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3 u íj <i t í. ©ebeutungéroanbel in Jpoc^fpractie unb ©funbart. ©on $riebrid) 
©raebifd) / ©eologifdfeé Sanbfdfaftébiíb bcr Umgebung »on .Sieéihtgéroalbe unb 
feine ©crjtcincrungcn. ©on Ótmvffut, Sranfenftcin Í. tod)l. / 2lué ben :£agc= 
btidjem beé Slbteé 5£I;omaé @d)ttciber (169 5—16 9 9). ©on 93. SDiairoalb, ©ratt= 
nan / Ser SOÍünjfttnb von 2Büttfd)cUntrg. ©on 3'ofef .Singer, iBünfdfcllmrg, 
@ct)lcf. / ©tineralienfunbe im ©raunauer £änbd)en. ©on ütobert ©rauer, 
©raiman / ©urgruine Grimburg, ©on 2Ö. Hofmann, ©raiman / ©aufleine / 
geitfdjriftenfdfau / ©ingegangene 2luétaufd)fd)rífícn / .Siebte 9cad>rid)ten /

©üdtertifd).

Vtvtimn<xá)úá)tm.

1. fBtifglicbcrbctocgwtg. Serftorben : Stttbaucr .Sufdjeí;Obe rt) a n n é; 
borf, Savon von Stündjífaufen; 9ííebcrfd)mebcíborf, .Sonfíftorialrnt Pfarrer1 
Scrgntamt ; -Sßniggßain, Pfarrer fe. Sotar dpattffen ; ©rcnjecf, Pfarrer fe. 
Sotar JpoffmamvDbcríangcnau. — © í ng etr e t en : Snd)í)anblcr Sod)ttig; 
@la|, ©tubienvat Sr, .SÍictmSreélau, 2lmtégcríd)térat ©tehvSrcétau, ©tabt 
©ítberberg (©utengeb.), ©tabt ©rulid) (©ubetcngau), ©tubícnrat a. S. 
Sedert;9tabebeul bei Sreében, ^aut Surt ,fjmmann;Jper$berg/4>ar$, Scdfté; 
amvaít Sr. 3ac^>ns©ía^, Sr. Herbert .Sügíer;Scíncr¿, ©tabtarduvar unb 
Südfcrciícítcr Sr. ©vid) 9tafd)fe; ©taß, Server 2llfreb fabelt ; @icßt)übc( 
(2tbícrgeb.), .fieínríd) ©roftpíetfd);©d'créborf, &r. ©laß, Sfanfreb 3immer* 
2littomniß, .Sr. Jpabetfdjmerbt, ©eorg íBcrncv;©d)tcget, .Sr. ©tai), 3cfcf 
©ímomSeuttfen O/©., 2íífoné .Sarger;.jDabe(fd)merbt, Jpaná J5nrroíg;©beré; 
borf, Är. j)abcífd)merbt, Herbert @djmíbt;Seutf)en O/©., Seinßolb ©d)önig; 
Sab Sangenau, Śubolf ©dnvítaíía=Sab Sanbed, fämtiid) in 2trbeítégemeín; 
fd)aft an jpod)fd)itie für Scßrerbitbung Senken D/©.

2. 2tm 24. Stoi fanb in ©laß im Urfunbeiraume eine ©efamivor*. 
ftanbgfißung ftatt, an ber 17 ^crfonen teílnaJjmen. Sad) einem furzen 
©efdjaftéberídft bcé Obmanns folgten Sluefpracbcn über bíe ©taller Heimat* 
blatter, bíe Südjcreí unb ttrfunbeí ttfm. Sent Síid)erroart unb Itrhtnbcnmart 
rourbe eine brcígííebrigc -Sommiffion jur Unterftüßung beigegeben, in bíe ge; 
maíttt mürben: Oberamtóríd)tcr ©ierid), ttni»crf.;$rof. Sr. ÍBíttig unb ©tu; 
bienrat Sr. ßeigermann. 3n ben ©efamtvorftanb mürben jugemüfit: Scorer 
8ogger;Jpauéborf, ©tubíenrat a. S. 2Bíecjoref;£anbed.

' 3m roíffenfdjaftíidfen Seite l)ielt Sríebrid) ©raebifd);@acEifcf) einen Sor; 
trag über „Scutfd;eś Solfétum ím ígcímgefcfrtcn ©renjtaitb".

3. Ser gefcfdftéfütyrenbe Sorftanb í;at fíd) mit ber Srage ber 3 a i) r c é; 
verf ammiung befaftt. ©r (ft bcrSichtung, baß cé fid) empfiehlt, inbiefent 
3al;re bíe 3aí)rcéverfammlung auéfaílen ju taffen. Ob eine ©idling bes @e; 
famtvorftanbeé abge^aíten roerben fann, i ft angcfid)té ber Satfadje, baß eine 
Sciße von Stítgtícbern junt JÓeereébíenft cinge&ogcn fínb, fetfr jmeifetßaft. 
3d) bitte ble Slítgtícber beé ©efamtvorftanbeé, mld) bod) jo roeít mentid) jtt 
béjüdfen, urn and) bíefe $rage ju bereben.

4. Sie Sotmcnbígfeit einer neuen .Sürjung ber JfvSI. ift burd) bíe Se; 
fdfränfung auf breímatígeé ©rfd)cinen verntíeben roorben.

@(aß, ben 1. Sovcmbcr 1939.

Soefc, Obmann,
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Bßdßidungsroandßl in floifilpraifie und fllundart.
$on grricbrid) ffiraebifd).

9tacb lanbläufiger 9lnficbf muß febeś Wort einen feffen begriff auS- 
brüdten ober eine beftimmie Aufgabe im Saßgefüge erfüllen. Wir lern
ten in ber Schule, baß filius ber 6obn beißt ober la mére bie buffer ufro.; 
beim überfragen ganger Gäbe aber merkten mir halb, baß eine gute, finn- 
gemäße unb gugleicb roörflicbe überfeßung meift nicht möglich roar; mir lern
ten gange Worfgtuppcn kennen, beren Wiebergabe in einer gretnbfprache oon 
<?at[ gu galt oerfcbieben toar, g. Weib, grau, ©affin, Same; ober tianb 
im ©egenfaß gum Waffer, £anb im ©egenfaß gur Stabt, £anb im polififcben 
ober etbnograpbifdjen Sinne, ©eśbatb ift auch bie 'Begrünbung töricht, mit 
ber man ben ©ebrauch beliebter grembroörfer — g. %. abfolut, birekt, eoen- 
tuell, Jnfereffe, Womenf, fpegietl — ffüßf: fie ließen ficb nicht burd; e i n 
für alle gälte paffenbeś beuffcbeś Wort erfeßen; gerabe bie ‘Berbeutfdjung 
bequemer grembroörfer groingf unś, ben oollen"Reichtum unfetet Wuffer- 
fpvacbe an bunberffälfiger Ruśbrudtśmoglichkeif auSgufcböpfen.

Sie SBebeuiung beś eingelncn Worfeś iff alfo nicht fe ft abgegrengt unb 
fdjroankf nicht nur im Wanbel ber Seiten, fonbern auch im lanbfcbaftlicben 
©ebraucb. Siefer Vorgang iff fo alt roie bie Sprache felbft. ©aś beutf«t>e 
Wort ©aft unb baś uroerroanbfe lateinifdje hostis „ber geinb" fließen im 
3nbogermanifd;en gufamnten in ber ©runbbebeutuna „grembling"; ber ©aft 
iff ber roillkommene, befudjenbe, beherbergte grembling, ber ©aftfreunb, 
ben hostis aber befrachtete man mißfrauifcb, feinblich, alś © e g n e r. £a- 
teinifcb mors, mortis „ber ¡Tob" unb beuffd) Worb finb einer Herkunft, 
nur bat ficb im ©ermanifcben bie SBebeufung befcbrönkt auf bie geroalffamc, 
abfichfliche ¡Tötung etneś Wenfcben. ©er Ramę ©aefarś rourbe in bet klaffifcb- 
lateinifchen Ruśfprache Kaesar gum ¡Titel Saifer für bie böcbffen roelllidjcn 
Wacbtbaber unb in ber fpäftafeinifd;en Ruśjpracbe ßäfar gu beut gleicbbe- 
beufenben ¡Titel ßar (ffdjcdjifd) cisar) flaroifcber SfaafSbäupter; entfpredgenb 
rourbe ber Ramę beś grankenkonigś Sari in ber gorm król ober král gum 
SönigSfitet flaroifcber gürften. Unter ¡Bahn, Rab, Wagen, oerfteben mir beute 
nicht nur bie einfachen, roeiferen ©runbbegriffe, fonbern auch bie engeren 
"Bebeufungen ©ifenbabn, gabrrab, Sraftroagen, bie erft auä neuerer unb 
neuefter Seit ftammen.

Sie lanbfcbaftlicben ‘Bebeufungśunferfchtebe freien befonberś beutlid; in 
ber bobenffänbigcn Wunbarf heroor. Wir roolten beute unfere ©laßer Wunb- 
arf mit ber ¡öocbfpracbe in biefer ¡óinfid;f Dergleichen unb einige befonberś 
auffaltenbe 93eifptele berauśgteifen.

A. Saupf- ober ©ingroörfer.
gangen mir beim W e n f ch e n an. ¡Reben „ber" Wenfch, Wg. Wenfcba 

ober £eufe, hören mir „boś" Wenfch, Wg. Wenfcber, in ber auch fcbon mbb. 
Rebeufung Wagb.

gür Wann finb neben Wóan bie Ruśbrticke Wonnśbćtb unb Wonngem 
(Wanneśname), in ber Wg. Wonne (nicht Wännet!), Wonnébélbet unb Wonng- 
mer gebräuchlich, ©er ©bemann beißt Saar; bie grau nennt ihn mit bem 
¡Taufnamen ober gu brillen ‘Perfonen Weiner, früher aud) mit bem gamillen- 
namen, g. ¡8. ber Sraufc.

Instytut Śląski
iJiitH ¡¿¿4..•------- -v'-V-isrfr-
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33ebeutungámanbeí ¡n Jpocftfpmiie imb 9J?unbart

grau, in älterer Wunbarf graa, beute meift grau, meint nur bie 
Herrin, bie Bäuerin, im ©egenfaß 3um ©efinbe *); fonft fagt man Weib öoii 
bet ©befrau, allgemeiner Weiśbćlb, bei Braunau aud)Weißm. (WeibeSname), 
ober man oermenbet ben gamiliennamen, auch ben Zaufnamen ober bie 93e- 
rufśbejeicbnung beé Wanneś, 3. <23. bie Karjern, bie 91amanben, bie ©teil- 
mauern, ober baś fubftanfioierte gürroort 6ie; ber ©bemann jagt in bcr 9ln- 
tebe Weib ober ben Zaufnabmen, 3. 93, 9lnna, ober im ©efpräcp mit anberen 
„Weine"; britte %)erfonen fagen auch Seine unb Seine, 3. 93. Seine boot 
merfcb gefääf; ber 9'töckrocr 9luguff 3änkf met Seiner.

Kall ober Kalle, b. 9. K e r l, bat auch bie 93ebeutungen greier unb — 
befonberś bei 93raunau — Knecht; unter Dämpfer, b. b- Jungfrau, oer- 
ffebt man nicht nur eine lebige, noch unberührte grauenSperfon, fonbern oor 
allem auch ein junges heiratsfähiges Wöbcßen unb bie Verlobte (©eliebte). 
Sie Wagb beißt 9Kääb ober Woib, baneben Wenfd) (f. oorber) unb befon- 
berś bei 93raunau Wäabl ober Waibl; 9Hääb ober Woib nennt man aber 
auch eine lebige, befonberś ältere grauenśperfon.

Sie begriffe Sohn unb Mochte t werben neben Subn unb Zärter 
häufig burd) Dünge unb Wääbla roiebergegeben.

Knoaroe, b. b- Knabe, kommt nur noch in ber 93ebcutung Kamerab, 
Kumpan, befonberś in ber oberen ©raf|d)aff oor, fonft ift eś burd) jönge 
oerbrängt.

Sie 9luSbrücke 93raut unb 93räufiem befcßränken fid> auf ben 
$od)3eitSfag; als 93erlobfe nennt man bie 93raut Jömpfer ober Schob unb 
ben 93räutigam greier ober Kali.

93 e 11 e r be3eid)nefe in ber älteren Wunbarf einen Oheim ober über
haupt einen 93erroanbten entfernteren ©rabeS, roäbrenb bie 93egriffe 
©oufin unb ©oufine 1. ober 2. ©rabeS burd) 9lecbfgefcbroéfterkénb ober 9lnber- 
gefcbroéfterkénb be3eicbnet mürben; beute werben biefe 9luSbrücke burd) Onkel 
unb burd) Kufäng’ unb Kufine oerbrängt. WaS über 93etter unb Onkel gefagt 
mürbe, gilt finngemäß für Wubme unb Zante.

Ser Wärt (Wirt) ift ber $err ober 93efißer eines HaufeS, roäbrenb bet 
©aftroirf ©oftroärt ober Schenke unb gelegentlich aud) Kraatfcbmer genannt 
wirb.

greinbfcboft be3eid)nef, roie aud) fd)on mbb., bie 93erroanbffd)aft.
Unter ben 9'tamen oon Körperteilen ift H a u p t burd) Koop unb Sd)aabei 

oöllig oerbrängt; nur in ber 93ebeufung Kohl-, Salat- unb Wobnkopf gelten 
noch allgemein bie gormen Häät ober Soif, foroie Kraufbääfla, Wobbäätla 
u. bergl. Dm übertragenen Sinne ift bie bb. gorm Haupt üblid) in Haupt- 
fad;e, Hauptmacher, Hauptgerecßie ufro. Sagegen bat „Sänge" nod) bie 3roeite 
93ebeufung Sungenfd)roinbfud)t: a boot be Sänge = a boots of ber Sänge.

93on Ziernamen íinb 3U nennen: 9t 0 ß ift burd) ‘Pfaab oöllig oerbrängt, 
bod) finb nod) bie 91oleitungen röffa unb räffid), „nach bem fiengffe oerlan- 
gen(b)", 9lößmarkS (ein Hausmittel) unb 9täßfd)läd)ter üblid). ©benfo bat 
fid) bie 93e3eid)nung 9loßmarkf in ©laß erhalten (fcbon 1348).

Unter ©eier oerfteßt man ben Hübnerbabid)i unb ben 93uffarb, bilblid) 
aud) ben Zeufel.

©in 93ierfißla ift eine ©ibecbfe; bagegen ift ber bb. begriff 93ierfüßler 
für Säugetiere nicht oolkSfümlicß.

Worm unb Wärmla können aud) Dnfekfen fein, fogar geflügelte, 3. 93. 
Oabrroärmla, Summerroärmla, ©libroärmla, JoobännSticbroörmla.

SaS Wort V f l a n 3 e bat nicht bie allgemeine 93ebeufung roie in ber 
ßod)fprad)e, fonbern meint nur einen Seßling oon Koßl, Wiben, Salat u. bgl.

i) Um 1900 rourbe eine 93auerSfrau in ber oberen @raffd>aft oon einer 
Haufiererin, bie ficß einfcbmeicßeln roollic, mit grau Sänger angerebef. Sie 
93äuerin erklärte ißr: ,,©ed> been hai grau, ee* been be Sängern!" DmSorfe 
gab eS nur 3toei „grauen": bie grau 6appelf (grau beS (SutSpäcßferS) unb 
bie grau ©läner (reiche Witwe eines Seinroanbfabrikanten).
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93cbeutungéroanbeí ¡n Jpod)fpmd)e imb SOtunbart

©in 92?orf für ben bofanifchen ©efamtbegriff im ©eaenfaß 3um Zier fcbtf ber 
vHunbarf; fie kennt nur bie Seilbegriffe 23aam, Strauch, Staube, Tträufich 
u. bgl. Sad einfache 273ort Ä r a u t bebeutet in ber 97iunbarf nur iCohl; man 
unferfd)eibef 9Heißhrauf, ciöelfd)hvaut, Sauerkraut ufro. 3m hodjb. Sinne 
fagi man ftaft ßrauf mcift ßräufid), aud) uon Ginjelpflanjen, ferner ßräufla 
unb für jarte Kräuter auch ©rdttd ober ©raadla. 3n jufammengefeßten 
‘Pflanjennamen iff ftaft t;b. Ärauf in echt oolkdfümlichen gormen Kräufid) 
üblich, roährenb bie gorm ÍCrauf einen geroiffen hochb. Ginfluß uerrät; fo 
fleht neben Schetikräutich, Caaroerbräufich, gorchkräutid), 23eruufkräutid), 
©lieberkräufid), jCnä(rr)lakräufid), 97tufferkräuficl), roćlbe 9iieroekväutich *) ufm. 
— Johanniskraut, Saufenbgótbakrauf, ßoßakrauf, ‘Pfafferkrauf* 2) u. a. ‘21 ud) 
©road (©rad) ift nicht im botanifchen Sinne ju oerffehen, fonbern roirb aud) 
uon jarferen Kräutern gejagt; man vergleiche bie tarnen 9Ääufegrdäd, 2ßanja- 
grdad, 3ippcrgrdaS,3) aber aud) <231uttgro£ié, Söngergroitd, ©refchtagriíad, 9leffel- 
gräad, 97änblagrdad, 923énbagníad.'1 *) Gin edited ©rad roirb meift Schmcele 
genannt: 23rood)ofchmeele, Sißanjafchmeele, 2ßofferfchmeele.6) §b. 923 u r 3 in 
‘Pflanjennamcn iff mit Wurjel uöllig jufammengefallen, 3. 23. ßaudroorjel, 
jtölraroorjel, Sdiroaßroorjel, ©ölbroorjel, Sfäänroorjet;«) aber aud) l)b. Warje 
iff in ^Durjel umgefotmf roorben, 3. 23. Qßrdftroorjel, Sinnerroorjel, 9lääl- 
roorjei (= 9teibnagel).

Ser 23 u f d), munbarflid) %)uufd) ober 'poofch, hat bie fd)on im 97%hb. 
oorhanbcne hottehfiue 23ebcufung „©ehölj, 2Z?atb" angenommen, roährenb 
man im hb. Sinne Sfräud)e(r) ooer Séckrorid) fagf. Sagegen iff bad 223ort 
213 a l b aud ber lebenbigen 93olkdfprad)e oerfchrounben unb nur noch in Orfd- 
unb roenigen giutnatnen 311 finben: ©runroalb, 977éífelroaale, £id)faroaale,
Särjmaale, Äidroaale, Munberfdroaale, — ber ‘Pauetroaal (bei ©aberdborf), 
ber %eu(aroaal (bei 9?tiffclroalbe).

% e i f i d) hat auch bie 23ebeufung ,,Reifer" angenommen; ogl. 23ärka- 
rcifid), gichfareifid).

Sie 2Z3örter bad Sorn unb ber Sern finb in ber 9Hunbarf oer- 
fchmoljen 311 „b e r 3Com ober ÍCann, 2713- Äärner", 3. <23. ber ‘Pflaumahorn, 
bie ‘pflaumakärner. 2tur im hollektiuen Sinne iff „bad" Äorn ober Äann 7) 
lebenbig unb bebeutet 9toggen unb ellipfifd) „ber" 3Com (9773. bie 5Corne) ftaft 
Äornfchnapd. Sad 2Z3ort 9? 0 g g e n iff faff ganj ungebräuchlich; nur örtlich 
iff ed noch uorhanben in ben 2?erbinbungen %dckftruh, (bod) 9?öckftdppel, 
récka 97íal)l unb récka jCucha.

Gbenfo role allgemein in Sdjlefien meint Schote, munbarflid) Schnute 
ober Schoofe, bie grüne Grbfe, nur bie reife grud)t heißt 91rbfe; aud) fagf 
man Schuufaffnü) für Grbfenftroh- Sagegen oerffehf man unter ¿immel- 
f d) l ü f f e 1 in Sdjlefien meift bie ‘Primel, in ber ©raffdjafi aber („gimmel- 
fchléffala") ben tjornklee, roährenb bie ‘Primel hier Keilljacke, ‘Popinkala ober 
‘Pluuberhoofa genannt roirb. 23 r a u n e 11 e ober 23amelle bejeichnet in bofa- 
nifchen 23üd)ern feild bad Äofjltödchen, eine Orchibeenarf (Nlgritella), feild 
einen Cippenblütler (ßrunella ober Prunella), feild bie 23raunrour3 (Scrophu-

*) Chelidonium majus, Anemone Hepática, Mentha arvensis, Trifolium 
montanum u. a., Galium Mollugo, Sedum acre, Chrysanthemum Parthenium, 
Plantago lanceolata.

2) Hypericum perforatum, Erythraea Centaurium, Teucrium Marum, 
Satureja hortensia.

3) Deschampsia flexuosa, Briza media.
4) Hypericum perforatum, Erophila verna, Alectorolophus minor, Urtica

et Lamium, oerfd)iebene Äräuter an 2Begränbcrn, Convolvulus arvensis.
6) Phleum pratense, Briza media, Holcus lanatus.
6) Sempervivum sobolifcrum, Sanguisorba officinalis, Symphytum offi

cinale, Lilium Martagón, Polypodium vulgare. (Jn ben gnßnoten 1—6: ört- 
lidje 2tbroeid)ungen in ber 23ebeitfung norbebalfcn.)

7) 9H3. bie ßanne = Äornfelber.
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93ebeutungétuanbeí in JpocfyfpmcÍK itnb SOlimbart

laria), in ber ©laßer Btunbarf aber allgemein, unb groar mit beuffdjer 
Betonung Bráunalle, ben BUefenknopf (Sanguisorba officinalis). SaS 
BJorf toirb je nad) ber bamif begegneten "Pflange oon Prunella (‘Pfläumcben) 
ober oon frg. brunelle aus brun (braun) ober oom Barnen beS ifalienifcben 
Botanikers Brunelli abgeleitet; baS Both oerbinbet it)n mit „braun" nad) ber 
garbe ber Blütenköpfe. Sie Ocbfcngunge ber Botaniker (Andiusa 
officinalis) auS ber familie ber Borretfcbgeroäcbfe ober Baubblättler iff im 
BolkSmunbe roenig bekannt; bagegen nennt man allgemein Oyagonge bie 
großblättrigen Bmpferarfcn Rumcx obtusifolius unb Berroanbte.

Beker iff nicht nur baS gelb, fonbern aud) lofe Grbe, 3. B. ’n 6cbaffnelS 
Beker, gür Beben iff nod) bie alte gotm Boobem üblich; bie Bebeufung 
ift mannigfad): Bobenarf (guuber Boobem), Befiß ober giurffück (öf BtebelS 
Boobem), Beben eines ©efäßeS, oberster Sadjboben (Geroerboobem); ftaff 
gußboben fagf man Babe (Grbe). Ser Bieberboobem im 1. Stock beißt in 
ber ©raffcbaft meift B i b n e ober Bebne (Bübne). Somit begeicbnef man 
außerbem mie im ßoebb. ein f)obium, 3. B. für Btufikanfen unb ¿bcafer- 
(piel, unb ferner auch einen Hübner- ober Saubengroinger (Sinner-, Zauroa- 
bibne). Sie ©runbbebeufung iff Bretferoerfeblag.

Unter SauS oerffebf man auch ben SauSflur, unter Sette (Söffe) all
gemein bie Bborfbüffe unb örtlieb auch bie Glashütte.

SaS Bette iff meift bie Beffftelle; bie Betten beißen „gaaberbetfe"

Ser Stook (Stock) ift ein Baumffumpf, BSurgelftock; ben Spagierftock 
nennt man „Stecka".

Ubre iff ble Zafcbenubr; bie BJanb- unb bie Zurmubr beißen Sääfer 
ober Saijer; um 5 Ubr — ei ber fémfta Sfönbe.

B e ft ober Beffla iff ein Sfoffrefl; fonft fagf man Bääje ober Baije, 
Bääjla oon ©etränken, Jemerbleibfel, Jemerbleinife ober Orja (Big.) oon

ßPelieben „boś" ©eff (©iff) im bb. Ginne fagf man „ber" ©éff für 
Äranhbeif. , _ t ..

Bßbnber bebeufef Beugierbe, baber robnberboffid) = neugierig; 
giöcbf iff gleidjbebeufenb mit Bngff, gurcbf; 3Ö dj t meint fooiel mie Ccrm.

S a cb e kommt meift nur in ber Gingabi oor unb kann kollehfioifd) ge
braust roerben, 3. B. bie boon Sadie, b. b- Bermögen, ober man fagf Sénger 
im Sinne oon Begebenheiten, Bnekboten, 3. B. ei baam ßalenber boots gang 
fśiene Sénger brénne. Buś ftaff ber Big. 6 * u I b e n iff in ber älteren 
Btunbarf meift bie Gingabi üblici): baar boot SSölb, boß a ffénkf; a boot 
a ‘puckel ooll Scbolb (aud) Scboolb); baar ffeckf ei ber Scboolb mie ber Sunb

C* “^oonba bebeufef Btonb (luna) unb auch 9% on at (mensis).
Sie Btunbarf meibef baS BJorf S a m p f; eS kommt nur in einigen bilb- 

liSen BebenSarfen oor: Sompf macha, m Sompfe fein, ’S gibt mie mit 
Sompfe. 3m eigentlichen Sinne fagf man Baad) (Baucb) unb in ber Be
beufung BuSbünffung, BJafferbatnpf, Broobem.

Beben G n b e ift in beftimmten Betbinbungen nod) Oart ober auch Oarfcb 
üblid>- Oart (Orí) iff u. a. baS Gnbe eines gabenS, baber bie oom Spinnen 
ffammenbe BebenSart: ber Oart matt ber neifoabm (= eS roirb bir miß
glücken); bekannt ift aud) bie BebenSart ,,a fénbf roeeber Oart nood) Gnbe". 
Unter OarfS oerffebf man 3. B. baS untere Gnbe (bie Salme) einer ©arbę 
im ©egenfaß gu ben #ren ober baS nad) außen liegenbe Gnbe einer Sdiaube.

B. ttigenftbaffSroörfer.
Bon GigenfcbaffSioörfern ober Bbjekfioen feien folgenbe genannt:
Böfe, munbarflid) biefe ober beefe, bat außer ber bb. Bebeutung nor 

altem ben Sinn oon krank ober fcbtedd: a biefe Blaul iff nidd nur ein boä- 
baffeS Blunbroerk, fonbern kann aud) ein Blunb ooll fcblecbfer, kranker 3äbne
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ober ein mif 9luśfd>lag behafteter 9Runb fein; biefe 9Iad)a finb kranke, ent
zündete Gingen; a biefer 93aucb bebeufei 93aucbmeb ober ©urcbfalt; biefe Nippel 
finb fd)!ecf)fe Gipfel; biefer Gcbnopś iff fd)led)fer Gcbnapś. 6 d) l i m m, in 
ber Situnbarf fcblömp, f>af neben bem bod)b. Ginn and) nod) bie alte, fcbon 
mbb. 93ebeufung f chief, 3.93. a fcblémp ©efédjfe iff ein einfeifig gefcbroolteneS 
unb baber fd)ief auśfebenbeś @ef¡d)f; ein 93e3ed)fer boot fd)lémp geldaba 
(ober gelobt); roer febi triff, ber „tréff fcblémp".J)

S ä § i i d) bebeufef aucb kränklich; ein kranker „fuff bäfelicb" ober in ber 
füblid)en ©raffebaff bäftflicb; wenn man femanb 93orroürfe macht, fo mad;f 
man ibn „bäfjlicb". 3m eigentlichen Ginne gibt eś 3. 93. häßlich ŚBaafer. 93e- 
beufungśoermanbf, oietleid>f efroaś berber iff baś 99?orf „f ä u f d)": ein 
Sranher „fuff fäufcb", ein anbrer „boof ’n fäufeba Suff", aber aucb fd)led)feS, 
regnerifcbeś 9Q3effcr „ieś a fäufcb SDaafer" unb ein häßliches <Sefid?f „ieś a 
fäufcb ©efédife".

Giumm unb ff um pf finb in ber 9Hunbarf in ber 92?eife 3ufammen- 
gefalien, bak im 9luślauf p erbalfen iff, 3. 93. baar SHtfan ieś ffömp, a ffötnp 
SRaffer, roäbrenb im 3nlauf ber 93erfd)lußiauf abgefdjliffen iff, 3. 93. a fföm- 
mer 9Móan, met am ffdmma SRaffer; bodb kommt in ber 93ebeufung ffumpf 
aucb oor „mef am ftömpa 9Raffer".

ffénffer fagf man oon oölliger ©unkelbeif, fönkel (bunkel) ooin 
abendlichen ©ämmerbunkel; in einer „fenffan" 9'tacbf iff eś ffockbunkel, b. b- 
eś fcbeinen roeber SRonb nod) Gferne; nad) Gonnenunferganq aber roirb eS 
3unäd)ff erff „fönkel". 9Iucb |cbroar3e 9Bolken unb bunklcś SRebl nennt man 
„fenfter", roäbrenb „fönkel" nur eine ffarbfönung be3eicbnef, 3. 93. a bettet 
on a fönhler fföy. Gelfener oerroenbef man in ber ©taßer SRunbarf baś 
9Borf buuffer; eś be3eid)net ein Salbbunket, 3. 93. ei bam Särdjla iś S 
buufter. 9Ran nimmt geroöbnlicb nieberbeuffebe Serkunff an, bod) könnte man 
bie alíe Siebenform „beuffer", bie 3. 99. nod) in Gcbönfclb nacbroeiśbar iff, 
auf eine boebb. ©runbform 3uriickfübren: mbb. diustcr, ogl. alifäcbfifcb thiustri.

