht.
46. —  u. Urbanski J. —  Osobliwoäci p rzy rodn icze  okolicy  B rzezna

pod S kokam i. (In  na tu rw issenschaftlicher H in s ich t in te r 
essan te  O b jek te  der U m gegend von B riesen b. Schocken.) — 
Ib idem , H . I, S. 7— 11. P oznan  1930.

47. Stecki K. u. Kulesza W. —  G odny ochrony  jesion  i ja rz fb in a
szw edzka w K artu zach . D ie des Schutzes w erte  Esche und  
schw edische M ehlbeere in  K arth au s). —  R ocznik  Pol. Tow. 
D endrolog., Jh rg . I, S. 105— 110. Lwow 1926.

48. Szafer W. — O chrona p rzy ro d y  w Polsce. (N a tu rsch u tz  in
Polen). —  O chrona P rzy rody , Jh rg . I, S. 11 — 19. W arszaw a 
1920.

B ezieh t sich  auch  au f G roßpolen und  Pom m erellen .
49. —  S k arb y  P rzy rody . (N a tu rschä tze ). — K raköw  1931.

Dieses um fangreiche H an d b u ch  d. N atu rschu tzes  e n th ä lt  auch
sehr viele A ngaben ü b e r G roßpolen u. Pom m erellen .
50. Szafranöwna H. —  Lq.ki nad  u jsciem  P ia^nicy . (W iesen an  der

P iasn itzm ü n d u n g ). —  O chrona P rzy ro d y , Jh rg . V I, S. 85 
b is 87. K raköw  1926.

51. — L ^k i nad  P iasn ic^ . (W iesen an  der P iasn itz). — P rzyrodn ik ,
Jh rg . I I I ,  S. 269— 275. Cieszyn 1926.

52. ■— W  obronie lasöw  Puszczykow a. (Zur V erte id igung  der W äl
der von U n terberg .) — W ydaw n. Okr. Kom . Ochr. O. P. 
n a  W lkp. i Pom . JI. I I I ,  S. 3— 8. P oznan  1932.

53. S zotkow sk i J. —  N ajp i§kn iejsza  buczyna W ielkopolski pod Bo-
guniew em , pow. O bornicki. (Der schönste  B uchenw ald G roß
polens bei B uchenhain , K reis O bornik). — O chrona P rzyrody  
Jh rg . V II, S. 137. K raköw  1927.

54. S zu lczew sk i J. W. — W  spraw ie ochrony  glazöw lodowcowych
W ielkopolski. (Ü ber den S chutz e isze itlicher Blöcke in  G roß
polen). —  Ib id em , Jh rg . IV , S. 35—40. K raköw  1924.

55. — Brz§k (Sorbus torminalis)  w W ielkopolsce. (Die E lsbeere
in  G roßpolen). — O chrona P rzy rody , Jh rg . V, S. 48— 49. 
K raköw  1925.

56. —  B rz^ki lasku  B rudzyüskiego . (Die E lsbeeren  im  W alde bei
B rudzyn). — W ydaw n. O kr. Kom . O. P. n a  W lkp. i Pom  
H . I, S. 39—40. P oznah  1930.

57. — W  spraw ie och rony  rzad k ich  ow adöw  w W ielkopolsce. (Ü ber
den S chu tz se ltener In sek te n  G roßpolens). — Ib id em  H  II  
S. 57— 58. P oznah  1930. ' ' ’

58. S. K. —  D^,b w G dyni. (Die E iche in  G dingen). — O chrona P rzy 
rody , Jh rg . I I ,  S. 103. K raköw  1921.

59. T eodorow icz F. — O sobliwosci flo ry  grzyböw  w yzszych W ielko
polski. (B em erkensw erte A rten  höherer P ilze in  G roßpolen). __
Ib idem , H . I I I ,  S. 50— 56. P oznan  1932.
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60. T um m  0 . — W  spraw ie majq,cej si^ budow ac e lek trow n i w Tu-
cholskich B orach  nad  Wd^,. (Zum. B au einer e lek trisch en  Anlage 
am  S chw arzw asser-U fer in  der T ucheier H eide). —  O chrona 

P rzy ro d y , Jh rg . V II I ,  S. 132— 133. K rakow  1928.
61. Urbanski J .  —  S tanow isko  kloci (C ladium  M ariscus)  n ad  Je-

ziorem  D§biec w P rom nie. (E in S ta n d o rt von Cladium M a
riscus am  D em bitsch-S ee bei P rom no — G roßpolen). — Ib idem , 
S. 130— 131.