© e m e i n, in ber SRunbarf gemääne ober gemaine, bat noch off bie 
93ebeufung „umgänglicb, gefellig", gan3 im Ginne nuferer heutigen „93o(kś- 
gemeinfdjaff"; man fagf bafür aud) gemäänfcbofflicb, 3- S3, „baar ieś gdhr 
fahr gemääne" ober „a ieś recht gemäönfdtofflid)". Gelfener bat gemääne bie 
boebb. 93ebeufung „geroöbnlicb, unfein"; bafür fagf man öfter orbnäär. ©ie 
fform „gemein" mit bb. Gelbfflauf (ei) roirb für frech gebraucht: bu béff a 
gemeineś Ooś; afuu ’n ©emeinbeif, b. b- ffred)beif.

Sarrlid) bebeufef „roäblerifd) im Śffen", roofür ber Gcblefier meift 
„geroäblf" fagf; für berrlid) im boebb. Ginne fagf man roönberfcbien. 
Sarrfd), b. b- berrifd), dagegen meint uornebm unb oon ber Gpracbe f>ocb- 
beuffd) ober ffäbfifd): a bärrfeper Salle, a barrfdjeś Siffla, a rebf bärrfd>; 
©egenfaß: päuerfd).

S ä ä m 1 i cb (heimlich) roirb oon freundlichem, fdjönem 98effer gefagf: 
„mer miff a uufaffa, boß’S bäämlid) bleit", ferner in bem Ginne „gemütlich, 
bequem": „mad) berfd) ock bäämlid)", fptid)f man 3U einem ©aft; enblid) be
deutet eś „3abm, 3utraulicb" oon Zieren: Gfubenoögel roerben off recht „bääm
lid)". 3m Ginne oon „oerffeckt, oerborgen" fagf man jedoch „oerbobla": 
a Gcbroein roärb oerbobla gefd)lad)f; bie boot öffe oerbobla geflennt.

Śod)b. einfam roirb je nad) bem ffufammenbange in ber SRunbarf er- 
feßt burd) ffélle, allääne, fier fid) u. bgl.; nur febeinbar gehört ba3u baś ©laßer 
933orf ääfem ober aifem, eś ffammf oon mbb. egesam unb bebeufef ursprüng
lich fcbrecklid), heute u. a. unheimlich oon Örtlichkeiten, kränklich ober elenb 
oon %)erfonen: a ääfemer ffledr; bie fuff göär ääfem.

ff ord)f fern (b. b- furebffam) bedeutet meiff furchterregend; daher fagi 
man oon einem Orf, roo eś umgeben foli: ’ś macht ford)tfem ober ford)fid>; 
im b¡>. Ginne fagf man meift ängfftid) ober fd)ifficb.

!) Slud): a juud) ’n f chiefa fflunfcb, a hoot fchief gelobt, bé Gaché ging’ 
fdłief.
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St e dt f <h unb ftcomfd) haben nicht bie 93ebeufung fpaßtg; oielmebr 
be3eicf)nen fie efroaś Gonberbareś ober gar llngfinffigeś; 3. %. ein fdjlechf 
fi^enbeś ober alfmobifcheś Jtleib „fiff neckfd) auś", ein Gonberling „ieś a 
koomfcher ©éngricb".

St i e b l i d) toitb feilś im Ginne oon „3ierlid>, neff" nerroenbef, 3. 93. 
a niebtid) Äenbla, a ntad)f fid) nieblid), feilś bebeufef eś aber auch „oerbriefo- 
lid), übelgelaunt", 3- bu béff däroer heufe gdar afu nieblid).

5b. f ö r i d) f bebeufef unoerffänbig, bie munbarflidje {Jorm fäärchf unb 
oerffärkf föliafäärdjf (= foil unb förid)f) aber „3ornig, rofifenb", 3. 93. ber 
93öafer roärb gdhr unnafierlid) fäärcbf, toenn ’r afuu a 3öd)f macht.

Sit ö n f e r (munter) beißt oor allem gefunb: a ieś monter roie a ftlefd), 
mönfer roie a 3taß(a, a ieś nee recht monter; oon ber Stiffening bebeufef eś 
roinferliche Hälfe: ’ś ieś mönfer beute. 3m Ginne oon „fchlafloS, road)" fagi 
man öffe ober mönfer, 3. 93. iéd) hda be boltoe Stacht öffe gelään, iéd) rodar 
fd?ön ém a holb breie Öffe (ober mönfer).

(£ine eigenartige 93ebeufung hafte noch oor 20 Jahren (t a if er (ich: 
eś bebeufefe fooiel roie öfferreichifd). Sitan ging „eiś Haiferlidje" 93ier trinken 
ober SItehl einkaufen; im Grlifjfat konnte man „kaifertich" ober aud) „prelfch 
gibn", b. h- enfroebec auf ber offerreidjifehen ober auf ber preußifeben Gelte 
ber Steichśgrenje. £eufe, bie nach mährifih-beuffcber ober nad) ofterreidńfcher 
(SBiener) Sfrt fprachen, rebefen kaifertich; offerreid)ifcheś Gelb roar kaifer- 
licheś Gelb ober Haifcrgelb.

C. iCäfigkdfSroörfer.
Słuch einige JeK- ober EEäfigkeifSroörfer finb anjuftihren:
Ga finb 3unad)ff bie 5ilfś3eifro0rier fein unb haben, bie ellipfifd), 

b. h- ohne GaßauSfage (“präbikai) ober beffimmfeś Ga^iei (Obiekt) alś fdb- 
ffänbige 3eitroörter in oerfchiebener S3ebeufung ootkommen: „met ber Gfell- 
machern ieś roieber rocftiś" ober ,,’ś hoof roóaś mieb’r", b. h- fie iff in gefeg- 
nefen Umffänben; „be Vflauma fein fchön" ober „be fein nood) nee", b. h. 
fie finb fchon reif ober noch unreif; „looś bdaś fein!" = fu baś nicht; „roennś 
nee mißt fein, boo feeßa mier nood) lange". Saben bebeufef „eine Arankheif 
haben" in ben Stebenśarfen: a hoofś ei a Sfacha, a hoofś eim Sotfe, a hoofs 
ieroer a SHaacha u. bgl. Kenn3eid)nenb für ben 6d)lefict unb baher auch für 
ben ©raffchaffer iff befonberś aud) ber Sluśbruck ,,‘ś hoof" für „eś gibt", 
3. S3. „ ’ś hoof ja nood)", ber aber bem alltjochb. Gprad)braud) enffprichf.

Sinnen hat außer ber^bochb. S3ebeufung imffanbe fein u. a. ben Ginn 
bürfen, 3. S3, bu honnff rdtikömma, ferner ben Ginn brauchen, 3. S3, roenn ’r 
nooch rodüS höhn roellf, boo kennt'r'fd) ock fään. „Gerfier kénna" (meift 
oerneint) heißt „an efroaś fd)ulb fein".

Garfa (b. h- bürfen) hafte früher bie S3ebeufung brauchen unb roirb 
in ber jüngeren SHunbart burd) braudja oerbtängf: ma bärf (jünger; braucht) 
fich ock a beßla faffrippan, boo kémmf aa gtet jeemanb. 3m hodfb. Ginne „bie 
Erlaubnis, baś Stecht haben" iff in ber älteren SHunbart ffaft bärfa noch baś 
$ilfś3elfroorf fä(rr)n üblich, baś bem Sodjbeuffchen oerloren gegangen iff unb 
jeßf auch in ber SHunbart auśffirbf; eś gehört 311 mf)b. turren unb iff mit 
englifd) dare oerroanbf: iech ftfärfd) nee fään; böäS färfchfe nee macha. Stud) 
in ber jüngeren SHunbarf iff bärfa an bie Gfellc oon fö(rc)n getreten: iech 
bärfS nee fään; bdilś bärfffc nee macha.

S3 r a u <h a hat in ber jüngeren SHunbarf alé mobaleś Silf^eifroort bie 
alte SSebeutung oon bärfa übernommen: bu braud)ft (älter: bärfft) nee ärfd)f 
kömma; a braucht nee a felfa 3öd)f 30 macha; in kuqen Gäßen fehlt meift 
„3u". S3raud)a kommt roie in ber Sochfprache auch alś S3egriffś3eifroorf oor, 
3. S3, iéd) brauch roeffer nifd)f némme; eigenartige iff bie StebenSart „a braucht 
oöm X-Gökfer", b. h- er iff bei Gr. 3E. in S3ehanblung; baher heißt bie Sl^nei 
aud) S3raud)a ober 3öbraud)a.

SHüffen kommt oerneint aud) im Ginne oon bürfen oor; fo fagf 3.S3, 
eine SHuffer 3U ihrem Äinbe: „böäS mußte nee macha!"
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©ollen bot mifunfer bie Bebeufung mtiffen: 5u roafebf bicb félta room- 
P'4 baala (— bu roirff bid) müffen auf bie fjinferbeine ffellen). BIS BegriffS- 
3eifroorf bebeuíef folien „beftimmt fein": rodaS ämm foot, bduS roärb ämm.

9K ö g e n bann eltipfifd) als SBcgriffSjeifroort gebraucht roerben, 3. 9). icb 
freeebt fe, ob fe mich meebfe; fe boob a nee gemocht (nämlich heiraten); itää 
6ebroein bäffS nee gemocht (nämlich effen). (Eigenartig ift auch bie Bestärkung 
ber Befehlsform burd) ben 3uía6 oon mögen in ber oberen ©raffebaff, 3. B. 
buu moiff roeggebn, buu moiff beuan (anffaff mußt ober mechft).

Biel ließe fid) über ben ©ebraueb beS ßeifroorfS fun fagen; id) roili mid) 
auf folgenbeS befebränken: BIS Silfś3eifroorf kann eS 311t ll'mfdjreibung aller 
einfachen formen beS geitroortS bienen, befonberS aber roerben oiele Ber- 
gangenbeifS- (‘Präterita!-) tinb Bhmfcb-(Qpfafio)formen bamif umfehrieben, faff 
ftefS aber bie ber 2. ‘Perfon, 3. B. ihr fdaf baafa (= ihr betetet); roenn be 
Siféd)f baft, boo feeffe afuuroddS nee noon mer nerlanga (= ... oerlangfeft 
bn ...); baar gibt rém, olś roennn a a geffrige Zaag ' fudja feet. Bud) bie 
BebingungSform roirb off mit „fecie" umfehrieben *): „baar ieS 30m Oa3¿nba 
barre, baar feet guff bribn" ober „baan íeef fe ’m liebffa ei a ©IdhSfcbranha 
ffella". BIS felbffünbigeS 3eiíroorí bedeutet eS u. a. arbeiten: id) bdä 30 tuun, 
ferner 3uleibe fun: a tuff ber nifcbf, legen, ffellen: a boot’s #00(3 ei a 
Sdjöppa gefoon, machen: íuíf’n berbädme jeemanb afuu? Bon BebenSarfen 
feien genannt: id) bdaS gefoon (Sank für ben ©affgeber nad) beenbefer Blabl- 
3eif); bdäS ieś ää Zuun (einerlei, gleich).

Bt a <h e n roirb außer in ber Bebeufung „arbeiten, tun" nor allem für 
laufen unb reifen nerroenbef: bie fein olle fatfgemad)f, mir machía bis of 
©I003, auch reflejin: bie bdim fid) faffgemacbf; ferner in ber ßinberfpracbe 
für „fpielen": (fanglaS macha. BerfíecklaS macha.

Br be if en, in ber Blunbart arbfa ober orbfa, roirb außer im allge
meinen Sinne befonberS non ber (felbarbeif gefagf: a boot be Broodje of 
ruf3uu gearbf, b. b- gepflügt. Bud) bie Sanbroerker fagen non ihrer ZageS- 
arbeif arbfa; eś kann alfo je nachdem aud) roeben, fdbmieben, nähen ufro. 
hebenden.

Bud) feboffa (fdjaffen), Btro. gefebofff, meint fleißig arbeiten, fertig 
bringen. 6d)f oolkstümtid) iff aber bie febon mbb. Sonberbebeufuna „befehlen, 
anorbnen", bie aud) in ber Be3eid>nung Ścboffer (Buffeber, Bogt) fteckt.

SaS alte SBort für arbeiten ro i r k e n, in ber Btunbarf roärka, bat ba
gegen feine Bebeufung ffark eingeengt; eś beißt nur noch roeben, 3. B. ber 
BJaaroer roärkf BaamroéllaS detroer CeinaS. Saber beißt aud) ein Zeit beS 
BJebffublS bie BMrhldabe unb ber £ot)n beS BJcberS BJärhlitbn (n.)* 2)

(Erhalten im Sinne oon bekommen roirb in ber BolkSfpraibe allge
mein burd) krieja erfeßf; nur in einigen Sonberbebeufungen gilt berbaala,
з. B. am Geben erhalten, babebalfen, ' feffbalfen, enthalten = faßen, aud) 
refleyio: fid) beberrfeben, bei fid) behalfen, fid) hüten.

Sagegen bot geroinnen noch nach älterem Sprachgebrauch einen mel
ieren Sinn als in ber heutigen $o<bfpracbe, 3. B. mer toann Babäppel ge- 
roénna, b. b. auSbadten; be Äenblamuffer boots Äenb geroönna, b. b. 3ur 9Belt 
gebracht; ’S geroćnnf lauter ioaabricb, b. b- eS roirb Diel gebend) roachfen,
и. bgl. 3m ©laßer Stadtbild) oon 1357 (©(. ©. Qu. IV 31) beißt eS oon (Ehe
leuten: „geroinnen fp abir gebürt mit epnanber", fo erhält bie ffrau % beS 
©ufeS.

ff é n b a (finben) bebeufef meiff „BerloreneS finben"; für „ein 3M fin- 
ben" fagf man fraffa (treffen); Su roafebf nee fraffa; béffe biegefröffa (= baff 
bu gefunben)?

Sämman (bämmern) kommt nur in ber Bebeufung qualmen (non einer 
‘Pfeife ober ßigarre) oor; im eigentlichen Sinne fpricbf man oom BTorgen- 
bämmern „’S groof" unb oon ber Bbenbbämmerung „’S fönhelf".

4 (Daneben roier (mürbe) im Süden, määr (formell märe) im Borden.
2) (ferner bie Bbleitung auSroärha (Brot).
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(Jölja (folgen) (jat bie 93ebeufung gehorchen unb roirb bann mii bem 
Silfśjeifroort haben oerbunben, 3. 9). bu hoff ber buffer nee gefolgt. 9tur 
feilen fleht eś im Ginne „nach efroaś kommen" (sequi), 3. 93. öf’n haha 922arcba 
fölcht a frieroer SAag. 92111 93e3ug auf “Perfonen fagi man anoochgihn, 
anoocblaafa.

Glatt flauen roirb faff ffefś fahn, gucka ober goffa gefagi; nur in 
roentgen 9Jerbinbungcn heißt eś fcbaan: 93rauffd)aan, 93aitfchaan (baS
Anroefen beś künftigen Ghegaffen befichtigen) unb in bem Auśruf fchaan, 
fchanne ober fdjannock, ber meift einer (frage ober Aufforberung oorangeht, 
3. B. («banne, rote rooAr boś Séng? — («banne, komm o«b amool hoar!

Sie ho<bb. ßeifroörfer brennen unb brühen (inb in ber (Slater 
Wunbarf berarf Bereinigt, baß bie Nennform unb bie ©cgenroarf oon brühen, 
bie Vergangenheit bagegen oon brennen gebilbet roirb; baś “Parabigma laufet 
baher: brihn, brannte, gebrannt. Sie Bebeufungen (inb oöllig oerf«bmol3en:
„ ’ś (feuer briht", „boś Gchroein roärb gebrannt" unb auch „be Wäfche roärb 
gebrannt", (ogar bilblich (agí man „a «Agebrannfer Äall" (= abgebrühter 
92lenfch). Sine (form brenna gibt eś in ber ©laßer Wunbarf nicht, bocf) kann 
man gelegentlich in balbhochbeuffi&er Aebe 3. V. oon einer Waf«i)frau hören, 
fie brennt bie Wäf«he. Sie Brenneffel heißt brihnijé Aeffel, Brennhol.f iff 
Vrihhölj ober Brihroricl). Gntlehnungen auś ber $och(pra«he finb bie Aus
drücke (Brennerei mit ber oolkSfümlichen Abkür3ung Brenne, foroie Brenner 
für (Branntweinbrenner, Gäufer, Branbfttffer, ßiegelbrenner unb “Brenner 
auf einer Campe, enblicf) ber <Pflan3cnname brennende Cierne.

3n ähnlicher Weife roirb in ber ORunbart lärna ober launa foroohl für 
lernen alś au«h für lehren gebraucht; fo (agí 3. V. ber Braunauer Sieb
ter Anton Äahlcr: „Cieroe braunfche Wufferfprooche, bie be 92tutfer miech ge
launt." Aud) lefen, befonberś oon religiöfen G«j)riffen, kann bur«h lanna auś- 
gebrückf roerben, 3.93. in bem Gpruche: Se Wufter Anna tannf (b. h- lehrt) 
(TRarla lanna (b. h* lefen). Glatt gelehrich kann man gelanni«# hören. Soch 
ift lehren noch in beffimmfen Wendungen übli«f>, 3.(8. iéd) roaar ber glei Aé- 
pramánbe lähm (b. h- bich 3urechfroeifen), b«Aś lährf ber ^afchiśmuś, ferner 
in ben Ableitungen belährn, Cähre, Cährer, Cährmääfter, Cährjonge, Cäh^eit.

“Werfen iff faff gan3 oetbrängf burd) («hmeißa ober (chiefa (fchüften); 
nur in ber Gonberbebeufung roorfeln, b. h. (Betreibe mit ber Worffchaufel 
reinigen, fagf man roarfa unb au«h morfa: ’ś (Sefrääbe roärb geroorfa, auch 
geroorft unb geroarff, (oroie in ber Ableitung oerroarfa: be Äuhe hoot oer- 
roorfa (b. h- eine (fehlgeburt gehabt).

An3Ünben heißt «A3¿nba, meift aber (agí man je nach ber Gonber
bebeufung (feuer macha, «Alechfa (3. V. ein Cíépt, aber aud) einen (Branb) 
ober «Aglemma (3. V. eine “Pfeife ober Zigarre).

(Reichen in ber (Bebeufung „genügen" laufet in ber Wunbarf räächa 
ober raidba, aber auch langa roirb gefagf, 3. (B. fier bnś raachfś; ’ś Gelb langte 
nee. Auch im Ginne oon barreichen kommen beibe Wörter oor: a räächf 
mer be $anb hie; iéd) roaar ber be (Barroa 03uulanga. 3n anberem Ginn roirb 
reifen meift burd) langa roiebergegeben: ber (fdaóem langte oöm fEifchc biś 
3ur ¿tere, a langte kämm nuff, iéd) h«A’m ääne rßnbergelangf.

D. Gonffige Worfklaffen.
Auś ben übrigen Worfklaffen feien noch einige Beifptele angeführt.
Sie Binberoörfer ober unb aber roerben in beiben Bebeufungen in 

ber echten Wunbarf burd) «Aroer, mitunter burd) «Aber roiebergegeben, 3. 93. 
Icd> «Aroer buu. Saś ho«i)b. ober aber roirb burd) «Aroer juu auśgebriidtf. 
3n einigen Gtabtmunbarten (©rulid), Wichffabtl, Wiffelroalbe) unb off aud) 
in jüngerer Sorfmunbarf unterfcheibet man „«Aroer" unb „ober".

Ser (gebrauch oon b 0 cf) ift oiel eingefchränkter alś in ber fiochfprachc. 
Gaßeinleitenb kommt eś roohl nur unter hod)ipra<i)lichem Ginfluß oor, bie 
ed)fe Wunbarf (agí bafür «Aroer: ’ś ieś ieroetiAl («tlen, bod) ’m fd)inn|fa 
berhääme (W. Oehl)* 3n ber 93ebeufung „bennoch" ober „troßbem" fagf man
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bed), betont and) bääd), 3.33. bu hunnff roöll bää<ß odär juufreen; ble jüngere 
vnunbarf nerroenbef bafür bie fform „hoch". Unbetontes bocß ftebf aud) enhll- 
Ufd), 3. 33. roeßfS bod), roeßf’r’fcß bod) (ober „bo"); bei ber 33efeßlSform roirb 
bafür odt ober ocß gebraucht 3- gib o<ß!

3?ielfeifig iff bie 33erroenbung oon roo in ber 3Hunbarf als %tnbe- unb 
UmffanbSroorf. liber ben ßocßfpracßlichen ©ebraueß hinaus finben mir biefeS 
3JJorf als beliebten (Erfaß eines bejüglidten (ßtirmorfS, 3. %. a Zaag, rouu 
(= an bem) be Gönne feßennf; ber “Pauer, rouu (= bei bem) meine Gcßroa- 
ffer bient; bie Golroe, rouu (= mit ber) ficf) ber kranke 9Hdim [bermietj 
fcbmäärt; be Ziere, rouu (— aus ber) a roäär rauSkötnma; boś fiärnla, rouu 
(= non bem) ber 33aam bernoone roäyf. ferner anffelle eines SBinberoorfeS 
mit 3eiflid)er 33ebeufung, 3.33. rouu (= als) mier ßeirdäfa (data, on boo rotfär 
grdiibe a fcßlecßf ßdhßr; ääner frääf fid), rouu (= roäbrenb) ber anbere klääf; 
a miel mer balfa, rouu (= roenn, fofern) ’S ärn roaff miejlid) fein.

3D e i 1 bat ntcßf nur begrünbenbe, fonbetn and) no<ß bie urfptünglicbe 
3eifttd>e 3?ebeutung „folange als" ober „roäbrenb", 3. %. roeil mer Iaaroa, 
miß mer arbfa. ©aS 33otroorf roäbrenb roirb forooßl burd) Bnber als aueß 
burd) ieroer erfeßf, 3. %. önber berÄärcße fein be ©efcßäfte 3uu; ieroer a Zaag 
rodär a beim %)auer öf ber 5Irbf.

Statt f 0 im Ginne non „fo febr" fagi man afuu, baś non alfo abgeleitet 
roirb; baś ben 9tacßfaß einleitende fo roirb burd) boo, manchmal aud) burd) 
baff erfaßt. ®aS %inberoorf bamit roirb meift burd) „boß", manchmal burd) 
,,ém boß" roiebergegeben.

9Uan<ßeS märe aud) über ben ©ebraud) non unb, mundartlich on, 3u 
fagen; befonberś eigenartig iff bie tiberflüffige (p(eonaftifd)e) 33erroenbung nach 
faßeinletfenben 333örfern, 3. 33. roenn ber 33däfer 0 n hemmt bääm, boo ieł 
be fjrääbe gruuß; on roaar 0 n muuß allääne borcßS Saaroa gibn, ’m firéff- 
oombe tuffS a önber Eeufe 3iebn (30. Oebl).

®ie 3?erbälfniSroörfer Cpräpofifionen) für unb n 0 r finb 3ufammenge- 
fallen; im Gäben fagi man fier, im 3torben für, 3. 33. ffibf nier ber Ziere 
ober när ber Ziere; bööS ieS fier mied) ober fär mied). 311S 33orfilbe roirb 
meift „nier" nerroenbef, 3.33. fid) nierfabn, niergibn, nierfeßa. einfaches 
„ntför" bebautet „oorerff, oorßer", 3. 33. eß roammer tidar ajfa; baßer haben 
aud) einige 9Ibleifungen bie 3?orfilbe „nditr", 3. 93darféd)f, 9?darfcßreff, 
33ditrfdä3, 3?darftanb, 33därfpröng ufro., geküqf in 33orrorid), norroärtS.

©er ©ebraud) ber 33erßältniSroörfer roeießf ffarh nom Socßbeuffcßen ab; 
eS folien hier nur nod) einige befonberś auffallenbe (Eigenheiten ermähnt toer- 
ben. ©in 9Riffel bient gegen ein Selben, in ber 33olkSfprad)e aber iff eś 
„guff fier" bie befreffenbe firanhßeif, 3. 33. be Suuflaffbliemla fein gutf fier 
a ßuff. Gfaff n a d) gebraucht man ém (um), roenn ein 33etlangen, eine 31b- 
fießt norliegf, 3. 33. ma fcßechf ém Seife, ma freeeßf ém a 9töchroer, ma lääff 
ém ’n Setter (Seifer), ma gißt ém a ßuße auś. 9Han gebt nicht nad) ©laß, 
nad) Steiners, nad) Sßartßa, fonbern ma macht öf ©I003, öf a Stääners, ei be 
3Bbarte, ße naeßbem eine Zeitangabe in ber 33etgangenßeif ober in ber Zu
kunft liegt, fagf man da b3to. öf, 3.33. dö ber Äärmeß, om Gönnticße ßommer 
féd)tid) gefaxt, aber: öf be Äärmeß, öf a Gönnficß roammer feeßtieß tan3a. 
3Benn man jemanb efroaS fagf, fo fääf (ob. määnf), fprecßf ma ieroer baan 
(direkte Stebe).

©aS UmffanbSroorf b a, munbarflid) boo, bebeufet „hier"; biefeS SDort 
iff in ber ©laßer SItunbarf ungebräuchlich- ®ie ßoeßb. SJebeufung non „ba" 
im örtlichen Ginne ßaf ,,baff(e)" übernommen; „hier unb ba" heißt alfo „boo 
on baft", ©aff roirb aud) seitlich im Ginne oon bamalS nerroenbef: nier lohn 
ßdaßrn, baffe ging’ merfd) guff; feit baff ßdä id) a nooeß nee roiebergefaßn. 
©ie SHuffer fagf 3U einem pfeifenden 3Uäbd)en: „SBenn be SHääblan pfeifa, 
baff flennt be SUuffergoofS"; in blefem Gaße erfeßf baff baś ßoeßb. fo beS 
StacßfaßeS, es könnte auch „boo" fteßen.

%ei feiten unferfeßieb man in ber älteren SUunbart baS SigenfcßaffS- 
roorf faalsem, aud; faa^a, (mßb. seltsaene) unb baS UmffanbSroorf falba (mßb.
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feiten, felben); 3. 93. fagfe man 311 einem felfenen Befud): ihr feib a faal3a 
Btubme; bie jüngere Btunbarf kennt in beiben Bebeufungen nur noch bie 
formen felba, fetben ober feiten.

(Banne (gern) bebeufef and) nad) mi)b. 933eife „abfid)fltcb": ied) bdaS 
ganne getoon; ganne fein beißt frot) [ein, fid> freuen: ied) bien ganne, boß 
be hémmff.

'Baate (halb) beißt nicht nur „in Äür3e", fonbern nad) fcbleftfiber 9Irf 
aud) „faft" unb „fofort": a ieś baaie uär3id) Jöabr aalt; komm ock baale! 
Statt „faft" fagt man auch bereits ober breifS: a ieś breitS oärsid) Jdabr 
aalt; bie ältere Btunbarf fagt bafür aud) fd)ier unb örtlich fd)ärr.

©aSB3örfd)en febr iff 3mar febr beliebt, roirb aber oft aud) burd)mehr 
ober minber kräftige Bestärkungen erfeßf, 3. B. fécbíicb, anflid), gebäärid), 
fülle, rdaSnicb, graufcm, fcbrecklicb, unnafierlicf), oerbammf, oermolebreet, oer- 
pöd)f, oerflifd)t u. a.

Sie ffcigernben llmffanbSroörfer mehr, am meiffen merben nicht 
feiten burcb bcffer ober härter, ’m bdrfffa roiebergegeben, 3. B. be Sülboata 
küama émmer bcffer ferner be Staate ruff (im Kriege 1866); berjünge fcbrier 
émmer härter; toenn ber ñibploppa 3um ¿a(rr)npél3e roärb, ffénkf a ’m fjärtfia 
(oon einem Emporkömmling).

©aS gürmort einanber laufet ananber; nad) BerbälfniStoörfern fiept 
aber febr off „fomma", nicht nur in 3ufomma, fonbern aud) nad) ben übrigen 
"Präpofifionen, 3. B. méífomma, üüfomma, oofomma, naamerfomma, eifomma 
ufro.; umgekehrt iff aber 3. B. aud) 3unanber üblich, 3- 93. a fdM oils 3U- 
nanberpaäta.

E. Bforfbiibung.
91 u S ber BJorfbilbung fei ermähnt, baß bie Borfilbe miß- nicht oolhS- 

fümlid) iff. ®ie Borfilbe un- iff ¿mar uorhanben, bod) roerben oiete bod)- 
beuffchc Bitbungen anberS auSgebrückf, 3. B. mir iff unmohi = ’S ieS mer 
nee guff; unrein, unfauber = befdróffa; unaufhörlich = émmerfaff ober ci 
ämm Bieja; unreif — grien; ungefcbickf = plooffd)ich; unnerbeirafet — 
leebidi; unl)eim(id) — ääfem; Unruhe = ßöd)f ufro. (Die Borfilbe ent- be- 
fchränhf fid) auf menige Entlehnungen auś ber Sod>fprad)e, 3. B. fid) enf- 
fchulbifan, enffeßlid) u. a., foroie auf einige auśfferbenbe formen roie afgihn, 
affolla, afgalba u. a.; bie BJörfer asroee — enf3roei unb eibekeene = ent
gegen finb nicht mit ent-, fonbern mit in- gebilbef. Statt Unter- in 3ufam- 
mengefeßfen Soupfroörfern fagt bie BolkSfpracbe Bieber-, 3. B. Bieberbarf, 
Bieberbeffe, Bicberfchdäle u. a.