62. — N ajp i^kn iejsza  buczyna W ielkopolsk i pod B oguniew em  w po-
wiecie O born ick im . (Der schönste B uchenw ald  G roßpolens 
bei B uchenhain  im  K reise O bornik). — W ydaw n. O kr. Kom. 
O. P . n a  W lkp. i Pom . H . I, S. 12— 16. P oznah  1930.

63. — D ziki O ströw  kolo B rzozy  pod Bydgoszcz^.. (Der W ild 
w erder b. H o p fen g arten  b. B rom berg). — Ib id em , S. 22— 24.

64. — W ycieczka w dolin§ R adun i. (E in  A usflug in  das R adaune-
ta l.) — Ib idem , H . I I ,  S. 26— 32. P oznan  1930.

65. —  B uczyna n ad  jezio rem  L u tom sk iem  k. S ierakow a. (B uchen
w ald  am  L u to m er See b. Z irke). — Ib idem , S. 36— 41.

66. —  Jezioro  Czarne w lasach  N ad lesn ic tw a Z ielonka. (Der Schw arze
See in  den W äldern  der O berförsterei G rünheide). — Ib idem , 
S. 46— 48.

67. — L ^k i z halofilnq, roälinnoscig. kolo W ielkiej W si nad  zatok^
Puckq.. (Die S alzpflanzen der W iesen b. G roßendorf am  
P u tz ige r W iek.) — Ib id em . H . I I I ,  S. 16— 21. P oznan  1932.

68. — Czaple W yspy  n a  jeziorze K losow skiem  kolo Sierakow a.
(Die R eiherinseln  im  K lossow ski-See bei Z irke). —- Ib id em  
S. 59— 63.

69. — M apa zaby tköw  p rzy ro d y  polskiego w ybrzeza. (K arte  der
N atu rd e n k m äle r des polnischen K üstengeb ie tes). — Ib idem , 
H. IV , S. 5— 20. P oznan  1933.

70. — L as bukow y nad  jezio rem  O strzyck iem  kolo K artu z . (Der
B uchenw ald am  O stritz-S ee b. K arth au s). —  Ib idem , S. 116 
bis 119.

71. W odziczko A. —  Spraw ozdanie z w ycieczki po P om orzu, od-
by te j w celach ochrony  p rzy rody . (B erich t ü ber einen  N a tu r
schu tzausflug  nach  P om m erellen). —  O chrona P rzy rody , 
Jh rg . I I I ,  S. 61— 70. K rakow  1922.

72. — S tanow iska b rzozy  n iskiej (Betula hum ilis) w W ielkopolsce
i ich  ochrona. (Die S tan d o rte  von  Betula humilis in  G roß
polen und  ih r  S chutz). —  Ib idem , Jh rg . V, S. 50— 55. 
K rakow  1925.

73. — R ezerw at leäny w P iw nicach  pod T orun iem . (Das W ald 
schu tzgeb ie t in  P iw n itz  b. T horn). —  Ib id em , S. 56— 58.

74. — O chrona p ierw otnej sz a ty  roälinnej n a  P om orzu . (Schutz
des u rsp rüng lichen  P flanzenkleides Pom m erellens). —  Ib id em , 
Jh rg . V, S. 35— 50. K rakow  1925.

75. — O chrona p rzy ro d y  w najb lizszej okolicy  P oznan ia . (N a tu r
schu tz  in  der n äc h s te n  U m gebung der S ta d t  Posen). — 
Ib id em , Jh rg . V II, S. 56— 59. K raköw  1927.

76. — Nowe re lik tow e stanow isko  w rzosienia b lo tnego (E rica
tetralix)  w W ielkopolsce. (E in neuer R e lik t-S ta n d o rt der 
G lockenheide in  G roßpolen). — Ib id em , S. 136.