3ufammenfeßungen mit -baff unb -fad) roerben burd) -höflich unb 
-fachlich erfeßf, 3. B. roönberhoffich, ärjerhoffid), febnetbofficb, ffanöbofficb, 
breifäd)fid), olelfäd)tid).

Biele BJörfer finb mit abroeidjenben Borfilben üblich;
Ob3äbrung unb örtlich Ber3ährife,
Engeroeibe, 
fid) befénna, 

oerblénba,
oerkälba ober oerkälln, 
uerftarrn, 
oerffauma, 
meiff Oobadjf gaan, 
berfödbrn,
öhbrehn f neben émbrehn, 
öähährn / emhährn,
befenba,

1 berborfd)ta ober berbärfd)fa,
oerhungern / berhöngan ober berhéngan, neben oerböngan, oerhéngan, 
oerhöhnen auśhihnan, auch ödbibnfd)a,

ffaft Buś3ehrung 
Eingeroeibe 
fi^ entfinnen 
erblinben ) 
erkälten ^ 
erffarren 1 
erftaunen / 
acht geben 
überfahren 
umbrehen f 
umkehren / 
oerfcngen 
ocrbitrffen
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F. ©oppclformen.
Unter ben bisher angeführten 93eifpielen babe 14 eine beffimmfe ©nippe 

nod) nidjf berück fidbfigf, nämlich bie ©oppetformen ober gmillingSmörfer. 63 
finö enfroeber parallele Gpalfformen berfetben ©runbform roie 3.93. 93eff unb 
93eef, Ziffer unb Steifer, ^art unb Äerl, Änabe unb Knappe, Stabe unb Stap- 
fln' ducken lmb brüdren, bann unb benn, f<bled)f unb f «blicht faft unb feff, 
fcbon unb fcbon, ober e3 finb nad) munbarflicbcn ©efeßen enfroidtelfe Gonber- 
formen, 3.93. SKagb unb SHaib, Sitem unb Obern, %rett unb 93orb, Otter unb 
Raffer, SBaffe unb Söappen, fanft unb fad>f, Gd>aff unb Gcbadd, %ube unb 
93aube, ober eś banbett fid) um Gehn- unb (ftembmörfer non ocrfcbiebencm 
©rab ber Ginbeutfchung, 3. 95. Cärm unb 9Itarm, Seine unb Cinie, freier unb 
ferien, 6pitfel unb ßofpitat, 9?ogf unb 9Iboohaf, legal unb tonal, bicbfen unb 
diktieren, prüfen unb proben. 6ine Gonbergruppe bitben nod) bie au3 fpn- 
tahfifeben unb rbeforifeben ©rtinben entffanbenen Gpatffornien roie SItann unb 
man, ba3 unb baß, bie 9?orfilben bei unb be (93eifall — 93efalt, beilegen — 
belegen, beifeßen — befeßen, beiffeßen — beffeben, beitreiben — betreiben), 
anf unb ent (SInflaß — enttaffen), ur unb er (Urlaub — erlauben).

Sind) bie 9?olhSfpra<be bietet einige bemerhenSroerfe 93eifpiete blefer 9Irf. 
Off banbeif e§ ficb um Siebenformen, bie mit einer Gonberbebeufung au3 ber 
So<bfprad)e entlehnt mürben.

Unter ben Saupfroörfern enffpricbf bie Cääroe ober Coime ber Caube 
ber Sodjfpracbe in ber alten 0ebeufung „laubenarfiger 93orbau an ber Sau3- 
für" ober „Gäulengang eineś GfabfbaufeS"; man benhe 3.93. an ben Canbedter 
Sling, bie Silarienlauben in Sleurobe, bie Säufer ber @rulid)er Gfraße in 
Siliffelroalbe. 3n ber 93ebeufung ©arfenlaube fagf man Gummerlauroe unter 
bod)fprad)licbem Ginfluß.

9510 r g e n als 93e,3eid)nung be3 beginnenben ZageS beißt SRar|a ober 
9ilorfa, bagegen al3 Sickermaß Sltorjen, älter SHorJa, unb manne ober morne 
für ben auf beute folgenben Zag (ogt. engl, to-morron unb morning), ©ie 
peráltete (form fd)mard)fi (frübmorgen§) iff au3 bem aboerbtalen ©enifio 
„’3 SltarjaS" (be3 SZtorgenS) enfffanben.

©ie hierher gebörenben (formen S ä ä f unb Saupf babe id) fcbon im 
9Ibfd)niff A ermähnt.

Stäuber bat im eigentlichen Ginn bie baIbbod)beuff«be (form Steiroer; 
nur in ber Gonberbebeufung „93aumfd>ößling" gilt bie laufgefeßlicbe (form 
Stääroer (b3ro. Stoimer), bie aud) ba3 ßeitmorf raaroa aufroeiff.

Sieben 6 d> n a u 3 e kommt im Ginne non „Zietmaul", aber auch „SItunb 
eines SUenfdjen", bie (form 6d)nuufe oor, bie auf nieberbeuffd>en Urfprung 
binbeufef; e3 banbeif fid) roobl erft um eine fpäfere ©nflebnung au3 ber nie
deren 93erkebr3fprad)e. ©ie (form 6d)nau3e bat nod) bie Gonśerbebeufiingen 
„SUunbroerk" unb „Gdmau3e eineś ©efäßeS".

?är bod)b. ‘Probe, 3. 93. non ©efreibe, fagf man ‘Pruufe, 100311 aud) 
prüfen gehört (fq. prouver); nur in ber 93ebeufung Zbeaferprobe fpridjt man 
Vrooroe, ‘Proobe. ähnlich unferfebeibef man priefa unb prömiern: man „prieft" 
verfonen unb „pröroierf" Gacben.

Sauen in bet 93ebeufung mähen beißt allgemein baan, in ber 93ebeu- 
fung prügeln aber nur im Gäben baan, fonft baun mit fchroacber Slbroanblung: 
a boofś ©efrääbe gebaan, aber: a boot ba (fönga gebaut (im 6. aud) gebaan).

(für rauchen fagf man raad)a nom Ofen (infr.), aber rääd)a ober roieba 
nom Zabahraticben (fr. unb infr.) unb aud) im Ginne oon räuchern: geräädjf 
(flääfd). Sod)b. au erfdjeinf in bem ßehnroorf StaufanShäbr (u. ä.) für Gchorn- 
ffeinfeger.

Gehe i nen pom Gönnen- unb S2tonbttd)f heißt febenn, in ber oberen 
©raffebaff aud) fchenna — nad) bem SJorbilb non renna, henna — unb roirb 
meift febroad) abgemanbelf: ber SRoonba febennf, boot gefchennf (im 91.) ober 
gefcbannf (im GJ 9lur in ber 93ebeufung „bünhen, ben SInfcbein haben" 
finden mir bie (form fcheinf: mer fdbeinf, ’S matt ränn.
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' Sie 3. ‘Perfon ber (Ei^abl ber ©egenwarf oon werben, wirb, laufet 
in ber 3nkunftśform meift maff, 3. 93. ’S waff fdjien roaan, bagegen in ber 
Ceibeform unb im Saftbanb (in ber kopula) ftefś roärb, 3. 93. boo warb ge- 
fan3f, ’ś warb (fribföabr.

9Iuśwenbig beißt aświd) ober, weniger ffark geküqi, aśwenbid), im 
Süben ośwenbid), wenn eś bie 9lußenfeife be3eid)nef, aber nur auśwenbicb in 
ber Lebensart „auśwenbicb lanna".

(Eigen bat bie munbarflidje (form ääfa ober alfa im Sinne non „be- 
fonberś, forgfälfig" (meiff llmftanbśwort) 3. %. iecb mmtft merfcb ääfa Bafabn; 
ma kunnf fid)5 ääfa benka. dagegen fpridjt man auf bie eigene ‘perfon be- 
3iiglicb (meiff Glgenfcbaffśmorf) — wenigffenś in ber jüngeren Wunbarf — 
meift ben t)oct)b. Selbfftauf: iéd) bdaś mćf eijna 9lad)a gefabn; a boot fid)ś 
ntim eifna Wanię obgeborbf; ’ś mdhr ibr eijner 38nge. 9lucb bie Ślbleifung 
„eigenflicb" ba* im ©läftifdjen ben bod)b. Selbfflauf, man fagi eingflicb, 
einklid) ober einflid), fddefifd) aber 3.93. fcbon bei Śamen3, eejenfiicb, eengtlid).

(für b_b. genau Im Sinne non „beffimmf, ficbet" (Umffanbśworl) ffebf 
enfweber ääfa (f. norber) ober ackeraaf ober bie bb. (form genau, 3. 93. ge
nau biefabn, genau anoodmacba; bagegen baf bie munbarfli<be (form genaa 
bie %ebeufung knapp, 3. %. be 9Iab'äppel fein beuer fäbr genaa, a ni&bmé 
nee gdär afuu genaa; bod) bringt aud) bier bie bb. (form nor.

9li d) f 5 n u f) i g in ber %ebeu(ung »ungezogen, nid)t5roürbig" beißt 
ntfdjneftid), 3- 93. bei 9teurobe „buu nifdméftiger ßroop" ober mefcbneftid), 
3. %. bei Wilbelméfbal „bu böff a niefdmćftigeś ©efotke". 3n ber 93ebeufung 
„unfaugiicb, kränklich" fagf man meift nicfcbnéftid) unb präbikatin aud) nifcb- 
néfte ober nifcbf néfte unb fogar (älter) nifd)t fd)nefte, 3. %. ’ś ieś a ntefd)- 
néftifeS Weib, be Waiter ieś fd)Bn gdar niefd)néfticb ober nifcbnéfte ufw.

Während man in ber Sodjfpracbe baś bebingenbe %inbeworf wenn unb 
baś SBinbe- unb Umffanbśwort ber ßeif wann non einanber unferfcbeibef, 
kennt unfere Wunbarf nur bie (form wenn, aud) im Sinne non wann, 3. 93. 
Wenn wifitr’n bdaś?

93on ®oppelformen, bie burd) bie 93efonung ober bie Stellung im Safte 
bebingf finb, feien befonberś bervorgeboben:

1) ®a§ nollfonige binweifenbe (fürworf baar, bie, bdhS (= biefer) mil 
ben 93iegungśformen baam, baan unb baś barattś cnfffanbene fd)wad)fonige 
beffimmfe ©efd)led)fśmorf br, be, ’ś ’m, a; eine gwifcbenftufe finb bie mitt
leren (formen ba, bi, boś, barn, ba; 3.93. baan Wenter waar id) nee nergaffa; 
iemer a Wenter blei id) berbääme; Bf ba näcbffa Wenter frää id) mid) fd)ön.

2) ®aś nollfonige ^ablmorf ää, ääne, ääner, öäS mit ämm unb änn unb 
baś batauś enfffanbene fcbwacbfonige unbeftimmfe @efd)led)tśmorf a, ’n(ej 
(im S. weiblid) aud) a) mit ar, am unb bie balbbefonfen ßwifcbenffufen ber 
jüngeren Wunbarf änne, änner. 3- 93. met ääner Wääb boob-a bie niele 
9lrbf beräff (bereifet, beforgf); a ging’ mét ar Wääb Bfś (felb nauś, jünger: 
mét änner Wääb ober met ’ner Wääb; mét ämm 6d)laad)e ober met am 
tédbtija 6d)laad)e boob-a boś 6ebroein berfd)lään. ®a3u baś ffarhbefonfe 
äämool unb baś unbetonte amool, 3. 93. äämool ieś käämool, aber: bäär 
amool!

3) Sie ©oppelformen ber weiften perfönlid)en (fürroßrfer, 3. 93. ied) unb 
id), buu (bisweilen buue) unb be, fie unb fe, mier unb wer, ibr unb ’r, eud) 
unb id) ufw. mit balbfonigen 3roifd>enftufen, 3.93. bu, fi. 3»m ©ebraud) non bn 
einige 93eifpiele: a) ®uue, bäär amool! b) 93éff buu ’S geroaaft? c) ®u böff 
recht. d) ßöfte’S gebührt? e) Wafdjf wer a ‘packs frään, wie’S nerfproeba 
böff? ®ie in ber Wunbarf 3ufammenfallenben (fürwörfer ibn unb ihnen 
(— mbb. in) haben unbetont fogar 3wei befonbere (formen, bereu ©ebraueb 
von ber Stellung im Safte unb ben 9?ad)barlaufen abbängt, nämlich a unb 
’n, 3.93. boo böff 0 (ba baff bu ibn), aber gimman (gib mir ihn), ied) föctnb a 
(id) fanb ibn), aber bie fdanba’n (bie fanben ibn). Sie (form „a" ftebt fonff 
aud) vor ober nad) a-Caufen, 3. 93. a frénkí a (ihn z= ben fiaffee) allääne; 
ied) fab a (ihn) nee; led) gaa a (ihnen) nifd>f.
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4) Sie Soppelformen einiger ZJerbälfniSroörfer. Sie betonie (form (fehl 
nur oor getDiffcn perfönlicpen ytirroörfern, fonft bic fd>road)fonige Sorm, 3. 95. 
icP böiim ooon ’r (oon ibr), icb ging’ 3mm ’r, id) ging' mieb ’r, id) Jttfanb oier'r, 
aber ob, 3b, met, oär (im ßiibcn oier) ber 92tufter. (Einige 93erbälfniSroörfer 
roerben auch gebebnf, roenn fie alś Umftanbśroorfer mit ßeltmörtern oetbun- 
ben finb, 3. 93. bu honnff miefaffa, aber: méf 9Iffa on Zténka oerging’ ber 
2aag; bu mußt uufaffa, aber: a oergeßf bf 9tffa on Zrénka; a fdat mer 3UU- 
frénka, aber: a boífe nifcbí 30 frénka, 97tan unferfcbeibet aud) bruuf auf ble 
Stage roobin? oon bröffe auf bie Stage roo? 3. 93. ied) boa mid) bruuf ge
faßt; iécb bdb bröffe gefaffa.

5) 3n gufammenfeßungen roerben oolte Sormen oft abgefcbroäcbf; fo ffebt 
neben Sarf Äun3brbf, neben 97tbim ber Sam. 9t. ßoofma neben 2Därk Sanf- 
rorid), neben ouul 6d)ißoel, neben Zaag ©önnficb ufro.

3d) babe nur eine 2luéroabl in gebrängfer Sarffelluna auś ber Sülle beś 
©foffeś geben können; eś iff aber barauś 3U erfeben, baß oom 93ebeutungś- 
roanbel alle 23egtiffśgruppen unb alle 9Dorfhiaffen betroffen roerben. Sie 
Unferfdjiebe sroifcben Sodbfpracbe unb 97tunbarf beroegen (id) nad) oerfcbie- 
fcener 9tid)fung: feilś hält bie 97tunbarf ältere 93ebeufungen feff, 3. 'S. 97tenfcb 
im ©inne oon 97tagb, teilś bitben fid> rein lanbfcbafflid) neue 93ebeutungen 
berauś, 3. 93. kaiferlicb für öfferreicbifd), feilś fferben 92?örfer oöllig ober in 
einseinen 93ebeufungen ab unb roerben gans ober teilroeife burd) anberc 2Bör- 
fer erfaßt, 3.23. Saupf unb ßäöf mit Äoop unb 6d)aabel, roetfen unb fdjmeißa, 
bekommen unb krieja.

9Itöd)fen meine Ausführungen baju bienen, benSreunben beś bctrnifdjen 
93olkśfumś aud) bie 6prad)e ber Heimat näher 3U bringen, ben Cebrem be
rufliche 9lnregungen 3U geben unb aud) roeitere Greife 3ur 93eobad)tung beś 
Gptacbtebenś ansuregen. Surd) baś ‘Śerftanbnlś für bie 93olkśfprad)e, bie 
befonberś aud) bie Sprache beś 23auern iff, roirb aud) baś gegenfeifige 93er- 
ffeben ber oerfcbiebenen 23erufśgtuppen geförberf unb bamif bie echte 23olkS- 
gemeinfcbaff oerroirklld)f.

Bßologildjßs Gandldjallsßiid
dßrllmgßBung nonRißsIingsroaldß und leine Derüßinerungen.
©on ©. 9tauf)ut, granfenftein i. Sd)l.

Selbfl in Ocfd^eibenen ©erhältniffen, im einfachen, täglidjen Sehen, fann 
man eine gcroiffe Summe geographifdjer -Scnntniffc nicht meßr entbehren. 
2Benn mir aber in unferen Zagen bezüglich beś geograpI)ifd)en Unterrichtes in 
ben oerfdjiebenen Sehranftalten ein wenig Umfchau halten, fo entgeht unś faum, 
baß berfclbe noch unreif ift unb ben Slnforberungen nicht entfpridjt, ioeld)e bie 
entmicílungéí unb fortfehrittluftige ßeit an ihn (teilt. Sie Äenntniffe in 
(Geographie unb Jpeimatfunbe unb bem bamit ßufammenhängenben roerben in 
ben meiften gallen aus ©üchern, nach ©ertragen unb, roenn es gut beftellt 
ift, unter ßul)ilfenahmc oon einigem wenigen geographifdfen SlnfchauungS« 
material erworben. 9Benn bann ber junge ©tenfd) hinaustritt ins feinbliche 
oertef)rSreid)e Sehen, fo ift es mit ber praftifdjen Slnfdjauung bcS (Gelernten 
fchled)t beftellt. 2Bid)tig ift gewiß bie (SntroicElungSpfjafe ber Stabt unb bcS 
Dorfes, ob im Scfmittpunrt ober fern oon ©erfehrSftroßen gelegen, bie 2Birb 
fdjaftsform, Sitten unb ©ebräud)e ufro. unb nicht julcijt ber ©oben, auf bem 
wir wohnen, beffen ftofflid)e gufammenfeßung, Stufbau unb gorm, roeld)e er 
Im „Stntliß ber <2rbc" bilbet. 3« bem ©taffe, wie man gegenwärtig beim 
geographifdjen Unterrichte auch ber Dberflächengeftaltung eines SanbeS 9tedjs
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nung tragt unb Bei ber ^Betrachtung ber ©obenoerhältniffe, ober beg ©or« 
tommeng nußbringenber ©lineralien and) nad) ber Entftchung berfelben fragt, 
bürfte bag ©eftreben mcßr unb mefjr hervortreten, gewiffe ©ortommniffe beg 
heimatlichen ©obeng, fofcrn ihnen wirtfcßaftliche ©cbeutung inncwohnt, näher 
ju beleuchten unb ber Erforfdßung jugängtict) ju machen. — So erfdjeint cg 
nach mehrfacher üticßtung hin mistig unb möchte alg eine Befonbere Slufgabe 
unfercg, ber (Srfcf>Iiefjung beg ©laßer Sanbeg bienenben „©ereing für ©laßer 
£címatEunbe" angefehen werben, and) bie geologifdjen ©erf;äitniffe ber ©latter 
©Ittlbe näher ing Singe ju faffen unb von biefcm ©efichtgpuntte auggehenb in 
erfter Sinie einiger geologifd) hödift lehrreicher Fnnbftellen ju gebeuten, närn« 
lid) ber Umgebung ber malerifd; gelegenen Dörfer S leg (inggw albe unb 
©euro alte rgborf bei #abelfd)werbt. Siegtinggroalbe ift eineg ber größten 
unb längfleit Dörfer beg Sreifeg Jpobelfchroerbt. ©an* befonbcrg intereffant 
ift aber biefer Ort burch feine nächfte Umgebung, bie hauptfächlid) für ben 
©ciñeralogen eine wahre Funbgrube iff; bag ,/Parabieg ber tpetrefattcn« 
fammler". Sann hoch biefeg ©einet, ber roeitbefannte Sieglinggroalber Stein« 
bruci), ein gcroaltigeg ©laffengrob genannt werben, in welchem ein reich ent« 
falteteg Sieben einer längft entfchrounbenen Erbperiobe jur legten Oluhe ge« 
bettet würbe. Stber nicht fpurlog »erfdjrounben ift biefeg Beben, ©aufenb unb 
aber taufenb jum Steil wohlerhaltene Olefte geben ung heute noch ßeugnig von 
ber ©lannigfaltigfcit unb bcm gormenreid)tum ber bamaligen Drganigmenwelt.

gunädßft befinben wir ung, fobalb wir unjeren ©lief rüctwärtg in unab« 
fehbar weit jurücfliegenbe gelten verfenten, ber unbeftreitbaren ©atfaeße gegen« 
über, baß bie ©raffdfaft ©laß alg ein Steil beg mit bem geographifd)en ©e« 
griffe Sd)lefien jufammengefaßten Sanbeg früher cbenfolange ober ebenfooft, 
wie ganj ©littet« unb ©orbbeutfcßlanb vom ©leere bebe dt gewefen 
i ft. Der ©oben alfo, auf bem wir jeßt leben, war früher roieberholt©l eereg« 
hoben, Eg möchte faft alg unnötig gelten, biefe Statfacße fyiex nod) bc« 
fonberg hervorjuheben, boeß begegnet man fo häufig ber Stugbrudgroeife: bag 
©laßer Sanb muß hoch früher „ein See" gewefen fein, baß eg Eeinegroegg 
übcrflüffig erfeßeint, barauf aufmerffam ju machen, baß eg fid; nicht etwa um 
einen „©innenfee" ober „Süßroafferfee" im ©laßer Sanbe gchanbelt hat, fon« 
bern baß „b i e S e e", bag heißt bag offene ©leer, feine Spuren ju 
ganj verfeßiebenen geologifihen gelten unb an ben verfeßiebenften Stellen ber 
©laßer ©lulbe jurüdgelaffen hat, unb baß biefe Spuren in ©eftalt tion ju« 
meijt tierifchen ©erfteinerungen an ben verfdfiebenften Stellen ju 
ertennen finb.

3n ber ©raffdfaft ©laß finb fünf ber hauptfäcßlichften Formationen ber 
Sebimcntärgefteine (©ieberfdßlaggfteine) oertreten, unb jroar finben fid) Über« 
refte ber ©Zecregablagerungen

1. in ben S i l u r i f ch e n Schiefern bei SBartßa big Silberberg,
2. in ben Devon ifeßen Salten bei Ebcrgborf,
3. in ben Bagern ber Sohlenformation bei ©eurobe,
4. in ben *piatten«Salfen beg ©otliegcnben bei ©raunau unb
5. in ben mädjtigen Feiggeb ilben beg Sreibc meereg bei 

SÖünfcßelburg an ber Jpeufcßeuer, bei ©üderg, bei #abelfd)merbt, bei Sieg« 
linggwalbe unb anberen Orten, ¡jebe ber fünf ©leeregablagenmgen gliebert 
fich aber roicber in beutlid) ertennbare Unterabteilungen.

©ejüglicß ber an 5. Stelle erwähnten ©efte aug bcm Srcibcmccrc fagt 
D r. ©ürieß in feinen Erläuterungen ju ber „@ e o l o g i f d) e n Über« 
f i ch t g t a r t e von Schief len": „Die Sd)id)ten ber Sreibeformation Bit« 
ben alfo bie füngftc Slugfüllung ber ©laßer ©lulbe, in roeld)cr Slbfäßc aug
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ber ganjcn mefojoifcßen (mittleren) ßeit, älter até bie obere treibe, nic^t vor« 
ßanbctt finb. Sie rußen im Sorben ber (Dlulbe unmittelbar auf ben Scßicßten 
beé (Rotiiegenben, auf eine furje Streife ßin and) auf bem Steinfoßlengebirge, 
ragen bann vielfacß (oppenartig eingreifenb, in baé friftatünifcße ©cbirge jit 
bciben Seiten beé €rlít)taleé ß ine in unb jießen in einem feßmalen, langen 
Streifen beé Seißetal ßinauf, beiberfeité vom friftallinifdßen ©ebtrge (llrs 
gcbirge) eíngefdfloífen, bíé fie bei Sdjilbbcrg ein (Sube finbcn."

Unter bicfen ebcnerroäßnten Ablagerungen ber kreibeformation bieten 
nun ivieber bie in ber ©laßer (Dtulbe relativ itingften Stufen ein ßcrvors 
rogenbeé fjntereffe, weil fie eine große Stenge tíerifdjer unb pflanzlicher Sers 
fteínerungen in ficß bergen. 3ßnen foil in ber vorliegenbcn SBefprecßung bes 
fonbere SBeacßtung gefd)enft werben, ba gerabe fie biößcr baé reicßßaltigfte 
(Dtatcrial jur näßeren (Beurteilung geliefert ßaben, roäßrenb an anberen Stellen 
bie münfd)cnéroerten Auffcßtüffe noeß feßlen, ober Scrfteincrungcu nur fpärlicß 
ouftreten. —

„Süböftlicß von Jr>abetfd)wevbt muß cinft ber ßjtlicße (Raub beé großen 
(Bafferé geroefen fein, beffen (Bogen bie alten ©renjgebirgc ber jeßigen ©rafs 
fd)aft ©laß befpülten. ßaßtlofe (Dteereétícre lebten ßier an ben untiefen Stellen, 
beim uncrmeßlid) faft ift ber 9teid)tum von ißren (Reffen, bie man an ben 
(Bergen von ÍUeélingémalbe nod) fínbet. Daé ©eftein, in meld)cm fíe vors 
fortunen, i ft burd)fd)nítt(íd) ein feíns unb bícf>tf orníger, gräulicßer Stergclfanbs 
ftein, bei größerem Äalfgeßalte bläulich, bei (Reid)tum an gtaufonitifeßen Äörncßen 
blaßgrünlid), burd) (Berroitterung bräuntieß roerbenb, unb in ben unteren, fans 
bigeren Sd)id)tcn, jwifd)en benen febod) and) faltreidje mit vorfommen, reíd) 
an feinen ©limmerblättd)en. (Diefc unteren Sd;id)ten entßaltcn vorjugérocífe 
bie Scßercn von Satlianaffa antigua, einer Srebéart, ju ben Jpalbs 
fdpuänjen ober (Otittclfrebfen geßörig, unb bie vielen (Blätter bitotpfebonifeßer 
spflan^en, bie mit ißnen jugleid) ßier vorfommen, finb bie ßeugen ber einft 
naße gelegenen Stiften. (Dünnere unb ftärfere, faft ßorijontal licgcnbc (platten 
biefeé ©efteíné bilben bie (Berge von Síeélíngéwalbc unb werben nur burd) 
ben grobförnigen O-uaber ber fieben Wirten, öftlicß von Sieélingéronlbe, noeß 
überlagert/' (©einiß.) Diefc „fieben gürten" finb naefte, rnaffige Soloffe, 
6—10 (Dieter ßoeß, von genanntem ©eftein, melcßc in einer (Reiße burd) rtteßr 
ober weniger breite ßwifeßenräume voneinanber getrennt, ficß plößlidj über baé 
barunter liegenbe ©eftein erßeben. Sie füßren im (Diunbe beé Solfeé bejügs 
ließ ißrer äußeren ©eftalt befonbere Samen.

Uber baé ©eftein bei Síeélíngéwatbe unb bie bortigen maffenßaften Sers 
fteínerungen fprid)t fid) feßon 1797 Seopolb von (Bucß in feinem (Berte 
„Serfud) einer mineralogifd)en Sefd)rcibung von Sanbecf" aué: „Sinter Sens 
roalteréborf unb bei Síeélíngéroaíbe liegt ber ältere Sanbftcin fogleid) auf 
bem ©limmerfcßiefet unb feßt ficß nad) Sabetfcßwcrbt fort. .ßner ift er feßr 
feinförnig, mit tlcinen @limmerblättd)en gemengt, von getblicßbrauner garbe. 
Aber nießt feiten entßält er größere @efd)iebe von @limmerfd>icfer, guarjiger 
Sornblcnbe, Cluarj bíé jur ©große unb viele Serfteinerungen. Sin Steins 
brud) im oberen Síeélíngéwaíbe entblößt ein ganseé (Diufeum ber Sorjeit. 
(Liefe (pectiniten (verfteinerte Sammufcßeln), glatte unb geftreiftc (Diptuliten 
(verfteinerte (Dtíeémufd)e(n) mit natür(id)cr Scßate, Sßamiten (verfteinerte 
©ienmufeßetn), (Beibens, ©lens, Sueßenblätter liegen in buntem ©emenge 
mit jollgroßen, filberroeißen ©neíéftücfdfen, feßwarjem Jporoblenbefcßiefer, 
Ctuarj unb ^orpßyrgefdficben, unb lange Sdfilfftengel feßeinen biefc manigs 
faltigen ^robufte verbinden ju wollen/' Auf bem (Bege, ber von bem Sieés 
língéwalber Steinbrud) naeß ben Sirtenfteinen füßrt, fínbet man bie Vers
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fteinerten Mufcßetn bjro. ißre (Skalen ju großen ©tüdcn ¿ufammengebacEen. 
Diefc in mehrere 9teifehanbbücßer unb ©Triften über bie ©raffcßaft ©laß, 
¿uroeilen aueß oßnc Ciueílenangabe, bod) ¿umeíft roörtlicß übergegangene Sotij 
beroeift ¿mar, baß 2. yon Sucß yon 140 3aßren an ben ermähnten Sunte 
(teilen feßon gam ähnliche Serhältniffc angetroffen ßot, míe fie uñé heute 
entgegentreten, boeß genügt fíe nießt mehr, roenn eé heute gilt, bie geologifcßen 
Serßältniffe einer ©egenb Eurj ju cf>araiteriftercn. —

35aé ©eftein an ben Sergen yon Síeélíngéroalbe gehört ju bem oberen 
Ctuabermergel unb ift nad) 21. 9t 6 m e r oberer Sreibemergel.

Sine eingehenbe Sefcßreibung ber Serßältniffe unb ber meiften ber bei 
Sieélíngéroalbe yorEommenben tierifchcn Serjteinerungen mit brei Dafein 
Slbbílbungen ßot í>nné Sruno ©einiß, if)rofeffor ber Mineralogie 
unb ©eognofie bereite im 3ahre 1848 (bejro. 1850) gegeben in feiner ©d)rift: 
„SßaraEteriftiE ber Schichten unb 'hetrefalten beé fäd)fifcß=bößmifcßen treibe« 
gcbírgeé, foroie ber Serfteinerungcn yon Síeélíngéroalbe." ©eit biefer ßeit finb 
moßl bie Ütbbilbungen einzelner Serfte(gerungen yon Síeélíngéroalbe in bie 
yerfeßiebenften Jpanbbücßer ber ^etrefaEtenEunbe unb SIbbilbungen über bie 
Sreibcformation übergegangen.

Sach Z)r. ©einiß ¿eigen fieß in bem ©efteín yon Síeélíngéroalbe nur 
©puren yon Korallen, ütabiarien (yerfteinerte ©trahltiere), SBracßiopoben (ben 
Mufcßeln ähnliche Diere, jeßt nur noeß yon roenig lebenben 2lrten repräfen- 
tiert), ©erpeln (Söürmer, bie burch äußere, fächerförmige Siemen atmen unb 
in yerfeßieben gerounbenen SalErößrcn [Ütößrenroürater]) unb Sifcßen, mäßrenb 
Mufcßeln unb ©djneden unb Dtefte beé für biefe ©cßid)ten fo leitenben Srebfeé 
ßier ¿aßlreicß yertreten finb unb einzelne Sßapßalopoben (Sopfroeicßtiere, in 
bie Stoffe ber Dintenfifcße geßörig), uorjüglich Saculíteé incuryatué gleid)» 
fallé nießt fehlen.

©einiß befeßreibt in cingcßenberroeife bie 2agerung6yerßältniffe ber Sieé< 
língéroalbcr ©eßießten unb ißrer Stellung ¿u ben übrigen, teílé jüngeren, boeß 
yorroiegenb älteren ©liebem ber beutfdjen Sreibeformation; er be¿eíd)net baé 
Sieélíngéroalber ©eftein alé älter im Sergleid) mit ben ©eßießten beé 
„Oberen Cluaberé", ber uñé bei Sieélíngémalbc in ben ©iebenßirtemSteincn 
entgegentritt, unb ßebt feine Sejießungen ¿u bem „oberen Sreibemergel" bejm. 
mit bem „mittleren planer" ßeryor.

©einiß äußert fieß míe folgt: „Surj yor bem Dorfe ©teingrunb, auf bem 
2Begc yon Sonrabémalbe, öftlicß yon Síeétingéroalbe, erfeßeint ein blaugraueé, 
EalEígeé ©efteín yon Oluaber bebedt, baé yon bem feften ipiänermergel ©adifené 
nidßt ¿u unterfeßeiben íft.

Ein gleicßeö Serßältniö finbet bei 2angcnau ftatt, bíé rooßin man bie yon 
Sieélíngémalbe aué bie bort entroícEelten ©ebílbe nie »erläßt. Der Sräßenberg 
yon 2angenau ¿eígt bünnplattigen, roenigftené 30 Ellen mächtigen $Iäner» 
merge! (in ßiefiger ©egenb „Sieélíngéroalber Don" genannt), roeld)er auf 
©limmerfcßiefer rußt unb burd) Ciuaberfanbftein mit ©pongíteé ©aj: 
on i cué (©pongiolitßen = ©cßroammftcine, yerfteinerte ©djmämme) übers 
lagert roirb.

Sörblicß yon 2angenau, an bem red)ten ©eßänge ber Seiße, eine ßalbe 
©tunbe etroa yon Jć>abelfd)roerbt, tritt ipiänermergcl noeß mäeßtiger auf unb 
ift ßier in ben unteren ©eßießten mellenförmig = feßieferig. Er cntßält etroa 
40 ^rojent Eoßlenfauren Salí unb führt nießt fetten SrucßftücEe eíneé 3 « o s 
ccramué (yerfteinerte gafermufcßel), yermutlicß 3« concentricué unb 
große Epemplare beé 2ímmoníteé peramplué (Sopfroeicßtiere, in bie 
Stoffe ber Dintenfifcße geßörig, roelcße in einem in einer Ebene fpiralig ge»
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wunbenen @ef;äufe lebten). Unmittelbar öor Jpabelfchwerbt roirb er bem @e« 
fteín yon Äieglinggwalbe wieber ä^>nlicf>er, unb auf bem 2Öege yon Jpabeb 
fdjwerbt nad; ptomniß iff eg bagfelbe ©eftein, role bort.

Über bag Sllter beg Cluaberfanbfteineg am fübiicßcn Enbe yon Jabels 
fcßwerbt, in welchem alg einzige Verfleinerung 2yogara Solumba (eine 
öerfteinerte ©cl;nirfelmufd)elart) yorfommt, macht ©einiß feine Hingaben, weil 
er „ficf) big jeßt (1850) nod; fein Urteil barüber jutraut."

3n ber 9cät)e ber Papiermühle yon üßölfelgborf (bie jetzige Urnißmühle), 
füblíd; yon Sicglinggroatbe unb öfllich tion Sangenau, flehen (nad; ©einiß) 
biefelben ¡Bänfe, in welchen bei .Siegiinggmatbc bie .Srebgfcberen yorjuggweife 
forfommen, mehrere $uf; mächtig an, unb überhaupt iff bag ganje ¡Becfen 
ZWifcßen Jpabelfcßwerbt, ©teingrunb, ber üßölfelgborfer Papiermühle, Sangenau 
unb ber Oleiße burch ganz bagfeíbe ©eftein auggefüHt, meldfeg (ich and; yon 
í>abelfd)vuerbt aug norbroärtg nad; ©rafenort hin erftrccft.

Stuf ben beigegebenen brei Safeln bringt er 55 ©pejieg tierifdfer 
Verfteinerungen, ober Seite yon folchen zur Darfletlung.

Stuch in ben SÖerfcn begfetbcn Slutorg: „Dag duaberfanbfleingebirge 
ober Äreibegebirge in Deutfd;(anb" (1849—50) unb: „Der mittlere unb obere 
O-itaber (Suren unb ©enon)" (1871—75), ifl mancßeg für Äiegtinggwalbe 
d;arafteriftifd;e Vorfommnig jur Darftcllung gelangt.

3m Saufe ber ¡Beit finb nun aber noch eine ganze gleiße roefentlid;er 
Weiterer unb neuer $unbe yon tierifd;en unb pflanjlid;en Soffilien gemacht 
loorben, fo baß eg heute nicht mehr fdjmierig ift, aug biefen Oteften bie Olcid;« 
haltigfeit ber Sauna jeneg Śreibemeerbufeng, meld;er big unmittelbar an ben 
Suß beg Urgebirgeg heranragte, barzutun unb gleichzeitig einen ¡Blicf ju werfen 
auf bie Pflanzenwelt, welche am Ötanbe jener 9Jleeregbud;t auf bem ¡Beben 
beg Urgebirgeg wurzelte.

Die bei ¿tíeglínggmalbe yorfommenben Stbbrücfe foffiler Srcibe=Pflanzen 
haben unfercn Stltmeifler ber ¡Botanif, ©öppert, fd;on in ben 3al;ren 1834, 
1841 unb 1846 bcfcßäftigt. 3n feiner Slrbeit über bie „Soffile $lora ber 
Ctuaberfanbfleinformation in ©dflefien" yom ßuhee 1841 mit 8 ©teinbrucf« 
tafeln, bitbet er auf breicn biefer Safcln mehrere ber yon ihm zu ben Sllgen 
(Sueoiben) gerechneten unb fpäter Eplinbrftci fpongioibeg bejeicbneten Körper, 
fowie einige alg ©aliciteg jpec. unb Sarpiniteg fpcc. angeführte flatter bifotple« 
bonifdjer ¡Bäume, ober ©träudfer ab. — 3n einem wohl 1846 erfdyiencnen 
91ad;trage zu vorftehcnber Slrbeit gibt ©et;. 9tat ©öppert ferner auf zwei 
Safetn weitere Slbbilbungen beutlíd;er Epemplare yon Eplinbriteg fpongioibeg, 
Welche inzwifcßen yon ©einiß alg ©pongfteg japonicug (©pongiolithen 
= ©djmammfteine, yerfteinerte Schwämme) bejeid;net worben war, unb auf 
einer brüten Safel w¡ebenem einige Slbbilbungen yon ¡Blättern mit teilg ge« 
Jähntcm, teilg nicht gezähntem Otanbe ufw., bie er unter bem gemeinfamen 
Flamen p h i II i t e g jufammenfaßt. Dag auch heute nod; rclatiy am häufigften 
tiorfommenbe gezähnte ¡Blatt würbe burch ©öppert zu Eljrcn yon ©einiß 
Phi11iteg ©cinißianug genannt.

Dr. © ü r i d; gibt in feinen „Erläuterungen" eine furje Eßarafteriflif 
ber ©d;id;ten von -Sieglinggmalbe. Er untcrfchcibct bie .Sicglinggmalbcr Sone 
mit etfennbar auggebehntercr Verbreitung an ber Oberfläche unb ben .Sieg« 
linggmalber ©anbffein mit geringerer Stugbehnung in zwei Partien öjtlich 
6oh Jpabelfdfmerbt. ¡Selbe Vorfommniffe gehören ben fenonen ¡Bilbungen 
beg Äreibcmcereg an. Slucf; hebt er bie fcf)Ott von D r e f d; e r angeführte 
große Übereinjlimmung ber Einfdhlüffe beg .Sieglinggwalber ©anbfteing mit
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benjenigen ber unteren unb mittleren Senonftufe in ber Wulbe von Bornen; 
berg in Scfjlefien fervor.

Soweit nun bie einzelnen ©lieber beé Kieélíngéwalber ©efteiné, wcldjeé 
auch von uñé ben Saíjberger Sd)íd)ten von ílueblínburg unb ben Sd)íd)tcn 
bei 28artl)ou bei Söwenberg in Sdflefien an bie Seite ju (teilen ¡ft, aufge; 
fchloffen finb, ober ju 5£age fielen, taffen fid> folgenbe vier Jp a u p t ft u f e n 
beéfelben mit jiemlid)er Sid)erl>eit ertenncn unb unterfdjeiben. —

Die erfte ©ruppe umfaßt bie im Seoba^tungégcbíete relativ untcrften 
Sagen, unb jwar bie von ©einiß bei Steingrunb, öftlid) von Kícélíngéwalbe, 
bereíté gefunbenen, blaugrauen bié weißen, feintörnigen unb faltßaltigen Sanb; 
jteine in jumeift ver t if ater Slbfonberung ber Stiebten. Steinmcßmeifter 
Jp a u E in gteuwalteréborf ßatte feinerjeit biefe Schichten an verriebenen 
Stellen burd) Schürfungen aufgefd)loffen unb bei Oiengeréborf beginnenb, bei 
©rafenort unb Welling, fowie nörblid) von 9ceuwaítcréborf unb bei Stein; 
grunb bié jum guße beé Spißigen SBergeé nad)gcwiefen. Sie ähneln am 
meiften bem fejten planermergel Sad)fené. —

Sie zweite©ruppewirbgebilbetburd)bie verfteínerungéführen; 
ben eigentlichen K i e é l i n g é w a 1 b e r S a n b ft e i n f d) i d) t e n. Die; 
feiben treten horijontal auf unb finb jumeift aufgefcßioffen burd) vier 
größere Sanbfieinbrüd)e füblid) von 9íeumalteréborf unb burcß brei bebeutenbcre 
iörüdje nörblid) von Kíeélíngéwaíbe, wofelbft biefe Sd)id)ten einen guten 2ßerf; 
ftein liefern.

Die britte ©ruppe, über ben Wußchelfchid)ten von Kíeélíngéwalbe, 
befleißt aué horijontal gelagerten grauweißen feinförnigen Sanbfteinen, welche 
namentlich an ben brei Wühlbergen bei 9teuwaíteréborf ju ertcnnen finb unb 
allmählich in bie vierte ©ruppe übergehen.

Die vierte Jpauptgruppe enblid) bie oberfle unb leßte ©ruppe wirb ge; 
bilbet burd) mehr ober weniger grobförnige Sanbfteine, bie an ben brei 
Wühlbergen von 9teuwalteréborf beuttich ju ertennen finb unb in ben faßt 
fentrecht abftürjenben 2Bänben ber Siebenhirten;Steine ihre höchfte Erhebung 
(580 m) erreichen, infolge ber ©röße ber ju ber Sanbfteinmaffe verbunbenen 
jCLuarjförner erfcßeint bíefeé ©eftein faßt weiß unb wirb in feinen oberften 
Sagen ju einem ganj grobtörnigen Konglomerate, aué Ötollftücten beé Urge; 
bírgeé (Cluarj, ©limmer, ©neié) jufammengebacEen.

Diefeé ©eftein bejeidjnet ©einiß alé eigentlichen Dberquaber (Überquaber); 
SSerfteinerungen finb in ihm nid>t ju entbecten. Die in ben Siebenhirteni* 
Steinen nach Eingabe mehrerer Oteifehanbbücher über bie @raffd)aft ©laß ju 
beobadßtenben „jah Hofen W u f d) e l a b b r ü c£ e" finb nid)té anbereé alé 
bie Höhlungen herauégewítterter Cumrjgcröllc, wie fíe ben grobtörnigen Cluaber 
erfüllen.

gür ben gwecf ber vortiegenben Slblßanblung fommen aber houptfädhlich 
nur bie Schichten ber jmeiten ©ruppe in 93etracf>t, foweít fie 93cr; 
fteinerungen führen.

Steigt man ben ©aigenberg bei Kieéltngéwalbe hinauf, fo treten mehr; 
fad) weniger mächtige, aber härtere unb fa(freid)ere 93än£c von Sanbfteinen 
auf, bie in einjelnen fcßmalen Streifen, weld)c fid) burch ihre gärbung beut; 
lieh abheben, bid)te Sagen von Weereéfond)i)ííen unb ßalianaffa; (Krcbé;) 
gtefte enthalten. 9lm häufigften ißt in hießen Seichten eine 2írt ber f of filen 
SBohrmufcheln, bie spholabompa ca u bata, unb eine Carbium; 
(Jperjmufchel«) 9trt, weld;e ba unb bort ganje 93änte gebilbet hoben.

fjn ber seitherigen Stufenreihe tarnen aber jumeift nur (Steinferne 
ber betreffenben Sd)nec£en unb Wufd)eln, feltener bie noch erhaltenen Schalen
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ber Sond)t)líen felbjl zu »Cage. Bun aber folgt eine ©nippe am 2Bege nad) 
Alt;©alterSborf anftchenb ju beobachtenber ©d)íd)ten eines bunEelgrauen, uns 
gemein garten beim ßerfd)lagen glasartig Elingenben unb ebenfalls EalErcidfen 
©anbfteinS, worin bie ja^ííofcn, eine reiche Meeresfauna barftellenben fibers 
eeße non Árebfen (Galianaffa), ©detecten (©aftropoben), Bradjiopoben unb 
Muffeln im wechfelreichften ©emifch unb guter Grhaltung liegen. Dies finb 
bie ©chisten, welche Seopolb oon ®ud) als ein „Btufeum ber Borwelt" bes 
5eicf>net hat. ©ie finb faßt rings um ben (bis ju einer 4>ölje oon 561,3 m 
ouffteigenben) ©aigenberge erfennbar.

©üblich oon ÄieslingSwalbe läßt fid) jioar bas BorEommen ber brauns 
roten ©anbfteinbänEe mehrfad) Eonftatieren; es fehlen aber Auffd)lüffe unb 
namentlich fcßcinen überall aud> nad) ffieften ßin bis Jßabelfcßmerbt bie 
höheren, bei jfieSlingSwatbe bis 511 einer Jpöf)c oon etwa 550 m über bem 
BtecreSfpiegel auftretcnben m u f d) e l r e i d) e n BänEc nirgenbS meftr oorjus 
fommett. 5Da fid) bei ber Betrachtung ber ©Schichten oon ÄieSlingStoalbe Eaum 
eine Abweichung ber einzelnen Bänte oon ber horizontalen Sage bemerEbar 
macht, fo Eann wohl angenommen werben, baß es fid) fjter nur um räumlich 
befcßränEte Übcrreftc ber oberen ©lieber beS &uabers©anbfteingebirgeS Ijons 
beit, welche im übrigen im weitauSgebehnten Beißetale ber GrofionStätigEeit 
jumeift jum Opfer gefallen finb. derartige flberbleibfel ganzer formations; 
glieber finb aber, wie überhaupt, fo aud) hier oon ganz beftimmter allgemeiner 
unb nidjt zu unterfd)äßenbcr Bebeutung.

Bcoor zur näheren Aufführung ber bei ÄieSlingSwalbc unb Umgebung 
Zu finbenben SßetrefaEten übergegangen wirb, möge nur noch erwähnt werben, 
baß früher bei £>abelfd)werbt gelegentlich beS Durd)ftid)S ber Bahn ©laß— 
Btittclwalbc ben ÄieSlingSwalbcr ähnliche @eftein6fchid)ten mit häufigeren 
Ginfd)lüffen oon Berfteinerungen gefunben worben fein folien. Gs ließ fleh 
ober nicht mehr genau feftftellen, ob es fid) in biefem falle wirElid) um .StieSs 
lingswalber ©eftein, ober nidft oielmehr um rote unb weißliche Blergels 
fanbfteinfd)id)ten ber tieferen Sagen, wie fíe am Beißeufer mehrfad) 
auftreten, gehanbett hot.

Dod) finb oor fahren burd) bie Gifenbal)neinfd)nitte füblid) oon Büttels 
loalbe CbersCluaberfanbfteinfd)id)ten eefeßioffen worben, weld)c feinerzeit einige 
^templare beS ©ecfternS AftcriaS ©<hu lz i i (Gotta) lieferten unb ben 
fenonen Ablagerungen oon ÄieSlingSwalbe an bie ©eite zu fieden fein bürften.

I. ^flanzenticre. (Goclcnterata.)
©eefchmäntme. (© p o n g i a e.)

©einiß führt in feinem SBerEe: „Das Cuiaberfanbftcingcbirge in Deutfdfs 
lonb" folgenbe Arten an:

1. Jp 0 r n f cß w ä m m c (Geratofpongiae): ©pongitcS ©aponicuS 
(@ e i n i ß) bei #abelfd)werbt. — © p. ateriaeformis. GS ¡fl natürlich 
nid)t auSgcfd)(offen, baß biefe fraglichen ©ebilbe and) oon anberen OrganiSs 
men herrüßren Eönnen ober teilweife wenigftenS überhaupt anorganifd)er Bas 
tur finb.

2. Siefelfchwämme (©ilicifpongiae): Stragos flellatum
(@ 01bf.)(5t.BE id)el inis © e I n i ß). — 5t. (G n e m i b i u m) aflroibes 
(@ e i n i ß).

3. ÄalEfd)wämme (Galcifpongiae): Acßilleum pertufum 
(©einiß).
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II. (Sífldjefljflttfer ober Sírnhlcttííete. ((Mßitobermafa).
Sie Sorfommniffc ber (Seeigel iinb Seeßerne finb auf bie marinen 

Sd)id)ten Befcfjränit unb häufen fief) entfpred)enb bem jüngeren Silier ber gor: 
motion.

A. Seeigel. (S cl) i n i b a e.)
Ser Ijerjförmige Körper iß mit einer ebenfo geformten Saßfd)ale um: 

geben (^erjigel), welche auf warzenförmigen (Erhabenheiten bewegliche Stacheln 
trägt.

Sarbíafler GottcanuS (Otto). Körper flacht gewölbt, faß fyexb* 
förmig, ffiom ellfptifd)cn SJtunbe aus läuft bis ¡turn Sifter ein fcharf auSge» 
prägter Siel; ein ebenfoid)er, aber ßumpfer, vom Scheitel bis jum Sifter. 
Sie gühlergängc (Porcnßreifen) bliben um ben Scheitel einen fünfßrahligen 
Stern. Sie verberen gülßergänge liegen in einer faß fd)arffantigen, tiefen 
9tinne, bie fiel) vom Scheitel nach vorn erweitert. ¡jn OleuwalterSborf ge: 
funben.

S d) i j a ß e r 9t o e m c r Í. Sorter fladf» gewölbt unb von herdförmiger 
©eßalt. Ober: unb unter feitS fleht man beutlich bie Heineren unb größeren 
Sßärjchen, auf benen bie Stacheln gefeffen hoben. Sie verberen gühlergänge 
liegen ebenfalls in einer 9tinne, bie fich vom Scheitel herabjieht; bie mittleren 
unb hinteren laufen feitlicj) h'oob unb liegen ebenfalls in tiefen 9tinnen, b i e 
aber ben Otanb nicht erreichen. 9teuwalterSborf.

B. Seeßerne. (Slßeribae.)
SlßeriaS Sd) u l jii (Sotta) bilbet eine flache, fünffeitige Scheibe 

mit nur gering ausgewogenen Sinnen, bie auf ber Unterfeite vertieft erfcheinen. 
Sie fOtunböffnung iß von 5 (Erhabenfeiten umßellt, von benen fiel) furchen 
bis jur Spi|e ber Slrme hinjiehen. ßn biefen liegen bie gühlergänge. Ser 
9tanb beS SierförperS iß gewölbt, aus ber (Ebene etwas hervorfpringenb. 
ßwifeßen je 2 Spißen wirb ber Otanb burd) je etwa 40 Soppeltäfeldien ge: 
bilbet. SaS SSorfommen biefeS SeeßernS in ber SíeSlíngSwalber Sreibe iß 
früher burd) Otto nad)gewiefen worben. 33eim SSahnbau ©laß—fOtittelwalbe 
würben (Epemplare gefunben.

III. $B timtet. (93crmeS.)
SluS ber großen unb vielgeßaltcten ©ruppe ber SBürmer fomnten für ben 

Paläontologen unb Sammler natürlich nur fold)e gormen in grage, weldje 
als OtöhtenWürmer eine horte unb crholtungSfähige Salffcßole abge: 
fonbert hoben. Sie Ser pula: Slrten gehören ju ben Otöhrenwürmern, fo 
genannt, weil fíe in Saßröhren leben, beren SOtaterial von bem Sörper beS 
XiereS auSgefchieben wirb, ähnlich wie bieś bei ber Silbung ber Sd)neclen: 
gehäufe unb 9Jtufd)elfd)alcn ber galt iß. Siefe Otöhre iß bei Serpula 
f i I i f o r m i S (S o w e r b p) fabenbünn, bei S. gorbialis (@ o t b f u ß) 
var. pianorbiS finb es lange, unregelmäßig aufgerollte SÖurmröhrcn, 
meld)e entweber frei ober auf fötufdjeln unb bcrgl. aufgewachfen in ber 3ura: 
unb Sreibeformation fid) finben, ohne einen beßimmten Jporijont einjuhalten. 
SSeibe Slrten finb als feßr feiten von Síeslíngswalbe nad)gewíefen. S. 
Slmphtöbaena (@olbf.) jeigt walzenförmige, bünnfd)aiige Otöhren,mehr 
ober weniger gefrümmt mit ringförmigen Slnfchwellungen. SieSlingSwalbe.

IV. Slrmfiemct. (SSracßiopoba.)
Sine für bie Sammler überaus wichtige ©ruppe iß bie ber 93rnd)iopoben, 

ba beren Schalen nicht nur fel)r höttfig in allen marinen gormationen ge:
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funben werben, fonbern aucß, weil fíe ficß befonberé gut alé Seitfoffilieni 
eignen. Sé fínb auöfcßließlid) SOteereöbewoßner, wcldfe, wie bíe 9Jtufd>cln, tion 
einer ¿weiflappígen Señale umfeßtoffen werben, bíe ißrcrfeitö burd) einen Stiel 
o nr Untergrunbe feftgeßalten wirb. Sie faferige ©truEtur ber ÄalEfcßale. 
bringt eé mit ficß, baß biefelbe mcift leidet aué bem ©eftein ßerauöfpringt, 
waé baé ©ammein wefentlíd) erleichtert. ©on biefer formenreießen, für ben 
Aufbau ber ©ebimentärgejtcine fo außerorbentlicß belangreichen ZietElaffe 
finb nur 2 Familien burh je eine @pe¿íeé tiertreten, ©ie ¿eigen faßt immer 
fpmmetrifcße Auébílbung ber Ober; unb Untcrfcßalen, woburd) man fíe auch 
äußerlich uon ben SCRufdEjeltieren unterfcßelbet.

1. ¡Kßpncßonclla mit einer feßr großen Sormenreiße, ¡ft gefenn; 
¿eießnet bureß faferige ©cßale, bie breiecEig, runblid) ober guer »erlängert ift, 
mit feßarfen SRabialfalten unb einer SinfenEung auf ber unteren Älappe, 
toelcßer auf ber oberen .Klappe eine entfpreeßenbe Aufwölbung entfprießt. Der 
©cßnabel fpiß unb meift ßeroorragenb, unter bemfelben ein feßrnad) auége; 
bílbetcé ©cßloßfelb mit Element Deltibium.

9iß. a lat a (Sam.) ßiemlid) ßäufig finb ©teinEerne, teilweife aud) 
mit crßaltener ©cßale, biefer jierlídfen @pc¿íeé bei -Síeélíngéwalbe unb 9ieu; 
toalteréborf ¿u fínben.

2. Zcrebratula. 3ßre lätiglicßen, eiförmigen, meift glatten ©cßalen 
finb (teté ungleich; bie größere ift baueßig unb am ©d)nabel bureßboßrt (ba; 
ßer Socßmufcßel). Die Zerebratuliben finb nießt fo ßäufig unb formenreieß 
alé bie JRßpncßonellen. Sé gibt etwa noeß 60 lebenbe unb ungefaßt 350 
foffile Arten.

5£. SBalteréborfenfíén. fpec. Sé fanben fieß 2 gute Spemplare 
mit feßr beutiieß erhaltener ©dfalenftruEtur, namentlich mit ben leidft er; 
fennbaren ¡poten ber ©cßalen. ©euwalteréborf.

V. SOtufdßelfiere ober ©läiietftemcr. (Samellibtandßiafa.)
©ie befißen ein aué ¿weí meift gleicßgeftalteten unb bureß eine Art ©eßloß 

»erbunbenen ÖtalEfcßalcn befteßenbeö ©eßäufe, mäßrenb baé ber ©eßneefen 
(wenn überhaupt oorßanben) fteté einfcßalig ift.

Sie ©hifcßeln finb für ben ©animier befonberé wichtig wegen ber feften 
erßaltungöfäßigcn ÄalEfcßalen, welcße oon ben fOtantcllappen bcé Ziereé ab; 
gefonbert werben unb aué ¿weí, meift gleichartig geftatteten Etappen befteßen.

Sie SOtufdfcln ¿eigen im 90tefo¿offum eine ¿iemlicß allgemeine, gleich,; 
mäßige ©erbreitung, finb nießt auöfcßließlicß auf bie marinen Ablagerungen 
befcßränEt, fonbern fínben fid) aud) in bracEifcßen unb ©üßmafferablagerungcn. 
Sei ber leisten AnpaffungöfäßigEeit biefer Żiere fínben wir be¿ügtíd) ber @e= 
fteinéart, in weld)er bie EDtufcßeln gefunben werben, Eeincti folgen ttntcrfcßieb 
wie bei ben ©raeßiopoben, obglcid) natürlid) aueß einzelne Arten meßr f'alE;, 
anbere meßr tonliebenb finb. (gegenüber ber ßeßtwelt treten bie foffilen 
©tufcßeln im ©efamtbilb ber Sauna meßr ¿urücE unb nur in ein¿elnen Sagen 
finben wir ¿uweilen außerorbcntlicß große Anßäufungcn cin¿elner Arten, wcldje 
bamaíé ben ©teereéboben äßnlicß wie bie heutigen Aufternfelber bcbecEten. 3m 
großen gan¿en finb bie ©tufcßeln Dauerformen, bie nur in AuPnaßmefallen 
auf gan¿ beftímmte Jporí¿onte beßßränEt finb, bann aber, wie ¿. ¡8. bie (¡Ear; 
binien unb 3noceramen, feßr gute Seitfoffilien barftellcn.

3eber ©ammler wirb halb bie eigenartige ©cobacßtung maeßen, baß felbft 
in ein unb bcrfelben ©eßießte bie EUtufdfeln oerfeßieben crßalten finb unb ¿war 
finbet man babel in ber ¡Kegel bie Anifomparier mit ber ©cßale, wäßrenb bei 
ben ßomompatietn bie ©¡halen tierfhwunben unb nur ©teinEerne übrig;
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geblieben finb. Qé rüßrt bieá bcttion ßer, baß bie 2luSbilbung bes ÄalfeS in 
ben SUluftßelfcßalen Bei ben Stnifompariem in ber gorm von Slragonit, Bei ben 
Jpomompariern in bcr gorm bes ÄalffpateS vorßanbcn ift unb baß bcr leßtere 
leidster ber 2luflöfung anßeimfällt até ber Aragonit. Damit foil aber nicßt 
gefagt fein, baß bie Snífomparier fleté mit ©cßale gefunben werben, fonbern 
audß ßfer gibt eS ßäufig nur ©teinferne, ebenfo roie umgefeßrt an jaßlrefcßen 
Sofalitäten bie Skalen aueß ber Jpomomtjarier präeßtig erßalten finb. Śin 
befonbereS Slugenmerf beim ©ammein ift barauf ju rießten, baß man €pem« 
piare mit erßaltenem ©eßloß %u befommen fueßt, unb jroar wirb man biefeS 
juweilcn ßerauSgewittert finben, zuweilen fann es aueß bureß preparation ge« 
Wonnen werben, befonberS aus weidßen Spergeln unb itonfeßießten; am 
feßönften werben bie Präparate bei verííefelten templaren, bie fieß aus bem 
©eftein mittels ©aljfäure ßerauSäßen laffen.