77. — Nowe stanow isko  b rek in i (Sorbus torminalis) w Ludw ikow ie
pod P oznaniem . (E in neuer S ta n d o rt der E lsbeere in  Ludw igs
höhe b. Posen.) —  Ib idem , S. 136— 137.
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78. W odziczko A. —  KIoc w iechow ata ( Cladium M ariscus) w W ielko-
polsce. (Cladium  M ariscus in  G roßpo len ) .  — Ib idem , S. 137.

79. — )fPjj,b W ersalsk i“ w D ^bkach nad  B a ltyk iem . (Die Versailles-
Eiche in D em bek an der Ostsee). —  Ib id em , Thrg. V III , S. 131. 
K raköw  1928.

80. — Zielen m ia s t z p u n k tu  w idzenia ochrony  p rzy rody . (Die
G rünan lagen  in  den S tä d te n  vom  S tan d p u n k te  des N a tu r
schutzes .b e tra c h te t) . —  Ib idem , Jh rg . X, S. 34— 45. K raköw  

,  1930.
81. — Sosny C zarto rysk ich  w K ^ tn ik u  nad  W artq. pod P oznan iem

(Die C zarto rysk i-K iefern  a. d. W iryer F äh re  b Posen ) — 
Ib idem , S. 259. '

«2. — G in^ca D ?bm a w Poznaniu . (Der bed roh te  E ich w a ld ’ in  
Posen). —  Ib idem , S. 270.

83. — E ezerw aty  zieleni w rozbudow ie naszych  m ia s t ze szcze-
gölnem  uw zgl?dnieniem  P oznan ia. (Das G rün  in  den B au 
p länen  unserer S täd te , m it besonderer B erücksich tigung  der 
S ta d t Posen). —  Ib idem , Jh rg . X I. S. 93— 107. K raköw  
1931.

84 . — U tw orzenie rezerw atöw  w Puszczykow ie i Ludw ikow ie pod
Poznaniem . (N a tu rschu tzgeb ie te  in  U n terberg  u. Ludw igshöhe 
b. Posen). — Ib idem , Jh rg . XI I ,  S. 44— 50. K ra k o w ' 1932. 

3 5 . — S tanow isko zim oziolu (Linnaea borealis) w Puszczykow ie 
pod P oznaniem . (Linnaea borealis in  U n terberg  b Posen!
— Ib idem , Jh rg . X II , S. 170 — 171. h

86 . — G in4.ce stanow isko w rzosca b totnego (E rica  tetralix) w W ielko- 
polsce. (E in  schw indendes V orkom m en der G lockenheide in  
G roßpolen). — Ib id em , S. 171.

87 _ L^-ka storczyköw  kolo Ilowca pod P oznaniem . (Die O rchideen
wiese in  d. U m gegend von P etzen , Kr. Schrim m ). — Ib idem  S 
171 — 172.

88. __ M ilek w iosenny (Adonis vernalis) w W ielkopolsce. (Der
F rüh lingsadon is in  G roßpolen). —  W ydaw n. O kr. K om . O. P. 
na  W lkp. i Pom . H. I, S. 33— 36. P oznah  1930.

89 __ D olina B ogdanki w rozbudow ie P oznania. (Das B ogdanka-
T al und der A usbau der S ta d t Posen). — Ib idem , H. I I I ,  
S. 9— 14. P oznaü  1932.

90. — R odzim y sw ierk n a  lew ym  brzegu dolnej W isty. (U rständ ige
F ich te  am  linken  Ufer der u n te ren  W eichsel). —  Ib idem , S. 69 
bis 70.

9 1 . — O chrona glazöw narzu tow ych  n a  P om orzu. (Schutz e rra tisch e r
Blöcke in  Pom m erellen). — Ib id em , S. 70.

92. — M aterja ly  do inw en tarza  pom niköw  i zaby tköw  p rzy ro d y
w ojew ödztw a pozn-ajiskiego. (M aterialien zu einem  V er
zeichnis der N a tu rd en k m äle r der W ojew odschaft Posen!
— Ib id em , S. 70— 71.