Die gjiufcßeltiere bilben in ber bei -ÄieSlingSwalbe unb OteuwalterSborf 
auftretenben gauna bie größte unb formenreießfte ©ruppe. OTancße ©pejieS 
tritt fo ßäufig auf, baß fie gan%e 33änle erfüllt, fo beifpielsweife in einer feßt 
ni(ßt aufgef^loffenen @cßi<ßt bie Pßolabompa caubata (Dtocmer).

Da eine größere 2in$aßl ber Strten bereits befannt unb in ber oberen 
.Sreibe weit, ober jiemlicß allgemein, verbreitet finb, fo erfeßeint eine ein« 
geßenbe Defcßreibung aller gormen ßier weniger am piaße. @S werben baßer 
biejenlgen ©pejieS ßervorgeßoben, bie befonbcreS 3ntereffe bieten, ober als neu 
an ben in 9tebe fteßenben gunborten anjufeßen finb.

2tnifomparia.
1. 21 n o m i a. (ß w i e b e I m u {cß e l). ©díale feßr bünnwanbig, ¿u« 

fammengebrücft, runblicß, angcßeftet; untere (recßte) klappe flacß, befonberS 
auSgejeicßnet bureß ein 2odf, bureß weleßeS ein Deil beS ©cßließmuSfetS ßin« 
burd)tritt unb fieß mit Jpilfe eines becfelartigen ©cßalenftücfeS an frembe 
©egenftänbe anßeftet. 2Benn bie untere .Slappc auf unebenen ©egenftänben 
auffißt, nimmt fíe alle Unebenßeiten ber leßtcren an; obere (linfe) klappe ge« 
wölbt. Sanb an einer vom SGßirbel naeß bem Socße geßenben Seifte.

2t. femig lobia. Umgebung von jUeSlingSmalbe.
2. Dftrea. (2tufter.) Unregelmäßige©cßalenmitfonjentrifeßblätteriger 

Oberfläeße ober groben, rabiaten galten unb Stippen, welcße am Stanbe eine 
feßarfe ßicf&acflinie ergeben, ©cßon im Ptufcßelfalfe finben wir reeßt jaßf« 
reieße 21uftern. Jßierßer geßört:

D. Simae (©ein.) ÄieSlingSwalbe.
0. femiplana (©ein.) ÄieSlingSwalbe.
D. car inata (Sam art.) üteuwatterSborf.
Die beiben leßterwäßnten ©pejierS geßören ¿u ben jierlicßften aller Dftrea« 

2trten. @ie tommen juweilen noeß mit beutlicß erßaltener ©d;a(e an beiben 
gunborten vor.

O. longiroftr iS (Samart.) Son befonberem ßntereffe erfeßeint 
baS bei UteumalterSborf gefunbene riefige Spemplar ber im 21bbrucf ganj, be« 
jügtieß bcr ©cßale aber nur teilmeifc erßaltenen gewölbten klappe ber Q. 
longiroftriS. SS fei bemertt, baß bei ben Oftreen bie aufgewadßfene (feßr 
feiten freie) linfe Unterflappe größer unb ftärfer gewölbt, als bie flauere 
(redßte) Decfelflappc ift. Stufcßetabbrudf 27 cm lang unb 7 cm breit.

0. bifformiS n. fp. jtieSlingSwatbe.
D. veficularis (Srogn.). ßu biefer gorm, bie mannigfaeß ab« 

änbert, bürften verfdßiebene ©cßalenrefte unb 2tbbrüdfe von beiben gunborten 
ju jäßlen fein.
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O. í a t e r n í i S (9í i í f f.) — O. cursiborfata (@ l e t n.). Funbort 
beiber 9lrten íft $íestíngSroalbe.

3. © p o n b y l u S. (Ä I a p p m u f ch e í.) gjtít tppifcb anSgcbííbetem, ifo« 
bonten ©dßtoß. £)íe in bcr fjeßtzeit f° überaus formenreídje unb häufige 
©ruppe beginnt ¿roar fclfon im oberen 3ura, aber erft in bcr oberen Ärelbe 
Wben mir eine häufige unb djaraEtcrifHfche Form in @p. fpinofuS (©oro.).

@p. truncatuS. .SieStingSroatbe.
4. £ i m a. (F e i í c n m u f cf) e I.) 2tufgeroölbte, rabiat gerippte ober 

glatte ©dbaten. Hiertjer gehören jxinäcf>ft häufige unb charaEtcriftifdje Foffilicn 
aus bem OTufcheífaíE. 9tuöh in ber .treibe treten £ima;9trten nicht attzufetten 
auf, son welchen bie Eieine, tanggeftrecEte unb zart gerippte

£. femifuteatuS (9łi(ff.) ÄieStingSroatbe unb bie breite unb fcharf 
gerippte

£. canatifera (& o t b f.) befonbcrS teitenb finb. f&on festerer liegt 
Vorläufig nur ein roohterhatteneś unb beutticb erEennbareS Gpemptar son 9ieu< 
roattersborf sor.

£. 9t e f dj e n b a d) Í (© e i n.) Umgebung son .tieStingSmatbe.
5. festen. (Äa mm u f dj e I.) Sicfe fetmn im .tarbon beginnenbe 

©ruppe entroiefett fid) im Wefo;oifum $u großem Formenreichtum. Sie ©cifaten 
osat unb runb, ber ©djtoßranb gerabe, chutos unb some unb hinten in eine 
ohrförmige Verlängerung auStaufenb. Vicht aufgeroachfen, mit faft gfeidh' 
fettigen, rabiat gerippten, geftreiften ober ganz glatten ©chafen.

9). cursatuS (@ e Í n.). .tieStingSmalbe. 
tp. bigitatis (Ä öm er). SieStingSmatbe.
$. quabricoftatuS (© o ro.) ŚieśtingSroalbe unb VeuroalterSborf. 
tp. cicatrifatuö (@ o Í b f.) .tieStingSmatbe. 
sp. quingueeoftatuS (©oro.) SieStingSroatbe.
Von ben $eeten»9trten finb sorzugSroeife nur bie erfte unb britte ber er« 

mahnten Formen ;u nennen. Die erfte ift bitrch zwei ungleiche Ohren unb 
iajjtreidje feine £inien, »selche son ber Vtitteilinie aus bem 9tanbc fich zu= 
frümmen, unb zroifdjen bie fidh nocí) feinere lagern, ausgezeichnet, roährenb 
bie britte 9trt zu ben häufigeren 'PetrefaEtcn ber beiben Funborte gehört unb 
burch bie Eräftfgen, ftarE hersortretenben 4 Hauptrippen leidjt Eennttid) er= 
fcheint. Dtamenttich son ber (enteren 9(rt finben fid) häufiger gut erhaltene 
©chatcnabbrücEc unb ©teinterne, hoch immer nur son ben einzelnen Etappen.

6. spinna. (@tecfmuf dj et.) F)ünnfcha(ige, tanggeftrecEte,fpifcEonifdte 
Vtufchefn. ©ie Eommen als ©eltenheit fdjon im VtufdjefEaíE sor, finben fich 
aber redjt häufig im unteren £iaS.^ p P ! a m" b 31 iV (Vt ü mf ^ ^ } ^gehimg son .%leStingSroa(be.

sp. conf. reftituta (Hocningh.) t
sp. e o n f. c o m p r c f f o (@ o I b f.) > VeuroatterSborf.
tp. b e c u f f a t a (© o Í b f.) )
Von ber ©tecEmufchet (tpinna fpec.), roetche in ber treibe burch eine 

größere gafd son 9trten unb Unterarten sertreten ift, Eommen auch an ben 
mehrgenannten Funborten mehrere bcod)tenöroerte Formen sor. Die zurociten 
ausgeprägt sierfeitig ppramibaten ©diäten finb ober ziemlich biinn, fo baß fich 
oft nur ÜtbbrücEc ober ©teinEernc sorfinben. ÜDie gefunbenen 9trtcn mürben 
in ganz ähntid)em SrhaltungSjuftanbe fd)on son ©otbfuß unb F- 2t. 9tömer 
abgebitbet; baher roirb auf bie nähere Vcfchrcibung berfetben bei jenen 9lutoren 
berroiefen.
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7. 'Perna. (5£ a f cß c n: ober ©cßinEenmufchcl.) ©leidjElappig, 
coat ober abgerunbet vierfeitig, mit roeit ausgewogenem IZBirbel, breitem mit 
Waßlreicßen Stanbgruben verfebenem ©cßloßranb unb bicEer, blätteriger @dt»ale.

V- cretácea (9t e u ß). .Kíeéiingémalbe.
8. 2¡noceramuS. ©roße, abgenmbete, EonjentrifcE) gefaltete, meift 

bünne (Schalen mit vorragenbem SBirbel unb gerabem, vielfach w« einem £>ßr 
verlängertem ©^(oßranb. die 3noceramcn treten fd)on im 3ura auf, bilben 
aber befonberS in ber treibe feßr roiclitige Seitfoffilicn unb finbcn fid) bort 
ßauptfädhlid) in bcn SStergel: unb (Sanbfteínabíogerungen. Sé würben biś jeßt 
4 beutlíd) gefennwcídjnete Spcjieé unter ben Sunben von .SieSlingSmalbe unb 
9icumalterSborf entbecft.

3- parabopuS (v. Jp a c n l c i n). UngleicßElappig mit ftarE hervor: 
ftcchenbem eingerollten SÖirbel. Die Oberfläche ber größeren jüappe ift mit 
Stabiatrippcn, bie bem @an$en ein SBibberßorn ähnliches SluSfeßen verleihen, 
bebedEt. Sie rechte ©chale (ber decEel) fehlt. Sé Eonnte aber bem größeren 
Spemplar noch bie ©piße ebenfalls ber linEen Etappe eines jüngeren Stern: 
piares nachgemiefen werben, bcffen Oberfläche bie gleiche ©truEtur, nur min: 
bet ftarE ausgeprägt, jeigt. 9ceuwalterSborf.

3. vatiuS. (v. Jpaenlein). Sie linEe ©cßale weift ungleichmäßig 
verteilte, ftarE ßervortretenbe Stippen auf, bie nach unte¡n fich rafd) verbreitern, 
mälfrenb an ber rcd)ten ©chale mehr gleichmäßige Stippung auffällt. 
23eibc ©chalen jeigen je einen, von bem gebrummten (etwas rechts gebraten) 
SBirbel aus nadf hinten verlaufcnben beutlichen ©rat. SieuwalterSborf.

3. fímplejc (©101icwEa). 93on biefer ©pejieS liegen uns mehrere 
vollftänbige (2 Etappige), fowie einweine rechte unb linEe Etappen vor. ©ie 
änbern wwar feßr leicht ab. Die 93erfcßiebenartigEeit ber Etappen íft ínbeé be: 
beutenb weniger ausgeprägt unb weniger auffällig alé bei bcn beiben vorigen 
Sitten. Sillen gemeínfam íft bie Eonwentrifcße, jiemlich regelmäßige Slnotbnung 
ber ütunweln, bejw. SlnwadiSftreifen, auf beiben ©cßalenoberflädjen. ÄieS: 
lingSmalbe.

3. @uvieri. (©owerbp). diefe in ber oberen treibe weit ver: 
breitete ©pejieS ijt auch an ben beiben ^unborten einigemale nacßgewiefen 
worben, ©ie ift eine breite, feßief nach vorn gewogene Slrt. Sie SinEerbungen 
(Sigamentgruben) bcé feßt verlängerten ©cßtoffeS fínb beutlid) ju erfennen.

©einiß führt in feiner SßaraEterifHE von ÄicSlingSmalbe einen 3 n 0: 
ceramuS concentric uS (S) a r E.) auf. derfelbe bürfte bem 3* í i m : 
p l e x an bie ©eite ftellen fein.

9. ©ervillia. @cßief verlängerte, ungleicßElappige 9)tufcßeln mit Eräf: 
tigern ©cßloßranb unb mehreren Sandgrube», auf bem 9JtefowoiEum befcßränEt.

@. folenoibeS (¿cfr.) duet feßr verlängert, gewölbt, mit flügel: 
artigen Slnfäßen, häufig vatiierenb; ©teinEeme mit wenig ©cßalenreften unb 
feiten bei ÄieSlingSwalbe.

©. anómala. (@0w.) ebenfalls bei -Síesííngématbe.
10. Sitíenla. (93 o g e I m u f d) e l.) ÜDteijt Eieine SMufcßelfotmen mit 

gewölbter linier unb flacßer rechter ©cßale, mit furwent verberen unb langem 
ßinteren Oßr. ©ie treten meift vergefellfcßaftct in großen Sötaffen unb in be: 
ftímmten Jfporiwonten auf, fo baß fíe alé Seitfoffilien von 2Öid)tigEeit fínb.

31. triloba (910 in er.) dreiteilige Slügelmufcßel, bie nur feiten, unb 
nur feiten gut erhalten vorEommt. ÄieSiingSwalbe.
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11. 9JÍ o b ¡ o í a mit genmbetem SBírbel imb pinten auégebauchtem gtügel. 
Die Scßate bünn, mit bídcr (Spíbermíé bebecEt, íangíídf> eiförmig, fcßief unb 
jafinloé.

9)t. r e f e r v a (Soro.) Síeétingéroaíbe.
12. Spectunculué (SEtcßeniSamtnufcßel.) DícEe, freiéformige 

Skalen mit geEerbtem Stanb, einem breíecEígcn Sanbfetb unb feßiefen, in 
®ogen fteßenben ßäßncn. Dbgteicß ble Jpauptverbreítung erft ím SCertíar unb 
ber 3e%eít liegt, fo fínben fieß bod> feßon einige gute formen in ber oberen 
■treibe

ß). f u b í a e v i é. (Soro.) Stur roenig fcßief, faßt Ereíérunb, beuttid)e 
Sangélínien unb 2tnroacßöringe. Um Síeétingéroaíbe.

13. £ u e u í 1 a e a. (t a p p e n m u f cß e I.) 2tbgerunbet rßombifd)e Scßalen 
'Hit gerabem Scßtoßranb unb fdjicjen, feittießen Seiftenzäßnen, Sanbfelb mit 
gefnicEten gurdfen. 3m ßurn unb in ber treibe nid>t feiten, aber lelber meift 
Hur alé Steínfern erhalten.

£. glabra (@ o Í bf.). jßocßgeroötbte (Steinferne mit fcfjtcf begrenzter 
hinterer Seite unb regelmäßigen 2tnroacßöftreifen auf ber fonft glatten Ober* 
fläche. Umgebung son tieélíngéroalbe.

Jpomomparícr.
14. 2t r e a. (2t r cß e.) Scßate abgerunbet vierfeitig, meift rabiat gerippt, 

grofíeé breíccfígeé gelb mit gefnicEten S3anbfurd)en unter bem SBirbel, ßähnc 
Wßtreicß unb gleichartig. 2trca ftettt einen Dauertppué bar, ber vom Silur 
bié ;ur 3eßt)eit bur^geßt, aber im SJtefojoiEum hoch nur von lintergeorbneter 
®ebeutung ift. 3m SttufcßetEatE finben fidf> Eteine, glatte, gerunbete 2trten, 
im 3ura fcltene 2trten unb erft im SteoEom, freitid) meift nur até SteinEerne 
erhalten, Eommt häufig unb leitcnb 2trca fecurié (2 pm.) vor.

2t. g I a b ra (S o ro.) unb 2t. trapezoiba in ber Umgegcnb oon 
■Síeélíngéroalbe.

15. SC r i g o n i a (D r e i e cf m u f ch e I.) STteift große, Eräftig verzierte 
©cßaien unb zwar entroeber mit Snotenrcißen ober mit Stippen, bie fid; von 
bem feíttídjen Orate aué Eonzentrifd) ober bivergierenb antegen, baé hintere 
Selb ift feßarf abgetrennt unb für fieß verziert. Der Jpauptzaßn ber tinEen 
Etappe tief gefpatten unb ebenfo wie bie Jrmnptzäßne ber redeten .Etappe feit« 
Ü(ß gerieft. Die Jpauptverbrcitung biefer feßönen Sttufcßetn, von benen ßeute 
nur noch fleine gormen an ber auftratifeßen Stifte até Seltenheit gefunben 
Serben, liegt in ber 3ura» unb Srcibeformation.

SC. a t i f o r m i é ((f) a r E.) ift ein tppffeßer SBertrctcr ber roeit nad) hinten 
nuégezogenen Sreibetrigonicn mit bivergierenben, zu Stippen verfebmotzenen 
Snotenreißen, roeteße aud) auf baé ßintere gelb até ¿uerrippe übergeßen. 
Diefe von einer ganzen Steiße von 2tutoren befd)riebene Strt, roeteße für bie 
obere Sreibe an vielen Orten cßaraEteriftifcß ift, Eommt in gorm von Stein» 
fernen an beiben gunborten nicht gerabc fetten, befonberé aber nod> unter ben 
htauen ßarten Sägern von Sieétingéroatbe vor. Sei älteren templaren ver» 
iieren bie Stippen an DeutlicßEeit ber StruEtur.

16. Sarbium (Jper zmu f d) c I.) ©teicßEtappige, herzförmige, meift 
fabiat verzierte Scßatcn mit gcEcrbten Stäubern unb zwei fonifeßen, íreuzroeié 
geftettten Scßtoßzäßnen. 2lucß biefe gormen finb bei feßieeßtem Srßattungö» 
juftanb reeßt feßroierig z" beflimmen. Jpierßer roerben SteinEerne aué 3ura 
unb Sreibe von herzförmiger ©eftalt gejteltt. Die £arbium»2trten Eommen In 
ben verfeßiebenften ©roßen unb ben verfeßiebenen Spießten ber beiben gutib»
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er te jiemlich häufig tier. SBegen ber mandarle! Ubergangśftufen ber einzelnen 
gormen i(t bíc Unterfcfyeibung fd>wer burchführbar.

6. bub ium (@ e i n i |), @. O í t o n i S (@ e i n i |), 6. alutaceum 
(9R ü n.), S. tub u lifer um, S. ccnomancnfe. Umgebung yon .ftieS« 
lingswalbe.

17. 'Protocarbíum. Die Sdjalenyerjíerung in ein yorbereS geíb 
mit fonjentrifchen unb ein hinteres mit rabiaten Dtippen eíngcteilt. hierher 
gehört baś für bic obere .treibe leítenbe unb weit yerbreitete

V. ^iííanum (Som.'). Den Dlücfen unb ben yorbercn teil biefer 
ÜOÍufcfyel umgeben fonjentrifche bid^tgebrängte2ínien, wälyrenbberHintere 
Steil bagegen 15 unb rncljr ausftralylenbe Dlippen trägt. 3" yerfdyicbenen 
2llter8ftufen, bejw. ©roßen nicfyt feiten an beíben 2ofalitäten.

18. 2 u c i n a. Sine fórmente¡dje, aber etwas inbifferente ©nippe, ben 
Sinupalliaben ähnlich, aber ebne SJtantelbrujt. Das Schloß yon roedyfelnber 
93efchaffenheit, Skalen gleíchflappíg, freisförmig, fonjentrifeh gcftrcíft, meift 
flach.

2. lenticular iś (©o Ib f.). gaft íreisrunbe 9Jtufd)el, wenig ges 
wölbt, mit (leinen In ber 9Jtitte gelegenen Sßirbel. Schale bicfyt fonjentrifeh 
liniiert, bagegen bic (Steinferne, welche yiel häufiger finb, glatt.

19. Sraffatella. Sdjale Iäng[ich«eiförmig, baucfyig, biefwanbig, glatt 
ober fonjentrifeh, geftreift, mit glatten ober geferbten ütänbern, mit beutlidyem 
gelberen; 2igament innerlich; (Schloß jeberfeits mit jwei länglichen Jpaupt« 
jähnen unb rechts mit einem hinteren, fdywadyen Seitenjahne.

S. arcacea. (9t ö m.) Umgebung yon .SieSlingSmalbe.
S. 93 o cf f ch i i (Sorbula 93 o cf f ch i i (©ein.) Sbenbafelbft.
20. 3 f o c a r b i a. Sine deine gormenreilje mit hoch aufgebrehtem unb 

nad) yorn gefrümmtem 2BirbeI. Jfrerjförmig ober oyale, hoch aufgeroölbte, 
fonjentrifeh geftreifte ober glatte Sdyalen. Die ßäfme liegenb unb nach hinten 
yerlängert.

3. cretácea (@olbf.) Oyale bis freisförmige Steinferne mit gleich« 
mäßiger 9Bölbung unb etwas eingebogenen ©irbeln, oft yerbrüeft; nur feiten. 
ÄieSlingSwalbe.

21. Spprina. Schale runblich ober qucnoyal, meift groß unb fräftig, 
gewöhnlich mit einer fdfyiefen Sante auf ber Jßinterhäifte, mit biefer, bunfler 
SpibermiS; 93anb yorragenb; 2Birbel mäßig gefrümmt: Schloß jeberfeitS mit 
brei Jpauptjähnen unb einem hinteren Seitenjahne.

S. ¿ígerienfiS (b’0rb.) Sdyief cyal, bejw. eiförmig. 2tn beiben 
Orten finben fich aber nur feiten wohlerhaltene Steinfeme biefer großen 
SDtufchcl mit ben Spuren ber fonjentrifchen SlnwadßSftreifen. SDtuSfeleinbrücfe 
fcharf abgrenjt.

obliga" } #«nbafelbff.

22. 93 e n u S. (93 e n u S m u f ch e Í.) 9Bie in ber ^efctjeit, fo nehmen 
auch f<hon im tertiär bie 93enuSmufcheln einen bebeutenben Slnteil an ber 
ßufammenfeßung ber OTufdyelfauna unb fpielen eine yiel wichtigere SRolle als 
im 9Dłefojoifum. Die jierlichen Schalen unb Steinfeme ber 93enuSmufcheI« 
9lrten, welche bidßt mit feinen fonjentrifchen 2inien bebeeft finb, waren fdyon 
früher in ben festeren mufchelreidyen 93änfen beiber 2ofalitäten nicht feiten 
anjutreffen.
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93. fab a (@ o m e t b t>). 
93. oealié (<5oroerb9).<*-J+ V V M 11 v U IU v l V 1/J*
93. conf. fuborbicularté (@ o Í b f.).
93. parea (@ o ro e r b 9). 
93. fabacea.

Umgebung 
»on $ieélingéroalbe.

93. plana.
93. c a p e r a í a.
93. ©olbfufif.
23. -Dt actra. %r o gm u f á) e l.) <Sd)ale breiecfig ober ooal, (Seiten; 

Jäl)ne mof)l entroicMt, lang, mit glatter Oberfläche; »otbcrer ímuptjaím linfé 
fiar!, recaté Heiner; für baé äußere Kigament íft eine befonbere, »on ber 
©rube beé inneren ÄnorpelbanbeO burd) eine Kamelie getrennte ©rube »or« 
banben.

24. łtellina ((Sonnen; ober <piattmufd)el.) Sie bilbeteigent; 
ließ eine felbftänbige ©nippe mit guer o»alen, bünnen, hinten flaffenben 
Schalen mit fleinen ßähnd)en. Euch W* finb bie mefojoifd)en gormen nur 
unficher.

5t. ftrigata (@ o l b f.) Otuer;o»al;elliptifd), flach geroölbt, hinten mit 
einer ftumpfen Äante fdjief abgegrenjt, mit fleinen in ber Glitte liegenbem 
SBirbel. geine Kangéftreifung ber Schale faum bemerfbar.

í ©oíbfufi?*(9t6m.) }
25. Vanopaea ift allein alé mistige unb häufige gorm ju nennen, 

ba bie zahlreichen mefojoifdfen 99ípacíten unb ^h^fubompen auégeftorbcn finb. 
pfeift große, fonjentrifd) geftreiftc ober glatte, hinten loeitflaffenbe 99tufd>cln 
mit äußerem Kigament unb jafmlofem Schloß.

9). plicata (Som.). Sie ift eine in »erfchiebencn Elteréjiiftanben 
gefunbene, aber fcltene ©rfcheinung an ben mehrgenannten gunborten. 9ieu; 
malteréborf.

26. spholabompa. (9tippenmufche(.). Sehr bünne, gleich; 
Happige, hochgeroölbte Schalen, bereu Oberfläche mit rabiaten, häufig (nötigen 
wippen »entert ift, bie »on fonjentrifd)en Streifen gefreujt »erben.

931). befignata (@ o l b f.)
93 h. caubata (9t6mer.)
93h* nobulif era.
93h- conf. (pufchil (©olbf.)
58on ben »orftef)enb ermähnten 93holabompcn ift nur bie zweite fehr häufig; 

bie übrigen fanben fid) nur in wenigen ©templaren. 93h. caubata tritt ;u= 
mellen mit gut erhaltener Schalenftruftur auf. ¿íicélmgéroalbe.

27. Kponffa. Schale etroaé ungleichflappig, bünn, guer;o»al, hinten 
etioaé flaffenb. Schloß mit einer feßroadhen Schmiele, »eiche ben Schloß; 
tnorpel trägt.

2. ©ermari. .SieélingSroatbe.
28. Ema tí na. (© n t e n f l a f f m u f d) e I.) Schale etroaé ungleich« 

Happig, fehr bünn, burchfd)einenb, brüchig, länglich, geroölbt, hinten »er« 
fehmälert unb flaffenb; SEÖirbel burd) einen feinen Scifliß gefpalten, innen 
burd) eine fdjiefe Keifte geftüßt; Schloß mit löffelförmigem gortfaße zur Euf; 
naßme beé Sd)loßfnorpelö.
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Sí. lanceolata. (0 e i n í #) Nur ein wenig gut erhaltenes templar 
(©teinfern) biefer von ©einifc betriebenen Slrt liegt vor. KieSlingsmalbc.

31. rot) ana. KieSlingSwatbe.
29. ©aftrodfacna ift befonberS mcrfroürbig, ba fíe ju ben SoI)t? 

tnuteln ober 'pfahlwürmern gehört. 3f>re deinen, bidfen unb feftcn, 
meitflaffenben ©¿halen bebeifen nur ben vorberen Seil beS SiereS, welches fo 
lang unb bicf als ein Oiegenwurm, nach hinten in jwei Olöhrcn (Sltcmröhren) 
cnbigt. Siefc felbft werben allerbingS feiten gcfunben, um fo häufiger ba? 
gegen bie Söcfter ober bie Slusfüllungen berfclbcn, wobei es jumeilen gelingt, 
wenigstens ben ©teinfern ber 33ohrmufd)el felbft bloßjutegen. VefonberS an 
ben alten Küffenlinien ber Sertiärmecre bitben bie ©puren ber Sohrmuteln 
überaus charaftcriffitc Srfchcinungen. — Siefe spfahlmürmer bohren fielt in 
baS Jpolj ber ©c^iffe, Vrücfen unb Seiche in Ntillionen ft freujenber ©tinge, 
fo baß eS tließlid) jufammenbrid)t. S3ei biefer Slrbeit leiften ihnen bie Kicfcl? 
friftalle, womit ipr Körper bebeeft ift, vortreffliche Sienfte. 3hre ©änge 
werben innen mit Kalf auSgefleibet, welcher uon bem ben .Körper umfd)ließen» 
ben Ntantel abgefonbert wirb. Sine je# noch lebenbe Slrt ber ©dfiffsbof? 
mutet (Serebo naoaliS 2.) richtet an ©eftiffen unb bem .fielt ber 
Seiche furchtbaren ©djaben an. ©ic verurfadjte 1730 in ßoHanb große 
Seichbrucße, unb in ben Saguncn von Venebig muß baS 'Pfahlwerf burd) einen 
Übcrjug von Seer, Jöavj unb Stßfati gegen bie Verheerungen biefer Nlufchel 
gefet# werben. Von Sinné würbe biefe Ntufchct calamitas navium (baS 
Unheil ber ©diiffe) genannt, ßum ©d)u# werben bie ©cf)iffe mit Kupfer 
befd)iagen.

®. Slmphisbaena (®olbf.). KieSlingSmalbe.
30. @ lavage lía. Oleóte ©chale frei, línfe mit ber Kalfröfwe ver? 

machfen; letztere ftarf verlängert, feulenförmig, mit röhrigen, oft franjförmig 
angeorbneten ©tachcln am Vorberenbe unb häufig mit fragenförmigen SluS? 
ftülpungen am offenen Jfiinterenbe. ©ic fteefen entmeber frei im NfeercSfanbe 
ober finb in Seifen cingemad)fen. Sind) }u ben Vohrmuteln gehörig.

S. clavata. Umgebung von KieSlingSmalbe.

VI. ©djttcdfen ober Vaudjfüßer. (©afłropoba.)
S3ei ben ©d)uecfen hanbclt es ft um 2Beid)ticre mit gefonbertem Kopf, 

welcher Sühler, Singen unb Nlunb trägt, einem muSfulöfen Suß auf ber 
Unterfeite unb einem einfachen, ungeteilten Ntantel, welcher ein einfdiatigeS, 
fpiralig gemunbenes, zuweilen aud) napfförmiges ©eljäufe abfonbert.

Sie ©ehneefen teinen erft in ber 3e#zeit ben Jßöhepunft ihrer Sntmicf? 
lung erreich* Zu hfl6en unb finb bcShatb aud) bie Eieblinge unferer Koncbplien? 
fanimier, fdjä# man hoch bie ßaljl ber tebenben ©pesies auf etwa 16 000. 
2Bie im tpaläo^oifum, fo fpielen auch tm Vlcfojoifum bie ©cfinecfen im @e? 
famtbilb ber Sauna eine untergeorbnetc Nolle, befonberS im Vergteid) jur 
Sertiär? unb 3e#)eit. 3" ben marinen ©d)id)ten fehlen uns bie tönen, 
reich »eruierten Sonnen, wie mir fíe heute in ben warmen Nfecren vorfinben. 
2Bir haben nur füftenbemohnenbe SNeereSfdjncd'en, meift von Heiner, gering 
versierter, beShalb mehr ober minber unanfehnlidjer ©eftalt, was {ebenfalls 
mit ber falteten ©trömung in ben bamaligen Nfeeren unb 9JteereSbud)ten ju? 
fammenhängt.

Namentlich bie oberen, mufd)clreid)en SBänfe von KicslingSmalbc bergen 
bie ©chalenüberrcfte (©ebäitfe) von zahlreichen ©ehneefenarten, oft aud) mit 
beutlid) erhaltener ©chalenffruftur, in ft- Sod) iff es fd)wer, aus bem
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»arten ©efteín g a n j e templare ju erlangen. 93ielfad) fpringen nur Stein; 
cerne peroné.

Ser Sammler (tal ím ganjen rocníg grcube an ben meíft feítencn unb 
fcfjledjt erhaltenen foffilen Schneien unb eg ift leicht crflärlid), baß bícfclben 
faft in allen {príoatfammíungen ¿urücftreten unb auf wenige cf)araÉteríftífcí;e 
Wirten befdtränft finb, wenn nicht jufällig ein gunbplaß in bcr 9tähe ift, bcr 
fluénohméroeífe reiche unb gute Slugbeute liefert. SBie bei bcn fülufcheln über; 
liegen bie Steinferne, unb eg gehören »otljtänbigc, gut erhaltene templare 
bon Schneien ju ben großen Seltenheiten.

1. 35 e n t a l i u m. (9R e e r ¡t a h n, 3 a h n f df n e cf c.) {Röhrenförmige 
Skalen mit glatter ober längggcrippter Oberfläd)c. 35iefe im Sanbe ober 
Schlamm beg tiefen SDteereg fteienbe {Röhre beherbergt ein Stier ohne abge; 
fonbcrten Sopf, Singen unb Siemen unb nur bie Sauplatte im SRunbe »errät 
bie ßugehörigfeit ju bcn Sd;necfen (©loffophora). 35ie einjige gamilie, nach 
ber 3lf>nlicf)feit mit bem Stoßjalfl eineg Elefanten fo genannt.

35. glabrum. (@ e in iß.) 35ie ©ehäufe finb bei Sieglinggroalbc unb 
9ceuroaltergborf häufiger in ben fcftercn 93änfen ju finbcn.

2. Iß leu rot ornarla; Slrten finb bie roidRigfte unb intereffanteffc 
©nippe ber Schi&oflomata, bie namentlich in ber Juraformation felir fchön 
entroidSclt ift. Sie ©ehäufe fegelförmig, mehr ober minber hod) gerounbcn, 
iuroeilen reich »eruiert unb mit einem ihrafteriflifihen fog. Sciflißbanb »er; 
fehen, roeliheg burdf alle {Binbungen fhnburchgeht unb »on einem 2lugfd)nitt 
cm {Dfunbfaum herrührt.

sp. gigantea. (Soro.) Sieglinggroalbc.
3. 35 e l p h i n u l a ; Slrten, meift niebrige Keine formen mit frcig; 

runbcr, ftorf heroortretcnbcr SRünbung unb kräftiger Slußcntippe.
35. carinata (@ e f n i ß.) Sieglinggroalbc.
4. g u f u g (Spinbclfchnecfe);2lrten. {Dtehr ober minber hohe ©c; 

tvinbe mit großem legten Umgang, o»aler Btünbung, ohne Slußen; unb Junen; 
lippe, mit langem, offenen Sanal unb glattem ©eroinbc.

g. c l a t h r a t u g (S o ro e r b p). Sieglinggroalbc.
g. pticatug ({Römer). SSerfchiebene Slltergftufen biefer furzen, ge; 

brungenen gorrn mit 4 big 5 {Binbungen fanben (ich »or. Sieglinggroalbc 
unb {Reuroaltergborf.

g. guabratug (Soroerbp), 2Rit Sänggrippung parallel ben {Bin; 
bungen. Sieglinggroalbc.

g. rnfticug. Sieglinggroalbc.
g. Smithi. Sieglinggroalbc.
5. iBoluta ({Roll; ober galtenfdfnecfe.) ©eflrecftc, female 

i©ehäufe mit langer, unten offener SDtünbung unb fräftigen Spinbelfalten.
i 93. {Roemeri. Sieglinggroalbc.
| 6. {R oft ella ría. Sd)nau&enfd)necfc. Schale turmförmig; @e;
'uinbe lang; {Binbungen zahlreich, flach; SERünbung eiförmig; Sanal lang; 
^ußenlippe glatt ober gejähnt, Slugfdfnitt berfelbcn bicfjt neben bem Sanal.

SR. oefpertilio (@ oIbf uß.) Jn bcr {Regel finben fich »on biefer 
^erließen glügelfdinecfe mit etwa 6 fonocpen {Binbungen nur Steinfernc, ober 
bie Jpauptroinbungen ohne bie glügcl »or, bie nur fcßroer aug bem harten @e; 
ftein heraug ju präparieren finb. Sieglinggroalbc.

SR. papilionacea (®olbf.). Sieglinggroalbc.
9t. ornata. Sieglinggroalbc.
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Oí. jłriata (© o I bf.) ift feltencr alé Oí. vefpertitio. Sé fínb nur 
©rucbftücEe gefunben worben bei kíeélíngématbc.

Oí. conf. elongata (Oí 6m er.) SSerfcíjíebene Sjccmplare fínb roobl 
mit ber yon bem vorjtebenben Eutor niegen íljrer geftrecEten gortn fo be« 
nannten 2trt in nabe P3ejieí>ung ju ¡teilen. kícélingémaibe unb Oíeumaíteréborf.

7. .Kugelige ©ebäufe mit roeníg OBinbungen unb großem leßten Umgang 
finb bíe Oí a t i ca« Erten (Oí e b e l f d) n e cE c n). OJteift glatte, feiten fpíralíg 
geftreifte Eugelige ©¿»alen, ím OJÍufdjelfalf jablreid) unb jumeílen ín ÜDtcngc 
angcl)äuft. ©ebört ju ben häufigen unb fdfjon niegen ber bufen ©dfale meift 
rooblerbaltenen goffilíen.

Oí. vulgaríé (Oleuß.). kurj Eegelformigcé ©eroínbe mit etroa5OBín» 
bungen; juweilen unregelmäßige guwa^éftreífen erEennbar. kícélingémaibe.

Oí. Otoemerí (Oíeuß.). 9Serfd)íebene ©teinferne mit nur feiten beut» 
lieber Srßaltung ber Salten, bie quer über bic ©¿bale verlaufen. kícétíngé» 
malbc.

Oí. canaliculata. (OHant.) ©eiten bei Oíeumaíteréborf.
Oí. I am e 11 o f a. (Oí ö m c r.) ©diale mit ber Oííppung nur feiten er« 

halten. kícélingémaibe.
Oí. b i dj o t o m a (©einiß.) kíeélíngémalbe.
8. Zurr it ella« Erten (Sturmfc^nefen) finb hohe, turmförmige 

©cbäufe mit jablreid>en, meift fpiraüg gerippten Umgängen unb runblidjer 
OHünbung. Dicfe in ber Zertiär« unb ber 3eßtjeit außerorbentlicb verbreitete 
©ruppe ijt im OJlefojoitum noch recht erbalten.

Z. multiftriata (01 euß.). Daé langgcftrecEte, turmförmige @c» 
bäufe jeigt etwa 10 OBinbungen, bic mit 4 (tarieren unb einer größeren En« 
jabl feineren, ben OBinbungen parallel laufenben Otíppen gejiert finb. kieé» 
lingémalbe.

Z. nerína. (Oíömer.) Daé ©ebäufe (fl langturmförmig mit io bié 
12 OBínbungen. Sefjtere fínb in ber OJÍitte EonEav unb mit parallel laufenben 
Sángélínien verfeben, beren oberjte, ber Oíabt junäcbft líegenbe íft febr ver» 
bícft unb crfcbeínt unregelmäßig tnotíg.

Z. nobofa (Oíömer). kícélingémaibe.

VII. kopffüßet ober Zinfcttfifd>e. (Sepbalapobo.)
Diefe am boebften entmicEelte Abteilung ber OBeicbtiere ift für ben ©amrnler 

von großer ©ebeutung, benn bie fdfönften unb alé Beitfoffilien micbtigften 
©erfteincrungcn, roie bie Olautiliben, Emmoniten unb ©elemniten, gehören 
biefer ©ruppe an. Die Zintenfifcbc finb ausfd)ließiid)e SOÍecreéberoobner unb 
bewegen ficb balb febroimmenb, halb mit bem köpfe abmarté Eríecbenb. 
OÖäbrcnb aber bie beute lebenben Zíntenfífdje bié auf ganj wenige Euénabmcn 
unbcfd>alt finb unb nur eine mehr ober minber ftarf verEalEtc ©tüße (©cbulp) 
innerhalb beé korperé tragen, überwiegen in ben paläojoifcbcn unb mefojoifeben 
gormatíonen bíe befd;alten gormen fo febr, baß ben jmei lebenben Erten 
(Oíautilué unb Ergonauta) mit etwa jebn ©pejieé viele Zaufcnbe (gegen 
10 000 ©pejieé) foffitcr Erten gegenüberjtebcn. Dabei ift freilid) ju beriicE» 
fiebtigen, baß bie unbefcbalten Zintenfifcße weniger erbaltungéfabíg finb unb 
beébalb feltener foffil gefunben werben, bodj bleibt eé eine unbeftrittenc Zat» 
fadfjc, baß ble Scpbalapoben im ganjen Jpauébalt ber Oiatur früher eine viel 
größere Oíolle fpielten, alé beute unb ber jeweiligen marinen Sauna ihr @e« 
präge gaben.
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93on .Kopffüßern, meldje eine fycfyeve Organisation jeígen alé anbere 
RÜeidjtiere, inébefonbere alé ©ebneren unb ÍOtufdjeltiere, mürben ©chalen» 
uberrefte bei Sícélingéroaíbe fd)on burd) ©einiß nadjgemicfen. Sr befdjricb 
fünf @efd)led)ter: 9iautiliten, Emmoniten, gamiten, Saeuliten unb Zurriliten. 
Jeßt fommen eine neue Jpamiten»gorm unb eine neue ©attung, bic ber 
®capí; ¡ten, hínju.

1. 25er Körper ber 9í a u t i I u é» Ertcn ober ^erlboote, bic auch jeßt 
noch lebenb in ben tropifd)en Weeren »orfommen, befiehl aué einem weid)en, 
runbííd)en SingewcibefacE, aué einem .Kopf, ber vorn mit 8 Ereteförmig ge» 
Rellteu unb mit Saugnäpfen bebecEten gangarmen umgeben ¡ft, unb aué einem 
ben Körper (mit Euénahme beé jtopfeé) umfmllenben, beutelförmigen SDtantel, 
ber ein fpíralíg gerounbeneé, burd) Cluerroänbe in Kammern geteílteé .KalE» 
öeljäufe abfonbert, in beffen »orbcrem weiten Zeile baé Zier lebt. Elle anberen 
jammern finb leer, ihre ©djeibewänbe burd)bol)rt unb bic 2öcf)er unter» 
einanber burd) eine fortlaufende -Kalfröhre »erbunben, ©ipßo ober 9tev»en» 
eöl)re genannt. Surd) biefelbe get)t ein am Hinteren Zeile beé Singemeibe» 
facEeé beé Zícreé entfpringenber gaferftrang, mit bem baéfelbe in ber «Schale 
befeftigt ift. — 2ßäf)renb ber lebende 9lautílué eine in ber Sbene aufgerollte 
®d)ale hat, finben mir unter ben foffiten, »ortoiegenb paläojoifcfjen Erlen, 
ode möglichen Übergänge »on ber einfachen ©tabform bíé ju den »ollftänbig 
oufgcrollten Erlen, ja einzelne gormen finb fogar fpiral, rote bie ©djnecten, 
oufgerollt. gür unfere beutfdjen gormationen Eommcn freilich nur einige 
Wenige in ¡Betracht.

9t. f innato plicatué (@ e i n i ß). Sé fanben fid) nur wenige 
®rudjflücEe ber ©chalen, bejw. EbdrücEe Solcher »or bei .Kíeélingémalbe.

2. Sie Emmoniten ober Emtnonöhörner finb eine »ollfommen 
ftlofd)ene ©ruppc ber Zintenfifche, unb wir Eönnen beéhalb and) über bie 
ßrganifation beé Zíereé nid)té ¡Bejlimmteé jagen. Eber bie »ielfachen Ehn» 
ÜdjEeiten ber ©chale mit benen ber 9tauti(iden laffcn eé febr wahrscheinlich 
^Scheinen, baß auch baé Zier ähnlich wie 9iautílué gebaut war unb wir 
können uñé beéhalb bie Emmoniten wohl alé Eriedjenbe unb fchwimmenbe 
Zintenfifche benEen.

3m 9)tefojoiEum hüben zweifelhaft bic Emmoniten bie beliebteftcn ©tücEc 
für ben ©arnmter, benn fíe üben jeberjeit befonberen öteij aué Sowohl burd) 
die jpäufigEeit ¡breé Euftretené, alé auch burd> bie ©djönljeit unb fütannig» 
foltigEeit ber gorm unb weiterhin baburdj, baß fie infolge ber leidsten ¡Ber» 
Ünbcrííd)feít »orjüglidße Seitfoffilien barjtellen unb bcöhalb für bie ¡Beflim» 
Hung ber Jporijonte »on größter ¡Bebeutung finb.

Sie Emmoniten befißen ebenfalté ein in einer Sbene fpiralig gemunbencé 
®«häufe. ¡Bon ben 9tautílué»Erten unterfcheiben fie fid) burd) eingebogene 
u»b gejacEte ©cheibewänbe, bic entweber in gicEjadElinien gcEnicEt unb fogar 
Hie eine Traufe gefaltet erfcheinen; auch liegt bei ihnen ber ©ipho fleté am 
~mßenranbe ber ©chale, währenb er fid) bei ben 'Perlbooten in ber ¡Dtitte ber 
(®d)eibewänbe ober nahe bem 3nnenranbe ber ©dßale befinbet. — Sie ©ca* 
b h i t e n hoben halbgewunbene, bie ¡Baeu liten grabe, bie gamiten 
bafenförmig gebogene -KalEfdjalen unb bie Zur rillten turmförmige ©chalen 
Hit fdhraubenförmigen ©chnecEengewinben.

¡Bon biefen Zieren finb nach ©einiß gefunben worben:
Emmoníteé Drbígnianué (@ e I n i ß) aué .Kteétíngémalbe.
E. »ariané ebenfallé aué Sieélingéwalbe.
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9Immonítifd)e Stebenf ormcn :
© c a p h i t e d Kledltngéwalbenfié. Sin feí>r gut «battened 

Sjcemplar bíefer fd)íffchcnartíg geftredten, bereits )u ben entarteten 9lmmos 
niten gehörigen ©attung fanb ficß bei Kíedlíngdmalbe. <$r ¿eígt und, baß bers 
fetbc mit ben aud ähnlichen Horizonten ber oberen treibe bekannten 9lrten 
níc^t übcreínftímmt, baß namentlich bie geringe ßaßt ber beutlicf) crEennbaren 
(etwa 12) Hauptrippen ober ©d)alenroütfte ißn von bem, übrigens aud) viel 
Heineren unb piattgebrüdteren © c a p Í; i t e S © e i n i ß i, ber in bem Oppelner 
Duron rote aud) an anberen ©teilen jiemltci» häufig ift, unterfcheibet. —

©. binobofud (9t. 9tömer) mit doppelter Knotenreihe; aud Sied« 
lingdroalbe.

3ndbefonbere aud) ber @. fnf tatué (9tömer), ber nach ©refdjer bei 
Kiedlingdroalbe vorgeEommen fein foil, unterfcheibet fid) merElid) von biefem.

H a m i t e d trinobofud (® e i n i ß). 6d fanben fid) 9tbbrüde unb 
93ntd)ftücEe biefer haEenförmig geErümmten ebenfalls entarteten 9(mmonitens 
form. Drei beuttidfe Knotenreihen finb nid)t fdfarf ju ernennen. Kiedlingd* 
roalbe.

Sine anbere, burd) enger aneinanbertiegenber Querrippen unb ben 9Jtanget 
beuttich erEennbarer knoten cßaraEterifierte Form bürfte bem H- rotunbud 
(© o ro e r b p) an bie ©eite ju ftetten fein.

!: KS
Durrititeds9trten finb fycfye, turmförmige, ju ftattlidjer ©röße 

<utdgemnd)fene Nebenform ber Sptoceraten mit fchraubenförmigen ©dßnecEens 
geroinben, bei welchen bie einzelnen Umgänge aneinanber anfd)ließen. Die 
Hauptverbreitung fällt in bie obere Kreibe.

D. baculoíbed (@ e i n i ß). KiedlingSmalbe.
SBacutited incurvatud (Dujarbin). ©tabförmige, lang« 

geftrecEte @el)äufe. @d fanben fid) bei KiedlingSmalbe ziemlich jnßlreid) 93rud)s 
jiücEe mit @d)alenreften. 9tuf ben Querbrucbftellen finb häufig bie 2Öans 
bungen ber inneren Kammern bed Dierget)äufcd ju erfennen. KiedlingSmalbe. 
Ferner

93. baculoíbed (50tant.) vom gleichen Orte.
VIII. Krebstiere. (£ruflacea.)

Der Statur unferer mefojoifchen Formationen entfpredfenb haben wir cd 
ftets mit marinen Farmen ju tun, míe ja woßl überhaupt bie Krebfe ihre Snts 
roicElung im SOteere burchgemacßt unb nur in einzelnen Formen fid) in bad 
©üßroaffer verirrt haben.

Die Erhaltung ift im allgemeinen nicfjt ungünjtig, ba ber mit KalE im« 
prägnierte Q)ítínpnn¿er fid) vom Stebengcjtein abhebt unb fid) heraudpräpas 
rieren läßt. 3« ben Kalten unb SOtergeln ift jroar bie Otunbung bed Dieres 
voll erhalten, aber bafür finben mir in biefen ©<f>idE)ten faft immer nur 
93rud)ftücEe; in ben ©chiefem bagegen Eommen häufig ganje (Spemplare vor, 
aber biefe finb leiber flachgebrücEt.

Sallianaffas9lrten, jrt ben Halbfcf>mnnjen ober SDtittelErebfen ge* 
hörig, finben fid) nid)t nur in Kiedlingdmalbc, fonbern aud) in ben ©leim 
brüdjen in 9ceumalterdborf. Sßollftänbige (äpemplare finb übrigens feiten, 
häufiger Eommen bie ©d)ercn ber Krebfe vor. Der nod> jeßt lebenbc 
fiebtertrebd (in ©d)necEengef)äufcn) gehört berfelben ©attung an.

9tuf ©runb bed vorliegenben, fehr reichen OOtaterialS ift ed gelungen, brci 
9lrten ju unterfcheiben:
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6. (if) a g u r u S) $ a u i a f i. (S e S m a r e ft.) ©eueren vetfeßfeben groß. 
Sie £anb enbet in einen feßr furzen on ber ©piße gebogenen .Singer. Ser 
obere bewegliche, meßr getrümmte ginger hübet mit erfterem ein bem <Pa» 
pageifcßnabel ähnliches ßangenglieb. Sie ©d)erenoberfläcße erfęheint burd) 
Äörnelung rauher als bei @. antigua. Ser lange, getrümmte Hinterleib be» 
fteht aus fattelförmigen ©liebem, bereu jebes burd) jroei, feßräg nad) ber 
Witte verlaufenbe gurchen fo in brei gelber geteilt wirb, baß bas mittlere, 
hoppelt breite gelb fiel) nad) unten trapezartig erweitert. Sie ©djwanjflpffe 
befteßt aus einem lanzettförmigen Wittelgliebe, neben welchen ficf> fe zwei 
rabial geftellte ©d)wanzfloffen beiberfeits anreihen.

S. antigua. (Dtto). SaS erfte unb zweite ©cßerenglieb wcid)t von 
benen ber vorigen 2lrt nur wenig ab; hoch ift baS zweite ©lieb nur mit einer, 
feiten mit zwei Steißen .Sörncßen befeßt. (Einen wefentließen Unter» 
feßieb aber bilben bie geraben, fpißen ginger beS vierten 
©liebes. Sind) ift bie ©d)wanzfloffe erßebtieß größer unb fräftiger gebaut 
wie bei jener 2lrt.

2. n. f p e c. Sie ginger ber ©eßerenfüße finb fpiß unb greifzangenartig 
gebogen. Ser feßr getrümmte Hinterleib trägt glatte, flarf fattelförmige 
©lieber, bie feine SängSfurcßen zeigen.

IX. Wirbeltiere. (SSeticbtaia.)
©egenüber ber unenblicßen ßaßl unb gormenfülle ber wirbellofcn Siete 

ift In ben paläozoifd)en gormationen baS Steid) ber Wirbeltiere nur fpärlid) 
vertreten unb bie Stefie berfelben gehören meift zu ben feltenen gunben. Sa» 
für beanfprueßen fíe aber ein um fo ßößereS Sfntereffe, ba mir an ißnen am 
beften ben gortfeßritt in ber Sntwicflung fennen lernen.

t. gifeße. (qiifees.)
93on bengifeßen fommen zunäd)ft biejfnorpelfifcße ober©eladßii 

in ©etraeßt, beten befanntefte Vertreter unter ber heutigen Sierwelt bie Haie 
unb Stochen finb. S3iS jeßt finb nur ßähne berfelben in ben JUeSlingS» 
walber» unb SteuwaltcrSborfer ©djießten vorgetommen unb jwar faft aus» 
fd)ließ(id) in ben unterften feften blcßtförnigen, grauließen Sagen. Siefe flammen 
von verfd)iebcnen Haififcßarten ßer. Sie ßäßne ber Jpmfifcße fpiclen in marinen 
Sertiärablagerungen eine viel größere Stolle als im Wefozoifum unb gehören 
Zu ben widjtigften goffilien für ben ©ammler. (Es fann bei ber großen 2ln= 
Zaf)t ber ßäßne im Stacßen eines HuieS unb ber SrßaltungSfäßigfeit biefer @e» 
hübe aueß nießt wunberneßmen, baß bie Haififdjzäßne feineSwcgS zu ben ©eiten» 
ßeiten gehören. Wer in ben tertiären ©anbgruben ober SXufcßelfanbftcincn 
Zu fammeln ©elegenßeit ßat, wirb aueß halb bie (Erfahrung maeßen, baß bie 
fogenannten „Sogelzungen" von ben 2Irbeitcrn in erjter Sinie herüeffießtigt 
unb beS SlufßebcnS wert eraeßtet werben, ßäßne finb gefunben worben von

0 je 9 r ß i n a Want eil ii (21 g.) in ÄieSlingSwalbe unb StcuwalterSborf.
Scrap priftobontuS (2tg.) in ÄicSlingSwatbe unb StcuwalterSborf.
OtobuS appcnbiculatuS (21 g.) in StcuwalterSborf. ßäßne feßr 

fd)lanf mit glatten Stänbern unb 1 bis 2 Stebenfpißcn. .Srone meiß vorwärts 
geneigt.

iamna fpec. in StcuwalterSborf. ©einer fdjlecßten Srßaltung wegen 
ferner z« beftimmen, boeß ift er wefentlid) länger unb fd)lanfer als bie ißm 
äßnlid)en Dpprßma» unb OtobuS»ßäßne.
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2. Kriechtiere ober (Saurier. (9t c p t i l i a.)
2anb= urtb SBafferbewoßner mit auSfcßließlid;cr Sungenatmung. 2ln bie 

©piße ber Dierwelt treten im SDtefojoifum bie Saurier, metete im ©efamtbilb 
ber Sauna unb bem JpauSßatt ber üíatur gewiffermaßen bie 9tolle ber Späteren 
Säugetierwelt übernommen hoben, ßn rafeßer (Sntwicflung fteßenb, geigen 
fíe in ber mefojoifd)en Periobe einen großen gormenreießtum unb ein raftßeS 
SBecßfeln ber Slrten, rooburch fíe natürlich für ben gorfeßer von allergrößtem 
fjntereffe finb. Dagegen {faßen fíe für ben Sammler im JjMntergrunbe unb 
finb teils roegen ißrer Seltenheit, teils roegen ißrer @rßße unb ber Schwierig: 
feit bed präparierend unb 2lufffallenö im allgemeinen feine geeigneten ©egen: 
ftänbe für Privatfammlungen.

9Son Sauriern finb bis jeßt nur in vier gallen in 9ceuroalterSborf 
9tefte (Otßßrenfnodßen unb 93rucßftücfe eines breiteren KnodßenS) gefunben 
worben, bie vielleicht ber fogenannten 9JtaaSed>fe (PtofafauriuS fpec.) ent: 
flammen, einem in ber Ptaaffaicßter Kreibe gefundenen Saurier.

28enn ein @efd)id)t8forfcßer es unternimmt, bie ©efeßießte eines SanbeS 
}u feßreiben, fo ift feine erfte Sorge, aiie zerftreuten Urfunben fennen ju 
lernen, welcße vielleicht ein 2icßt auf bie Statfacßen warfen, bie er ju fcßilbern 
ßat. Sr bureßfueßt genau bie Papiere ber 2lrcßioe unb Sibliotßefen, fammelt 
aus gebrueften iBücßern, waS fieß nur auf feinen ©egenftanb beließt, unb 
reift aueß vielleid)t in frembe Sänber, um gleichzeitige Scßriften ju fließen, bie 
möglicßerweife mand)e8 erklären, was zu Jpaufe bunfel unb uncntfdfieben 
bleibt. Stur nadß langer berartiger Arbeit fann er bie Srgebniffe feiner Stu: 
bien fammeln unb fíe zu einer fortlaufenbcn Srjäßlung verweben, ßm Saufe 
feiner gorfcßunqen wirb er oßne ßweifel maneße ßeiträume viel beffer burd) 
gleichzeitige Uriunben erläutert finben, als anberc, wäßrenb er über einige 
möglicßerweife faum irgenb welcße genügende Sluffdjlüffe wirb erßalten fönnen, 
ba bie Papiere, welcße ißn mit ben Statfacßen befannt gemad)t ßätten, im 
Saufe ber ßeit verloren gegangen ober zerftreut worben finb. Daßer ift feine 
©efdjicßte nießt immer gleidjmäßig erfcßöpfenb unb zuverläffig. SS bleiben 
Süden, bie er felbft bureß bas eifrigfte gorfeßen nießt auszufüllen vermag.

2BaS man vom ©efeßießtsforfeßer fagt, läßt fieß audß auf ben ©eologen 
anmenben. Sitten ©eologen fann man aueß ©efeßießtsforfeßer ber Srbe nennen. 
Seine große Slufgabe ift, alle Seweife zu fammeln, weldße von ben auf ber 
Srboberflädje vor fieß gegangenen Sßeränberungen ßcugniS ablcgen, unb fie 
in bie Oteißenfolge zu orbnen, in melcßer bie Srfdfeinungen verliefen, um ben 
großen ©ang ber Sreigniffe bis auf bie ßeßtzeit zu zeigen.

3BaS Papiere, fgnfdßriften, SCtünzen unb 33üd)er für ben ©efcßidftSforfcßer, 
finb bie ©efteine ber Srbfrufte für ben ©eologen. Sie entßalten alle wirf: 
ließe Seweife für feinen ©ebratid). 2öaS er an einem piaße von ißnen fammeln 
fann, muß mit bem verglichen werben, was er in einer anderen ©egenb von 
ißnen finbet. Sr muß weit unb breit umher reifen, um Statfacßen zu fudten, 
welcße er in feiner ßeimat nießt finbet. Süden werben natürlich vorfommen, 
bie felbft jahrelanger gleiß niemals gänzflcß ausfüllen fann; benn bie ©efteine 
finb ebenfo zerftörenben Umwälzungen unterworfen, wie bie Slrcßive von 
Stabten unb Stationen. Der ©eologe fann baßer im beften galle nur eine 
unvoltfommcnc ©efeßießte zufammenffellcn. Diefelbe ift aber für uns alle vom 
tiefften fgntereffe, benn es ift bie ©efeßießte unferer eigenen SBelt, ißrer Srb: 
teile, Pteere, Serge unb Staler, glüffe unb Seen; fíe erzählt von ben Pflanzen: 
unb Stierflaffen, weldße bie Oberfläche beleben unb von bem erften Stuftreten 
unb ber Sntwidlung beS ‘Ptenfcßen felbft.
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3ebeé ©efkín tonn uñé ein ©tücidjen Erbgefchidjte geben. Sé gelang 
uñé j. 93. aué ben ©efteinen eíneé einzigen ©teinbrud)é bic Sage eineö alten 
¿Hcereébobené mit einigen Reften non ©eetiercn, bie barauf lebten, ju er» 
fdjiießen. ferner fanben mir, baß uñé ein Zorfmoor in ben ©tanb feßt, bie 
Spuren eíneé längftverfchmunbenen ©eeé ju verfolgen, auf bem unferc 93or» 
fahren in ißren eídjenen iBooten uml;erfui;ren, unb míe bic ©efteine eineé 
Sohíenlageré bie Erinnerungen an enblofe ¿Bälber roadjrufen, bie alle einft 
auf ber Erboberflädje grünten, bann aber einer naef) bem anbern hinunter 
fanten unb jeßt in ber Ziefe begraben liegen.