03. — Ale je p rzydrozne w W ielkopolsce. (Alleen in  G roßpolenl
— Ib id em , S. 71— 73. ’ ’

94. — T epienie jem ioluszek w P oznanskiem . (V ernichtung von
S eidenschw änzen in  G roßpolen). —  Ib idem , S. 73.

95. — Z adan ia i dzialalnosc M i^dzywojewödzkiego K om ite tu  ochrony
rzek przed zanieczyszczeniem  w Poznaniu . (Ziele und  T ä ti" -  
k e it des in te rw ojew odschaftlichen  K om itees zur B ekäm pfung  
der V erunrein igung  von F lüssen in  Posen). — Ib id e n °  
S. 73— 75.
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96. W odziczko A. — U rz^dzenie Szkolnego O grodu B otan icznega
w Poznaniu  w zwiqzku z ochrong, p rzy rody . (G esta ltung  
des B o tan ischen  G artens in  Posen, im  Z usam m enhänge m it 
dem  N atu rschu tz). —  Ib id em , S. 75— 76.

97. — K iedy  o d k ry to  stanow isko  brzozy  karlow atej w L in jach
n a  P om orzu ? (W ann w urde der S ta n d o r t von Betula nana  
bei N eu-L inum  e n td ec k t? ) . — Ib idem , H . IV , S. 154— 155. 
P oznah  1933.

98. — P ost§py  w organizacji W ielkopolskiego P a rk u  N arodow ego
w Ludw ikow ie pod P oznaniem . (F o rtsc h ritte  in  der O rgani
sa tio n  des G roßpolnischen N ationalparkes in  L udw igshöhe 
b. Posen). — Ib idem , S, 153-— 154.

99. — W ielkopolski Zw ierzyniec w Gol^cinie w P oznan iu . (Der
großpolnische T ie rg a rte n  in  G olentschin b. Posen). — Ib id em  
S. 152— 153.

100. — Nowe placöw ki w rzosca bagiennego (E rica  tetralix) pod P le-
szewem  w W ielkopolsce. (Neue S tan d o rte  der G lockenheide 
bei P ieschen in  G roßpolen). —  O chrona P rzy rody , B. 13,. 
S. 84— 87. W arszaw a 1933.

101. W oloszynska J . —  O rezerw at nad  P iasn ic^ . (ü b e r  ein  N a tu r
sch u tzg eb ie t an  der P ia sn itz ) . —  O chrona P rzy ro d y , fhrg. 
V III , S. 16— 29. K rakow  1928.

102. W in ieck i St. — Torfow isko kolo G orzynia pod M i^dzychodem .
(Das Torfm oor b. G orzyn b. B irnbaum ). —  W yd. O kr. 
Kom . O. P. n a  W lkp. i Pom . H. I I ,  S. 33— 35. P oznan  1930.

103. W roblew ski A. —  Osobliwosci dendrologiczne pow iatu  Srem-
slciego. (Dendrologische M erkw ürdigkeiten  des K reises 
Schrim m ). — Ib idem . H. 111, S. 21— 27. P oznan 1932.

104. W. K. — N ajw i^ksze stanow isko  E ryngium  maritimum  na  pol-
skiem  w ybrzezu. (Der g röß te  S ta n d o rt von E ryngium  ma
ritim um  an  der polnischen K üste). — O chrona P rzyrody , 
Jh rg . IV , S. 130. K raköw  1924.

105. — N ie no tow ane stanow isko  b rek in i (Sorbus torminalis) w lesie
b y ty n sk im  na zachöd od P oznan ia. (B isher u n b ek a n n te r 
S ta n d o rt der E lsbeere im  W alde b. B y ty n , w estlich von 
Posen). — Ib idem , S. 130.

106. — Nowe stanow isko  cisa w obr^b ie nad lesn ic tw a D^bowo pod
G niew em  n a  P om orzu . (E in  neuer S ta n d o rt der E ibe in  d er 
F ö rste re i B lankenburg  b. M ew e— Pom m erellen). —  Ib id em , 
S. 131.
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