Sei biefen unb allen ä^nlicßen Ertlärungen, mo jebe SHeilje von @e» 
fteinen ißre eigene ©efcßidfte erzählt, ift biefe ©efeßießte nur ein ¿eil ber all» 
gemeinen Erbgefchicßte. 3e forgfältiger mir jebe einzelne Erzählung fammeln, 
befto erfd)öpfenber roirb bie allgemeine ©efeßießte ber Erbe roerben, welche 
}u verfaffen bie Aufgabe ber ©cologic ift.

Sie Erbtrufte befielt, foroeit mir fie untcrfud)cn fönnen, ßauptfädjlich 
aué ©ebimentär» unb organifeßen ©efteinen. 3n biefen ©efteinen muffen bie 
wießtigften SBeroeiéqueííen für bie @efcßid)te ber Erbe gefud)t roerben. 9Bcnn 
mir fíe in ber Reihenfolge ihrer Entftehung aufeinanber türmen tonnten, roür» 
ben fie eine ¿Haffe von roaßrfchemiicß mehr alé vier ¿Heilen Siete bilben. 
Síeé ift alfo bie 93ibliotßef, aué welcher bie Senntniffe ber geologifchen @c» 
fcßid)te gefeßöpft roerben müffen.

Eußer ber ©eßießtenorbnung hat ber ©eologe nod) einen anberen ©dßlüffel 
für Euffínbung beé relativen Alteré ber ©efteine. Sei ben ¿tergleidien ber 
verfd)iebenen Reihen von ©efteinen miteinanber hat er entbccft, baß bie goffitien 
ober Refte von ^flanjen unb Zieren ber einen Reihe von benen ber anberen 
ahroeichen. ¿Beim mir, von ben jeßigen Pflanzen unb Zieren auégehenb, ju 
alten unb älteren ©efteinen zurüefgeßen, fo finben mir, baß bie foffilen ipflan» 
jen unb Ziere im ganzen ben jeßt lebenben feßr unäßnlicß finb. ßebe große 
Ebteilung ober Normativn von ©efteinen hat ihre befonberen, eigentüm» 
lidien goffilien. SBir tonnen alfo biefe Ebtcilungen, abgefeßen von ben aué 
ber Reihenfolge ber ttbereinanberfcßid)tung fich ergebenben 93eroeifen, mit Jpilfe 
ber goffilien unterfeßeiben.

3nbcm ber ©eologe alfo ¡eben 93emeíé, ben bie ©efteine bieten, benußt, 
ftrebt er bañad), bie verfeßiebenen Erklungen ber Erbgefcßid)te ju verweben. 
Er jeigt, wic Śanb unb ¿Heer oftmaíé ihre 'Pläße vertaufd)t haben, wie ju 
verfeßiebenen gelten in allen Zeilen ber Erbe Einbrüche ftattgefunben haben, 
wie Zeile ber Erbe naé unb nach gehoben worben finb, wie ©ebirgéfctten' 
entftanben, wie Zälcr, @cßlud)tcn unb ©een auégehotilt würben unb wie bie 
Slimatc fich allmählich aué tropifeßer 4Mße in nörblid)e Sälte veränbert haben. 
Er finbet, baß mäßrenb all’ biefer Umwälzungen ber feften Erbe gleid)jeitig 
große Seränberungcn mit ben Pflanzen unb Zieren, bie barauf lebten, vor» 
gegangen finb. Er tonn verfolgen, wie baé Seben in ber fernften Vergangen» 
heit mit bem einfachften Drganfémué begann unb fich burd) unermeßliche 
geiträume ßinburd) zu ßößer unb h^Bcr organifíerten gormen bié jur ßeßtzeit 
entroicfelt hat. Er bemertt, wie ©nippe auf ©nippe von ¿Hitfd)eln, gifeßen 
unb Reptilien entftanben ift unb, nad)bcm bic Ziere lange geiträume hinburd) 
gelebt haben, fie longfam auéfterbcn, um neuen Erten sptaß zu mad)cn, bié 
gegen baé Enbe ber ©efeßießte ber ¿Henfd) auf bem ©cßauplaß erfchien.

Sie geologifd)e ©efcßidfte bringt baßer viele Zatfacßen, bie woßl ge» 
eignet finb, unfere ©ebanten mit ber großen SSorfeit ttnfercé Planeten zu bc» 
fcßäftigen unb mit ber rounbcrvollen Sette von Sßeränberungen, burd) rocld)e 
ber gegenwärtige ©taub ber Singe ßervorgebradjt worben ift.
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flus den lageöiidjern des flüíes [(jomas Bdjneíder 
[1698-16991.
Don D. Dtairoalb.

Zbomaé Slníon ©cßneiber roar am 28. (December 1630 ln Braunau ge
boren. ©eine (Elfern ffarben frübseifig an ber ‘Peft. Bad) oollenbefem ©tu- 
bium traf er 1652 in Braunau in ben Benebikfinerorben ein unb rourbe am
9. Booember 1663 mm Slbfe gewählt. Bach bamaliger ©ifte nahm er für 
feinen bürgerlichen Flamen ©cbneiber ben iateinifcben Flamen ©ariori an- 
©ein Zagebucb bringt fo mandjeś 3nfereffanfe auś ber bamaligen ßeit unb eé 
3eigf auch, roie innig fcbon bamalś ©laß unb ©djicfien mit Braunau oerbun- 
ben roar.

9lué ben alten 9!uf3eid)nungen fiebt unb erfährt man, roie gemächlich es 
bamalś guging. SDaś Saften unb baś Beroöfe ber heutigen ßeit fällt roeg, ble 
Deute finb gebulbig unb roarten ab. Seute kann fo mancher kaum erroarfen, 
roenn Sie ßeifung nicht gur rechten ©funbe erfcbcinf, in früherer geit ging im 
Gommer unb Blinter ein Bote 3U guß oon Braunau nach Olafe, baé finb 
40 Kilometer, blieb bort über Stacht unb brachte bie Leitung nächften Stag 
nach Braunau. SDaś roieberholfe fich tagtäglich. 3m Söinfer kam Ser Bote 
roegcn oerfchneifen SBegen manchesmal efroaś fpäter an. SBenn ein Bote 
roegen Sllferś feinen <33eruf nicht mehr auéüben konnte, melbeten fich fcbon 
oiele anbere. Sie Leitung rourbe in Braunau im Befektorium oorgelefen unb 
bann nach 'poliß beförbert. 9ilS Seltenheit brachte auch einmal ber Bote bem 
Serrn ‘Prälaten auS ©laß 3roei gitronen mit. (Ermähnt fei, baß um baé Jahr 
1600 oon Braunau oielfad) ein Zaglöhner alé Bote 3um (Doktor nach ©chroeib- 
niß (41 km) geflickt rourbe. 911S Botenlohn bekam er 23 ©rofcben 2 ‘Pfen
nige. 3n Braunau maren bamalś nur fogenannte Baber. (Eine Sipotheke 
roirb in Braunau 1618 genannt.

Sluffallenb finb in Ben Zagebüchern bie 9luf3ei<hnungen über bie große 
3aht ber ‘P^effioncn, befonberś oon ©rüffau, bie mit „‘pauken- unb Zrom- 
petenfdjall" über Braunau nach SBarfha 3ogen. 91u<h bie Beobachtungen über 
SDinb unb Söefter roerben ftreng angemerkt, bie angekommenen ©äffe unb 
©efuchfteller roerben oeqeicbnet. ©roß iff bie ßahl ber Blöncbe, bie um 911- 
mofen kamen. 3ur B)iníeré3eit roirb oie Jagb rcgiftriert, roieoiei Safen 3. B. 
bei ben einseinen Jagben gefangen mürben, ©ś roirb uñé er3öhlt, baß ber 
Jahrmarkt burd) Zrompetenbiafen eröffnet rourbe unb infereffant iff bie Be
merkung, baß auf ben Jahrmärkten roohl Diel Deute, aber wenig Käufer toaren.

3m folgenben roili id) oon ben 9luf3eid>nungen auś bem Jahre 1695 baś 
9Bid)tigfte anführen.

1695. Jänner. 10. Saben bie SDreibing angefangen.
(Ding (thing) fooiet alé ©erid)tSoerhanblung. 9Beil biefe breimal im 
Jahre, 3ur gafcbing, 3U ©eorgi unb Btidjaelié abgehalten mürben, er
hielten fie ben Barnen SDreibing. Später mürben bie ©erichfśoerhanb- 
lungen einmal im Jahre abgehalten, angefangen am SRonfag nach 
(Drei König nad) einem feierlichen Sochamfe in ber Stiftskirche. 3n 
ben folgenben Zagen rourbe ein (Dorf nach bem anbern burchgenommen.

13. (Die Beue Je'tung kam an mit einem ©efchrei, alé füllten bie 18 
Kreuser in 15 unb bie 7 Kreu3er in bie 6 Kreier fallen.

14. 3m ZDeckeréborfer SDreibing feinbt bie SDorffchneiber atiba in Slrreft 
genommen, weilen fo oft oerboten worben, baß in ben 4 (Dörfern kein ©cbnei
ber fich aufhalten folie, fo roirb eé ben anbern auch gefcbeben.

©amalé roar eé oerboten, baß fid) Sanbroerker in ben oier 3U Brau
nau gehörigen (Dörfern, ©roßborf, Bofental, Saupfmannéborf unb 
SSeckeréborf, nieberlaffen.

21. Seunf ift bie Safenjagb in Serméborf gefddoffen worben, in welchem 
Beoier bieśmal gefangen fein worben 7 Safen unb 1 3erriffener gucßS.
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28. ‘Patenten brachten mit fid), baß kein (Betreibe folie auś Schießen 
geftibret roerben.

31. 3n ber Kanäle! ift ber Haber ermahnet rootben, baß er 3U Saufe oer- 
bleiben foil unb nicht herumoagieren foil.

ftebruariuś. 3. 0ie Scßulbebienfen maren ermahnet, alle Heilig
keiten abjufchaffen unb bie alten Gewohnheiten erhalten.

5. Sinb bie Galgmaqen oon ffreiffabf ankommen.
6. Hlar Jahrmarkt 3u Hraunau, niel Schliffen unb niele Ceufe fein ge

liehen roorben, aber menig gekauft.
9. 0er Schreiber brachte bie ZRannfchaff (b. ß. bie Hekrufen) anhero, 

welchen auch baS HTaß ber Hlonfirung genommen roorben.
14. 9er Hofe non ©laß ift auSgeblieben, mellen fo großes Sföberroeffer 

eingefallen.
15. HJegen beS groß gefallenen SchneeS iff ber Hofe non ©laß mit ben 

Heuen Reifungen erff ankommen.
21. Saben bie Schreibetage in ber Kablet angefangen unb 3toar 

non Schönau, alfo ein 9orf nach bem anbetn.
0ie Sdireibefage begannen immer Htonfag nach Heminifcere (b. ß. 
am 2. gaffenfonnfage) unb bauerten gewöhnlich 12 Zage. 9ie Hor- 
miinber einer {eben ©emeinbe mürben in bie SfiffSkan3lei berufen, 
roo fie über ben HJaifenffanb Hericßf oblegen mußten, roaS fie an 
©etb auSgaben, einnaßmen unb oer3inffen. HUeS bieS mürbe in baS 
fogenannfe HJaifenbucß für jebeS 9orf eingefchticben.

22. HJaren bie Hekrufen aus ber Stabt Hraunau in ber Kartei oor- 
geftellef. 9er Schnee auś unferm Sof beS KlofferS warb auSgcfragen.

HtarfiuS. 2. HuS bem KreiSamf kam Hefeßl, baß bie Hekrufen ben 
11. Hlarfii 3U Königgräß fein folien.

10. 9ic auSgeroorbenen Hekrufen waren in bem Kloffer mit ber neuen 
Htonfur präfenfirf. Hon 3toeien hat man ßroeifel, baß fie möchten angenom
men roerben.

11. Um V¿7 fein bie monfirfen Solbafen roeggefüßrf roorben.
14. Hon Königgräß quam Hachricßf, baß ber Stabt Hraunaro Hekrufen 

ntcßf angenommen fein.
19. 9aS ffeft ©• 3ofepßi mar feierlich gehalten. Hon ©laß fcßickfe ber 

Hucßbinber bie eingebunbenen Hü eher.
28. 0er CanbeSbaubfntann non ©laß feßiekte einen Kelch mit einem 0eckel, 

welcher 3u einem ßiborium auch gebraucht kann roerben, warb konfekriref unb 
3urfickgefd)ickf.

29. 0er ‘Pfarr non SauSborf ließ ein Sumera! unb 2 Hlfatfücher weißen.
Hpril. 1. ©ßarfreifag. 0ie‘P^effion nach bem ßl.Kreu3 iff in gutem 

HJeffer oollenbef roorben. ©egen 5 Uhr roar bie ‘P^effion ber 0if3iplinanfen 
unb Kreu3fräger unter bem ©efang Htiferere ber Schüler unter Hegleitung 
ihrer ‘Profefforen.

7. 9er Schnee iff ben heutigen Zag fo ßod> gefallen, baß er 3u HJeiß- 
naeßfen nießt geroeft.

13. ©S kam Hericßf ein, baß sub specie clerical! (b. ß. im geifflicßen ©e- 
wanbe) in benen 9orffcßaffen einer folfte bie Ceufe betrügen, alfo iff gleich 
an alle Schoben ber Hefeßl gangen, roo folcßer an3ufreffen fein möchte, in 
Herhaft nehmen.

14. Hach ben geffern allen Gehoben 3ugefd)rieben roorben, baß fie feilten 
ben fogenannfen ©eiftlichen ffanbßaffig, tnie er gefangen möchte roerben, ar- 
reffiren, er aber hat ficf> auS bem Staube gemacht unb baS auśgelogene ©elb 
mit fid) genommen, beSroegen habe ich bem Serrn‘Pfarrßerrn nach HJünfcßel- 
burg 3ugefchrieben, baß fie fid) in ber ©raffeßaff möchten oor folgern hüten.

27. Seinb Hriefe unb auch ein großes Hreoier nach Sfriegau gefcßidif 
roorben, wie auch nach Ciebenfßal unb Ciegniß etliche Hücßer.
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28. grüt) moren bie BMler beifammen, roelcbe ihren 3lnä mit 3ert' 
monien abgelöff hoben. (Seffern ober bie Braunauer unb bie "Pauern oor- 
geftern, auch ben ©eorgśjinś enfrichfef.

9Rol. 1. (Die Blaimufik (majalis música) roorb geholfen.
91m 5. fuhr ber 9ibf noch "Prag, 11)0 cr Qtn um 10 in "Prag 
onhom.

24. Bbenbś mor in 6f. Btargaref bie geifflidje "Pfingffmufik, oor- 
her ober guarnen bie Rnedjfe, taugten mif ben Btägben umb ben Blaienbaum. 

91m 29. roar Bbfroabl in 6f. Johann unfer bem Reifen, ©eroähU 
rourbe ©milion Roffororośkp. ©r roar ber erffe, ber oom Rapifel ge- 
roählf rourbe. früher rourben bie #fe non 6f. Johann com Bbfe 
in freonom ernannt.

Junt. 12. roieber glückfelig in Braunau angekommen. (Der Btaler 
Steinfelś, roeld>er roegen ber Raped 6. Btargarefbae herabkommen roar, 
iff mif 200 ©ulben fambf ber Roft frakfiref roorben.

28. (Die geffrige 3eifung brachte rounberbare 6ach mif fid) roegen ber 
©ulbiner, roelcbeś auch bie heutigen kaif. Patenten mit fleh brachten, baß fo- 
roohl bie nicht abgefchaßfen unb beoaloirfe folien nicht mehr im ¿anbei unb 
"ZOanbel genommen roerben, fonbern in bie TOünahäufer gebrad)f roerben.

30. @egen 6 Ufjr kam ber Herr non ©rüffau felbffen mif feiner Progef- 
fion solenniter an mit fliegenben Jahnen, 3 pegmafibuś (b. h- Stangen mif 
Boflobilbern unb Statuetten) unb anbern Btpfferiiś, roeldhe alle in unfere 
Rircße getragen roorben. Biteben über Bad)f, ber S. "Prälat aber fambf ben 
feinigen 3 ©entließen in ber Stabt pernocfiref (b. h- über Bacßf geblieben).

Juli. 3. Ram gegen 10 Uhr bie ©riffarolfche Progeffion oon Beurobe, 
allroo fie genachtet hatten, nadjer Braunau mit auśgefpannfen gähnen. (Der 
#. "Prälat oon ©rüffaro hat in Offenborf bei 6. "Barbara Bteffe gelefen unb 
nach Braunau kommenb bei 3hro ©naben im ©artel gaffiref roorben fambf 
feinen 3 ©eifflichen, umb halber 1 hat fich bie gange progeffion oerloren.

(Der "Prälat beś Sifierjienferffiffeś ©rüffau roar bamalś ber BbfBern- 
harb Bofa (1660 hiś 1696), einer ber berühmteren (übte beś Rlofferś.

4. BJar Jahrmarkt 3u "Poliß, roohin unferfchiebliche "Perfonen ber Bor- 
miß getrieben.

5. (Der Blaler Steinfelś hat feine Blalerei in ber Raped 6f. Blar- 
garefbae begahlf bekommen unb hal fich auf bie Beife fertig nacher "Prag 
gemacht.

Bon Jakob oon Steinfelś flammen auch bie greśken im Preśbp- 
ferium ber Braunauer Sfiffśkir<he (1690—1692).

22. "ZBaren bie Beue 3^Uaug gelefen, in roeld)er begriffen roar, baß bie 
©ulbiner fällten roieberumb in bem oorigen "ZBerf angenommen roerben biś 
ultima (Degembriś.

24. ©egen 2 Uhr kam ein graufameś (Donnerroeffer, roelcheś hoch burd) 
baé 3eiflid)e ©eläuf oerfrieben roorben.

25. Bon "poliß kam Bacbricßf, roaS Schloffen unb (Donnerroeffer ben 22.,
23. unb 24. oor Schaben machte.

Buguffuś. 14. 3n ber oergangenen Bacßf gegen halber 12 kam un- 
oerfehenś ein ©emitter unb fd)(ug 3U Bupperśborf bei bem "paroer Hergog 
Jonaffen ein, ein Zell iff oerbrannf, baś übrige fambf bem Bieh erhalten, 
©leid) gegen 10 Uhr fing eś roieberum an 3U bonnern.

24. 6. Barfholomaei Pag hat fich fd)ön angelaffen unb gibt gute Hoff
nung 3u ber ©rnbf.

26. Btan hat 3u Halbflabf angefangen 3U fchneiben.
September. 6. (Die Beroe 3eUung toaren nicht angenehm, gumalen 

roegen ber ©raufambkeif ber Bombarbirung, |a ©inäfcherung ber oornehmen 
Stabt Brüffel, roelche halberteilś in Bfcße liegt.

7. 6ś haben fich bie ©reng Rommiffarien angemelbef.
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2twé ben Kagebücfycrn beé 9T6teé $í)omaé ©cfyneiber (1695—1699)

15. Waren 2 geifflid)e Jungfrauen Slugttffinerinnen auS einem Hlofter bei 
WormS ba, batnad) kam ein ZerfiariuS granaiSkaner, nad) biefem kam ein 
(Dominikaner fambf feinen 2 ‘Pferben, ging naci) 3nnśbruch. Haunt toaren biefe 
meg, kam ein anberer (Dominikaner um SÜlmofen. (Die Sterne Jelfung brachte 
mif fid), baß bie Jitabell au Stamur fid) ergeben babe.

Slm 18. fuhr Slbf ZhomaS nad) 'poliß.
19. Um halber 1 fuhren 3hro ©naben mif SJorgefpann unb Stüffmagen 

oon poliß fort, ©S regnete aber bie ganje Jeit. S3or ©haiiß aber iff bie 
Huffche mif bem ©affelpferb in eine Cake gefallen, roetcbe mir kaum heraus 
gebrad)f unb bafelbff faff eine ßfunbe ben Wagen herauSaubringen angebracht, 
©ein alfo nad) 2 Uhr beś StachfS auf ßhaliß kommen.

20. Umb 6 Uhr früh fuhren mir oon ©kalif) auS unb kamen nach 12 Uhr 
nad)er ßoqinoroeS, allroo gefpeifef mar. Stad) bem Gffcn in bem fchlimmften 
Weg fuhren mir meg unb kamen burd) bie Wiefen, roelche ooll Waffer maren, 
mif ©efabr nad) ßloupno, allroo ber Safer roegen beś fielen StegenS annoch 
auf bem gelbe mar unb kein ©rummef 3u hoffen, mellen bie Wiefen notier 
Waffer.

ßloupno iff ein ©uf, baS 3u Skaunau gehört.
23. ©ein 31>to ©naben nachcr Skaunau gefahren, kamen am 24. nach 

JaromirS unb Gkaliß unb am 25. umb 6 Uhr abenbS in Skaunau glüdtlid) 
ankommen.

30. ©effrige Reifungen auś Sungarn maren fdttoer 3u hören, roegen ber 
©raufambkeif, fo ber Zürk oerübef.

Oktober. 4. (Der PrimaS hat roegen Sänbel feinen ©ohn unb feinen 
©ibam einffedten (b. h. einfperren) laßen. Stuf S3ürgfcf)aff, roeld)c fid) bei mir 
angemelbef, herauSgelaffen roorben, auf baß fie fid) morgen geffellen folien.

5. grüh gegen 8 Uhr haben fie fid) geffellef, beim Stall) in bem StafhhauS 
erfdjienen, unferbeS fie atiba gefhan haben, gar fd)ön horaitS kommen.

11. grüh fuhren 3hro ©naben nacher ‘Poliß, am 12. über Stad)ob nad) 
©haiiß. 3n JaromiraS mar baS Stachflager. Slm Í3. oon Jaromir auS gefahren 
unb kamen umb 4 Uhr nacher ©loupno.

16. Umb 6 Uhr mar ber Weg forfgefeßf unb kamen umb 10 Uhr nacher 
Stimburg, allborf mar bei ben P. P. (Dominikanern SHeß gehalten unb in beś 
©raf ©porkś Wirfśfjaufe gefrühffückf. (Dann roeifer gefahren burcb Walb 
unb in Zaufchim über Stad)f geblieben.

17. grüh mar fotfgefahren, umb 10 Uhr maren mir 31t ‘Prag in unferem 
SauS. (Die ‘Pferbe, bie au bem Slorfpann maren, bis nad) ßloupno gefcbichef.

Stooember. Slm 6. Stooember mar ber feierliche ©inaug beS neuen 
©rabifdjofś oon 'präg, Johannes JofepbuS gürff oon S3reuner, in ben ©f. 
SÜeifSbom.

12. Würben Preparatoria gemacht 311 ber Slbreife nach Skaunau, roo fie 
am 20. ankamen.

28. Saf ber Walbbereifer bie Jagb auf ben ©renaen gegen Wünfcbelburg 
angefangen. Seunf iff kein einaiger SaS nod) gefeben noch gefangen roorben.

30. 3n ber geftrigen Jagb feinbf 2 güd)fe unb 3 Safen eingebrachf roorben.
(Deaember. 1. War bei ber Zafel ber Hapifän Ceufnanbf oon ber 

geffung ©laß roegen eines auSgeriffenen ßolbafen. %ei bem %aber iff ein 
Zucßmacher in baś Wafer gefallen, iff ertrunken unb biś aur Walkmühle 
geftoffen.

3. (Der SImbfmann auS ber Hanalei ließ melben, baß au granhenffein ein 
©frid) Weiaen unter 4% fcblefifcbe Zhaler nicht au bekommen fei. (Die Hälfe 
hat fid) heute aiemblid) eingefunben.

7. SfuS bem HreiSamf kamen ‘Patenten, baß ben 12. (DeaembriS alle 
Saubfleufe bei bem HreiShaubfmann ©raf Wallftein erfcheinen folien. (Der 
Saubfmann oon Poliß fchickf 1000 fl., beSgleidjen P. SZteldjior auś ©loupno 
auS Urfad), roeil bie 18 kr. ben 15. (DeaembriS fallen folien unb nur 17 kr. 
gelten.
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®er Wünjfunb eon 2Bünfcf)eí6urq

16. ‘toaren ble 18 Äreujer gefallen unb faden nur für 17 fiterer ange
nommen werben.

20. 9iad) 7 Xlijr haben 3bro Socbwürben unb ©naben einen field) nadjer 
9teurobe geroeibef.

26. ‘toar uon bem P. fiucbelmetffer ber Saber geroeibef.
27. ‘toar eine 9Keß in ber bl- ©ngelSkapell gelefen, nach welcher ber 

‘toein allbier geroeibef worben, grüb kamen aud) erff bie bleuen Reifungen an.
30. 3)ie Reifungen kamen geffetn gar fpäf an, berenfroegen fie erff beunfe 

früh fein abgelefen roorben.
31. Seut unb geftern baffe bie fianjlei mit 9IuS)ablung beś ©efinbeś ,)U 

fbun. 9lad) ben toefpern bekam ber P. ‘Prooifor bie Ciberet (Bücherei), alfo 
war biefeS Jahr befcbloffen.

9Iud> für bie Jahre 1696 bis 1699 finb bie off fd>roer lesbaren (Tagebücher 
beś 9lbfeś STbomaS oorbanben. 9lbf (Thomas ffarb am 13. Oktober 1700 in 
(Braunau.

Der flliintfimd non íDiinldjelBurg.
tünfang Síugujt 1938 fartben (Raurer Beim Umbau beg Saufeg ©laßer 

(Straße 9ír. 6 unter abgebrochenem ©emäuer eineg alten (BadofenS ein ©efäß 
mit (Rünjen. 2ln ber Sunbflelle roar eg jcbod^ fo finfler unb ftaubig, baß bie 
Arbeiter erft burd) bag .Klingen von übereinanberfaltenben Salem auf bag 
©elb aufmerffam rourben, alg fcßon wiele Karren mit non (Runden burdßfcßtem 
(Rörtel unb Schutt achtlos ßinauggefaf)ren roorben roaren. Run jtedte fid) 
jeber ein, foulet er finben tonnte, ben Sauptteil aber rettete ftd£> bodj ber 
SauSbefißer. Ser Schutthaufen im Safe beg ©runbflüdg rourbc bann roohl 
nod) eine (Boche lang von Sdjulfinbcrn erfolgreich nach Kleinmünjen burdjs 
fucfjt, bie mit bem gefunbenen (Raterial einen fchroungßaften Sanbel trieben. 
So hat ein Knabe aug ber Rachbarfchaft nach SWfage feiner Eltern allein 
210 Stüde nach Saufe gebracht unb bann achtlog an $reunbe unb (BeEanntc 
oerfdjenEt. Sie Scherben beg oben ermähnten StufbemahrungSgefäßeg rourben 
oon ben (Bauarbeitern leiber roeggeroorfen, beggleichen gingen Seile einer ba* 
bet gefunbenen Sanbfcf>rift reftlog oerloren.

Sa ber ^unb burd) feine Reid)hattigEeit einen guten (Sinblid in bag ©raf; 
fchafter (Rünjroefen unb ben heimatlichen ©üteraugtaufcf) mit ben (Machbar: 
floaten jur ßeit beg 30 jährigen Krieges oerfprad), rourbe bag (Breslauer (Rus 
feum jroeds fachmännifcher SduSroertung bauen oerjtänbigt. 21 lg nach längerer 
ßeit oon bort bie 2lufforberung jur ©nfenbung erfolgte, roaren leiber auch 
bie in Sicherheit erfchiencnen jpauptteile beg gunbeg in wolliger (BerEennung 
ihrer loEalgefdnchtlichen (Bebeutung fd)on ¿um größten Seil oeräußert unb in 
alle (Binbe oerftreut roorben. (Rit großer (Ruhe gelang eg, nachträglich noch 
an 15 oerfdfnebenen Stellen gegen 850 Stüde ¿u ermitteln unb ¿u beflimmen, 
fdhäßunggroeife 2/s beg ©efamtbejlanbeS. Ser Reft, barunter mehrere Saler 
unb ficf>er manches anbere intercffante Stüd, rourbe an Sommergäjle oers 
äußert unb ging bamit einer SBejtanbgaufnahme enbgültig oerloren. Sie 
regíftrierten templare oermitteln immerhin noch eine befriebigenbe (Bors 
fteltung oom bamaligen ©elbumlauf.

Unter ben noch oorlfegenben Salem, bie in ber ©röße einem SünfmarEs 
flüd oor 1914 entfprechen, befinbcn [ich fd)öne Prägungen beg -Königreichs 
(Böhmen, oon Sachfen (Kurfürftliihe Sinic), ber (RarEgraffd)aft (Branbenburg 
in $ranEcn (Sinie 2lnSbad)), foroie beg SrjbiStumS Salzburg. (Bon ben 
Eleineren (Berten — meift Śins unb SreiEreujern — befiehl ein erheblicher 
Seil aus ©lafcer Prägungen. (BefonberS häufig iff bag in ber Slrbeit „Sie
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SUZmeralíetifunbe im 93raunmicv Sanieren

©taßcr 9Rün¡e" unter 9tr, 65 Betriebene unb abgebitbete (ginfreujerftücf 
bertreten, meßrfad) aucß bie Dreifreujer 9fr. 52 unb 62. (Jpbí. XIX, @. 14 
unb 18). Sine erfcßöpfenbe mmüsmatifcßc luéwertung bcé geretteten 9)1 a; 
terialé íft in ^ür¡e bon ber ¡uftanbigen {probln¡¡aíftcílc ín SBreéíau ¡u er; 
roarten.

SBäßrenb bie ättefte bon bcn ermittelten SoßretSjaßten bié 1529 ¡urüd; 
get (Dreigröfcßer «Sigibmunb I bon «Poten), geßt feine über 1631 pínaué unb 
bie Prägungen mit bíefer Datierung ¡eigen aucß bie geringsten ©ebraucßß; 
Spuren. @6 fteßt Somit fe(t, baß bie 9Rün¡en jwr ben anrücfenben (Bdfweben, 
bereit Einfalt im foígenben 3aßr burdj bie @tabtd>roníf überliefert iff, ber; 
ftecft würben. Im 3. 9tobembcr 1632 famen hier .Kompanien twebifcßer 
{Reiter bor bie Étabt, bie ißnen nad) borangegangenen Drohungen Vergeben 
würbe, ln ben näcßflfotgcnben Zagen würben fie bon faiferlicßen Zruppen 
aué 9ííd)tung @taß ftarf bebrängt unb ¡ogen fid) baßer am 6. 9íobember wie; 
ber ñadí) Sraunau ¡urüd. Im 8. 9íobember famen fie jebocß nocßntalö ¡urücf 
unb plünberten bie @tabt.

Die nun na^ 307 3&ßren wíeber ané Zageölicßt gefommenen 9Jtün¡en 
bürftcn fomít bie (irfparmffe eineé ftäbtifcßen ímnbwerferd aué bem 30; 
jäßrigen Kriege barftetten, ber até ©njelner ober mit feinen Ingeßörigcn bei 
bem (Scßwebeneinfatt baé Seben taffen mußte, wcißatb ber bergrabene @d)aß 
ungeßoben blieb, big er burcß ßufatt entbedt würbe. 3* kluger.

míneralíenlunde im Brmmmier Gänddjen.
93on {Robert ©raner.
Witgeteíít unb ergänzt yon {Reg.;$Rat 93. W a i w a t b.

Derr {Robert ©raner bureßforfeßte bureß biete 3aßre mit gutem Erfolge 
bag 93raunauer Sänbcßen naeß Wineratien. 93efonberg Earn baß .fjeibetgebirge 
in 93ctracßt. @g befteßt aug ben butfanifeßen ©efteinen 'Porpßpr unb Weta; 
pßpr. Dag .Sreibegebiet beb ©terngebirgeg, bag aug ©anbftcin befteßt, íft arm 
an Wineratien. Da Derr ©raner, wie er fagte, feineg Itterg wegen nießt 
meßr imftanbe ift, bag ©ebirge naeß Wineratien ¡u begeßen, übergab er mir 
bie {Rcfuitate feiner SrEttrfion ¡ur 93eröffcntticßung.

Dag 93raunauer iänbeßen ift an unb für fieß arm an Wineratien, nur 
bag Defbetgebirge, ein Sruptionggebirge beg Ktertumg ber irbe, ber fperm« 
formation angeßörig, ift an Wineratien ergiebig, wenn and) biefetben nid)t in 
Waffen auftreten, fo ¡eigen fíe boeß eine große Wannigfattigfeit. Dag gan¡e 
©ebiet bon {Ruppergborf big Zuntfeßenborf wedßfett mit Vorpßpr unb Weta; 
pßpr ab unb nießt nur in @teinbrüd>en finb bie gunborte aufgefdßtoffen, aucß 
auf ber Dberftäcße beg bebauten EcEerg unb beg Zßatbtanbeg finbet man 
Wineratien.

Dag ßäufigfte Winerat ift woßt ber berbe £1 u a r ¡. €r wirb in ©patten 
gefunben, in {Riffen unb Doßträumen, bann in Dtafcnräumen, in Drufen unb 
obaten .Hugetn, mit einem big 2 cm ftarfen Sßaßebonmantet, ber nad) innen 
rabiat;faferig ift. 3ft in ber ¿luget ein Doßtraum, bann feßen wir bie ©pißen 
ber 6 feitigen tppramiben gut entmicEett ¡u ßerrtidfen ©nippen bereint. ln 
ben Gßaßebon feßließen fieß oft bleifarbige Idéate, weteße fieß bureß befonbere 
gíeríí^Eeít aug¡cídfnen.

93on ben Ebarten beg £luar¡eg finb befonberg Emctßpft, {Raud)topag, 
Worion, Wí(^guar¡ unb DergEriftaíí ¡u erwäßnen. Witunter finbet man in
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©urgruíne grimburg

bcn .ftoßlräumen beé ©orpßprä ble boppelt auégebílbeten feßembnrett ©pra» 
míben beé duarjeé mit unb oßne ©ríéma, ferner .Kríftalle mit Sinfcßlüffen 
non Ototeifenftein unb Siangan. ©om berben duarj finben reír Sßaljebon, 
harneo!, roten unb grünen 3afp¡é, ©íaéma unb Sífenfíefel.

Sin 2. roídftígeé ©Mineral ift ber SKoteifcnfleín. Sr rourbe in Ober* 
ÜMofental, am ©iberftein, oft in größeren .Knollen, bann rabial»faferig in 
©cßönau auf ber ©olbfoppc $ugleicß mit ©rauneifenftein gefunben. ßm 
©raunauer ©tiftémufeum finb 5 ©tuet rabialfaferiger SKoteifenftein von ©rfjönait 
unb ÜMofental auégeftellt. Sie ©cßönaucr roiegen 1 Kilogramm 433 ©ramm, 
1 .Kilogramm 949 ©ramm, 2 Kilogramm 555 ©ramm unb 4 .Kilogramm 
127 ©ramm. Ser ©ofentaler 3 .Kilogramm 708 ©ramm. Sind) Sitanmagnet» 
eifenftein tritt in Dber»©cßönau unb Ober»9Mofental (Sifentoppe) auf. 3n 
ben ©teinbrüeßen finbet man in ©palten 9totcifenftem unb SRötel, 9Dialacf>it 
feßroaeß auf ©orpßpr, unb Sifcnfiefel.

9Son außerorbentlicßer ©cßönßeit unb in ©iclgeftalt tritt ber .Kalzit 
auf. 3n allen erbenfließen Farben, fogar grtinlid), rourbe er gefunben. Oft 
treten ©feubomorpßofen auf, bie ¡eben ©Mineralienfammler auf baé äußerfte 
entjüefen muffen. 9tm 14. ©Mai 1933 fanb ©raner in einer Srufenaué» 
füllung, roelcße Kaljit, ©arpt, duarj unb Sifenoppb enthielt, eine Heine Sin« 
lagerung von Kupferfíeé. ferner finb ©erbinbungen pu erroäßncn roie .Kalt« 
barpt, ©arpto»Kaljit, ößabafit, ßeolitß, gaferfatf,' Sragonit, ©Manganfpat 
(Jpimbeerfpat), ©pßärofiberit. Sie Sarpte finb rötließ, aber and) roeiß ober 
gelbließ, aueß eine Srufe von ©ergtriftall mit ©fcubomorpßofc naeß .Kalzit 
rourbe gefunben, ferner im ©e$irfPfteinbrucß von SSofental im grüßjaßre 1933 
alé Srufenauéfüllung ©ípéfríftatle in guter Suébilbung. ©or furjem mürben 
bafelbft ©tüdte erftarrter Sava von ©Melapßpr gebroeßen.

Süßer ben ßier erroäßntcn ©Mineralien treten llmroanblungépfcubomor» 
pßofen auf, fo ©teinmar!, ein verßdrteter Salt ober ©peetftein, ben man in 
©teingrunb finben fann.

Sureß etroa 40 3äßrc ßat ©raner baé Jßteibelgebirge naeß ©Mineralien 
burcßforfdjt unb baé viele ©Material, baé fieß in biefer ßeit angefammelt ßat, 
rourbe im Saufeßßanbel über bie ganje Srbe verbreitet unb fo ber 2ßert feiner 
©ammlung, bie mit ben ©etrefanen über 1200 ©tücfe umfaßt, erßößt.

2Baé fcßließließ bie paläontologifcßen gttnbe betrifft, ßat er be» 
fonberé im ipermfcßiefer beé sparabiefeé gearbeitet unb bafelbft gußfpuren von 
©terobactplué unb Sßelpbofauruö, 2Baldßia piniformié alé aueß fílíciformíé, 
aueß fogar ©totem unb grueßtftänbe berfelben gefunben. 2Bßeroellit, ben er 
in ben Oberfeßicßten fanb, verriet eine Sage von ©teinfoßle.

©on feltenen ©erfteinmmgen im ©raunauer Sänbeßen rourben 1913 in 
©arjborf im ©anbftcin 5 ©eefterne gefunben unb in ber neueften ßeit beim 
©taria»©rünnei in Seutfcß ÍIDerneréborf ber ©egativabbruef eíneé ©eeigelé.

Burgruine Primöurg.
Äutje gefeßießfließe Sarftcllung.
©on SB. 5 o f m a n n.

©Mit ber Jfteimfeßr beé ©ubetenlanbeé iné Dicicß foil nun aueß eine ge» 
meinfame Srbeit auf ßeimatfunblicßem ©ebicte einfeßen, roaé leiber unter ben 
bipßer obroaltenben ©erßältniffen nießt gut mögließ roar. Sieé betrifft iné» 
befonbere unfer beutfdjeé Sblergebírge, baé infolge feiner geringen gebietlicßen
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Surgruine grímbitrg

Sludbeßnung in früherer ßeit immer in Sejug auf ßeimatlunblidfe gotfcßef* 
«rbcit mit ber ©raffcßaft jufammenging, fclbfl roäßrenb ber ßeit ber polis 
tifdjcn Stbglieberung.

Söngd ber bößmifrßen @eíte bed Slblergebirged finbcn mir eine ftattlfcße 
Slnjaßt von Surgen, bíe até meßr ober weniger gut erßaltene Ruinen befannt 
finb. Daju gehört bie Ruine grimburg.

Sie liegt auf einem fteií abfaííenben Serge etwa 6 Nitometer Ianbein« 
roärtd von ©ießßfibel im ¿ate bed Sllfrßerbadfed bei 9?eu=Jprabef.

Die ©riinbung ber Surg konnte bidßer urfunblfcß nicf>t ficßergeflctlt roers 
ben, biirfte aber ind 13. ober Seginn bed 14. 3aßvßimbcrtd folien. Slid erfter 
Sefißer wirb ein geroiffer Statßiad von Grimburg genannt, ber am 11. ßuni 
1354 einen ©eifllicßen an ber ©icßßübier Äircße anftetlte, Dad bamalige 
.fterrfcßaftdgebiet Grimburg jäßlte 22 umliegenbe Ortfdfaften, aucf) ©ießßfibel 
gehörte baju.

Slid folgenber Sefißer erfrßeint ein geroiffer Sinken; von Sipa (Seipa), 
oberfter gelbmarfdßall .Raifcr Äarld IV., and) patron ber ©ießßübler Äirrße. 
Racßßer roecßfelten rafcß bíe Sefißer. Sdjon 1367 finbcn roir bie Surg im 
Sefiße ber beíben Srüber 3gnaj unb 3v#nn von Dub (Dauba) unb Racßob. 
Der (entere roirb and) aid Sefißer ber Surg Seroin crroäßnt, roorunter rooßl 
bie nunmehr gänjlid) verfallene Surg jörabifcß bei Seroin gemeint fein bürfte.

SBenige 3aßre fpäter fcßon roirb bie Jperrfcßaft Grimburg an bie Aerrn 
von Oporno, bíe beiben Srüber Stefan unb fjoßann von Oporno, verlauft, 
von benen halb nacßßer 3oßcmn aid alleiniger Sefißer beibcr ©fiter genannt 
roirb. ©r roar gleicf>falld patron ber ©ießßübler Sircße. ©r flarb nocß vor 
1430 unb Unterlief! ben gefamtenSefiß feinem Reffen 3ol)ann SR e fl e dp 
von Oporno, bem Soßne feincd Sruberd Stefan.

©r roirb aid feßr roanlelmfitiger SRenfcß be^eirßnet. Obrooßl er ficß feit 
1415 aid Slnßänger bed Reformator 3oßmm ^ u d belannte, ftanb er bocf» 
bei Sludbrucß ber Jpuffitenfriege 1420 auf Seite bed jlaiferd Sigmunb. Ded< 
wegen von ben Jpuffiten öffentlich in $rag angeprangert unb burd) beren 
friegerifdĘte ©rfolge emgefd)ücßtert, bat er bemfitig um Serjeißnng unb be< 
lanntc fidf> neuerbingd $ur rabifalen Partei bed Jrmfiitenfüßrcrd ßijta. Rad)* 
bem er nocß einigemale feine ©inftellung geroecßfelt ßatte, flarb er 1431. Die 
grimburg ging nad) feinem Sobe in ben Sefiß bed ©eorg von Duba (Dauba) 
fiber, ber auf ber Riefenburg bei Sfaliß, beren Ruine im Slupatale ßcute nocß 
ein beliebter Sludflugdort ift, feinen SBoßnfiß ßatte. Der ©enanntc ifl baburcß 
bemerlendroert, baß er Dobrufcßta bad SRagbcburgcr Stabtrecßt verließ.

Slb 1450 finben roir bie Grimburg im Sefißc ber familie Sion over, 
von ber fíe i. 3« 1534 3ví>onn Drtfcßla von S!pa (Seipa), nacß Scßiller Serßfp 
genannt, um 2750 Sd)od bößmifcßer ©rofcßen laufte. Die üfcrtfcßfad regelten 
genau bad Serßöltnid ber leibeigenen Untertanen jur Jperrfcßaft. ©in fpäterer 
ftrtfdda vereinigte roieberum bie jßerrfdjaft grimburg mit Oporno, unb von 
nun an verfeßroinbet bie .ßerrfcßaft grimburg aid fclbflänbigcr Scfiß.

Die Surg felbfl roar von ba ab mefft unbcrooßnt, nur gorftperfonal er< 
ßielt in ben Rebengebäuben SBoßnung. Da beren Sefißer bie Surg vernacß= 
läffigten, litt ißr baullcßer ßuflanb. Slid i. 3* 4638 auf ber Oporner Jperrs 
feßaft ber Sauernaufflanb emporlobcrte, roitrbe aueß bie grimburg geplfinbert 
unb befcßäbigt. 3m 3aßre 4639 fließen bie Scßrocben naeß OfbSößmen unb 
in bie ©raffcßaft vor. Son Racßob lommenb, rourbc bie grimburg von ißnen 
belagert, feßroer befeßoffen unb ange^finbet. Droßbem blieben nod) einige Seile 
ber Surg unter Darß, ©rfl aid ©influrjgefaßr broßte, rourbc im 18. 3oßrs 
ßunbert ber Refl ber Sebacßung abgetragen, ba bie Sefißer für Renovierung
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Saufleme

níebtg aufrocnbcn roollten. 9>un feljtc unaufbaltfam ber Serfall ein. Jpeute 
finbet ber Söefudjcr nur nocí) jiattliefye 9te|te ber gJiauern unb beg Surgfricbg, 
baju ein gotífdfeg ©inganggtor in ben inneren Surgbof, in bent ficb ein 60 m 
tiefer Srunnen befinbet, ber gateé giuljmaffer fpenbet.

Die familie j£rtfd)ia blieb im Sefiije íbrer Outer big jur ßeit ber ©egem 
reformation. 25a fíe fiel) jur $ef>re 2utf;erg bekannte, mürben ¡bre ©titer ent* 
eignet, ©in Witglieb ber familie flüchtete in bie 2Balber jenfeitg beg ©ebirgg* 
fammeg unb grtinbctc bort bag nad> ¡bm benannte SmtfcbEaborf.

Die Burgruine Jrímburg íft oon oielen (Sagen umrooben, bie yieífadf) an 
bíc Jpummelfagcn erinnern.

2Bag bie 35eutung beg giamcng betrifft, fínb bie gjZeínungen geteilt. ®ie 
einen leiten ben gtamen oon ber beutfefyen gorm $riebengburg ber, anbere 
legen bem ginnten einen flamifcben Stamm jugrunbe.

35er oorliegenbc Umrif? ber ©efcf>icf>tc ber grimburg mürbe nach bem SBerfe 
„Surgen unb Sdfloffer Söbmeng" oon iprof. 35r. SeblaeeE oerfafjt.

flluítergilííger firtifWter Fladjsöau jur Jeit Friedridjs d. Br.
3n ber „S^eutfcfjmä^vif^-fcftlcftfdftcn í>e¡mat", Jpeft 9—12, 1938, Seite 

227 finbet fíd) folgenbe ©írEular=Orbre, bie griebricß ber ©roße 1772 an 
fämtlicßc 2anb» unb Steuerräte Scßlefiertg erließ: ,,©g ift beEannt, baß in 
SOtäßren, befonberg in ben ©egenben oon ©olbenflein, Ullergborf unb ©ifen» 
borg eine 2lrt oon ftladfg angebaut roirb, welcher wegen feiner feinen unb 
feibenartigen ©igenfeßaft gefugt wirb unb ju geroiffen feinen Scßleiern unb 
Satiftcn, fo in ber ©egenb oon jpirfeßberg fabrijiert werben, nötßig ift, wenn 
foldze ben franjöfifcßen Satiften gIeid)Eommen folien. 35a nun nid)t ju 
jmeifeln, baß ber 5lad)g in Scßlefien ebenfo fein augfallen muffe, wenn baju 
ein ähnlicher Soben wie in benannten ©egenben auggefucht, bei bem 2lnbau 
aber unb ber ßubereitung beg glacßfeg auf bie nämliche Slrt oerfahren wirb, 
unb 2Bir in ©rfaßrung gebracht, baß ein oor einigen 3ahren mehr« 
erwähnten mährifchen ©egenben nad) ber ©raffeßaft ©laß gezogener 2anb» 
wirth ßieroon eine praEtifcßc 33iffenfd)aft befiße, fo ßaben wir nicht allein bas 
mit einen Scrfud) maeßen, fonbern and) aug bem, auf mäßrifeße Slrt ge» 
baueten jubereiteten ftlacßg eine ßJrobe Satift weben taffen, weteßer ganj be* 
fonberg gut auggefallcn, unb bag ©utad)ten ber Jpirfd)bergifd>en Äaufleute bas 
hin gegangen, baß biefer $lad)g ju ben bafigen fogenannten feinften Satift» 
fcßleiern tiberaug tauglid) unb baßer ju ßoffen fteßet, baß baoon eine gute 
Quantität bafelbft werbe oerbraueßt werben.

2öir finben bemnaeß für nötßig, ©ueß ßierbureß aufjugeben, biefeg im 
.Greife ©urcr ßnfpeEtion unb jugleid) beEannt ju maeßen, baß, wer Sufi ßat, 
oon ber Slrt, wie bergleicßcn glacßg angebauet nnb jubereitet wirb, meßrere 
9tacßricßt ju bcEommen, fieß fcßriftlid) franEo an ben 5abriEen»9teoifor üBeber, 
in ber ©raffeßaft ©laß jti 9teurobc woßnßaft, ju abrcfficren ßaben, ber bann 
benjenfgen 2anbmirtß, welcßcr ben crforbcrlicßen Unterridjt ßierin ju crtßeilen 
bereit ift, namßaft maeßen wirb, mit bem man fieß ßernaeß über bie Sebin» 
gungen oerglcicßen unb näßer jufammentreten Eann. ^riebrieß."

©g wäre nun intcrcffant fcftjuftellen, wie ber muftcrgiltige Sladßgbauer 
ßieß, aug welcßem Orte SRorbmäßreng er flammte unb wo er fieß in ber ©raf» 
feßaft ©laß niebergelaffen hatte. 2Bi.
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ßeitfchriftenfdfau

Mfójriitenldjau.

3m Obcrfchíefíer (21. 39* 3) 3¡&t ^rcf. .Klamítter eine ge»
fdf>íd^tlícf>e Überfid)t über bíe Rolle, bíe ber 3flblunEapaf¡ vom 16. bis jum 
18. 3aĘ)>'i)unbert gefpíclt ^at; Stboíf ©ejjner bringt Óceued jum 2BerE bed 
3o^ann fúícldfjíor Dfterreid) mit einer vorläufigen Sífle feiner Arbeiten in 
Dberf(í)ícfícn. 3m ¿eft 4 fdglbert uñé (BoEaun baé -Kuhíünbdfen. ©el)r 
auffcfjlufjrefcfie ,,S8efí|= unb fippengefcfyidjtiidfe Unterfudjungen in Reiffer 
(Bauerndörfer" veröffentlicht (Paul Rouge. 2tud Jpeft 5 nennen mir ben Sei» 
trag von (Beinelt: die Jpaufieblung im füblichen ©dflefien unb ben von 5* 
<5. Rotier: Deutfdfed Redft im (Braud/tum beé 5Rähr.»@chönberger Greifes. 
Dad Doppelheft 7/8 ift ganj bem ßnbuftriegebiet Dbcrfdflefiend gemibmct. Ed 
finb Arbeiten, bie auf Anregung von 2llfond ^erlief entftanben finb, me ift von 
(Schülern ber Jpochfdgtlc für Schrerbilbung in (Beuthen. Slllgemcine sBcachtimg 
verdient ber cinleitenbc Stuffaij von ^erlief: SBom Sorfd)cn, Sehren unb Sr» 
liehen im Jpeimatraume.

(Sehr grünblidjc unb mannigfaltige Arbeiten über bie beutfehen 93olEd= 
gruppen in (polen enthalten roicber bie beutfehen OTon até hefte in 
("hole n Februar bíé 3uli 1939. 3m Reuen 2t r ch i V für © ä d) f i f d) e 
©efdfidfte 59 I íntereffiert uñé befonberé ein Stuffalj von D. E. Śdjunbe: 
beé SBöhmenEönigd ©eorg von (pobiebrab Söfung vom jtirdfenbann unb fein 
itob, roeil tp. and) für bie ©efdgehte ber ©raff^aft von (BidftigEcitJl 3m 
nächften Jpeft 59 II gibt und bie 2trbeit von $r. Jßauptmann: „Sadffend 
(Birtfclfaft unb ber fojiale ©ebanfe 1840—1850" mannigfaltige (parallelen 
jur früh’inbuftriellen EntmicElung ber ©raffdfaft unb ben neu entftehenben 
(Problemen. 2iucf) bei und ift eine jufammenf)ängcnbe (Behmiblung biefed in» 
tereffanten ©tabiumd feig ju münfdjen.

2lué ben (Sdflefifdfen © c f ch i d) t é b l ä 11 e r n (1939, 2tpriQ 
nennen mir bie 2lrbeit von (paul .Knauer: bie Einführung ber ßifler)ienfcr in 
-Kamen).

Eine neue ßeitfeprift: D e u t f d) e 93olfdforfcE)ung in (Böhmen 
unb (Rühren Jßeft 1, 3uni 1939, (Brünn unb Seipjig, gibt Jperberf 
(Beinelt heraud in 9Serbinbung mit einer Reihe hervorragender -Kenner ber 
93olEdtumdprobleme. Sie ©efamtlage ber Dcutfdfcn (BoIEdgruppen unb ihre 
2lufgaben beh<mbelt 5ochter».fóauEe. jó. ßatfd)eE folgt mit einem 2luffab; 
93oÍEdforfd)itng unb (Bolfdgcfdgchte in ben ©ubetenlänbern. .K. 93. (Rüder 
unterfudjt bie fojialanthropologifdfe (Bebeutung ber UmvolEungdvorgänge Im 
©ubetenraum. 21. .Knöbl fchließt bad jóeft mit einer grunblegenben 2lrbcit 
über Sebendummelt, ©djicEfat unb Erbe. 2lud ben Stimmen erficht man, baff 
biefe ßcitfdfrift bad (BotEdtum von neuen, fruchtbaren ©cfichtdpunEten and be» 
trachten mili; fíe fdjeint und ein fel;r mertvolled Unternehmen ju fein, unb mir 
Eönnen ihr nur von jócrjen ©lücE auf ben (Beg roünfchen.

Sie (Blätter für beutfdjc £ a n b c d g e f d> i ch t e (1939 jóeft 1) 
bringen und von Jpané (Befdforner ben 19. glurnamcnberid)t über bie ßeit 
vonV DEtober 1934 bid September 1936. 5ür ©d)leficn lagen bañad) 1935 
1964 Sammlungen mit 61 000 Ramen vor. Den Schluß bed (Seriated bilbet 
eine ßufammenfMlung ber mid)tigften glurnamenarbeiten vom Sept. 34 bid 
©ept. 36.

3m 3a f> r b u d) ber beutfehen Riefcngcbirgdveteine in 
jóohenelbe íntereffiert und ber (Beitrag von 93. (Raimalb: (Braunau nach bem 
Urbare vom 3flhrc Ib76.
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Smgegmigene 2tuátaufdf)fcíjriften

Zf). ©oerlih unb 2Ö. JpayerS unterfuchen in einer ©onberfchrift „Der 
VreSlauer 9tíng", ^erauégegeben yon ber ©d)lef. ©efcllfdjaft für yater« 
länbifcfje Kultur, bie JperEunft bes SBortcS Sting unb feine Vebeutungen 
unb bie Verbreitung bes SBorteś ín bem ©inne, tnie mir es heute in ©d)lefien 
gebrauchen. (Es tritt juerft in Vöhmen 1290 in unferm ©inne auf; es ift 
rool)l ju beuten als rings umhegter ^lat), nachher .ßauptpial) ber ©tabt. Von 
einer flaroifdfen Jperfunft, míe man aus ber auf ben Orten befchränften Ver» 
breítung bes SBorteS in biefer Vebeutung fd)licjjen ju Eönnen glaubte, fann 
feine 9tebe fein.

3« ber „@ r a f f d) a f t ©Iah" J£>eft 5, 1939, gibt Dr. ipatfchomsEt)« 
itabclfchroerbt einen ÜberblicE über 2luSbcl)mmg unb Vebeutung ber fed)S 
9laturfd)u|gebiete in ben Greifen ©Iah unb Jpabelfchmerbt.

©ehr reichhaltig ift bie 3 e i t f ch r i f t beSVereinS für © ef ch i ch tc 
©chiefíenS V. 73. Von allgemeiner 2Bid)tigEeit ift ber äluffah yon öiitb. 
©d)reiber: ßur SluSmertung yon iperfonennamen für bie VolfSgefcbidjte (©. 
103 ff.). 2Öillt; Staroitter gibt uns (©. 133 ff.) cine @efd)íd)te ber fd)tefifd)en 
gelungen in yorpreufüfeher ßeit. (Er yeröffentlidtt baju neben anberen auch 
einen ipian ber Vetagerung yon ©Iah 1622 aus bem 3tricg6ard)iy 2Bien. — 
@S folgt eine Sifte ,,©d)leficr auf bem ^horner ©pmnafium im 17. 3ahr« 
hunbert" yon 5tf)eob. 2Botfd)Ee. ©ie ift roid)tig für bie 2lfmenforfd)ung, aber 
ebenfo für bie ©eifteSgefdfichte, ba $hDrn bas erfte proteftantifdje ©pmnaftum 
bes OftenS mar. 1614 finben mir einen Johannes ©d)(eupner aus ©iah ein« 
getragen, 1632 einen Vield)ior geperabenb als JfjayelfmerbenfiS. 1639 nod) 
einen gribericuS SlaruS ey bucatu ©lacenfi, paftoris f. — (Ebuarb SBerner 
gibt eine tiberficht über ,,©d)lefienS jfunftftra|en yor ber (Eröffnung ber 
(Eifenbafm" mit jmei Äärt^en, einer yon 1824 unb einer yon 1830. 2lm 
©djlufj beS VanbeS finben mir eine ßufammenftellung ber Literatur jur fehle« 
fifteen ©efd)id)te 1938 unb eine gülle yon Vefprechungen. 2luf @. 447/48 
fehl fíd) iprof. €. ©ierach^rag feijr ausführlich) unb grünblid) mit Gilberts 
Vud) über bie Ortsnamen beS Greifes i>abelfd)roerbt auSeinanber. (Es beftätigt 
barin bas Urteil yon SBeinelt, bas mir in ber yorigen Vummer brachten, ßg.

Eíngegimgene flustau|ifi|djri|íen.
©raffdjaft ©íafc. ßeitfdjrift beS @. @. 93., Jpeft 3—5, 1939. 
ßeitfdfrift beS Vereins für @efd)id)te @d)lefíenS, 73. Vb. 1939.
Kieníi), baS fíppenEunblícfie Schrifttum <¿d)íefícnS 1937. VreSlau 1938. 
ill. 3aheeSberid)t ber ©dilcfífchen ©efelífdfaft für yaterlanbifdje Kultur. 1938. 
3aljrbud) beS Vereins für ©d)lefífd;e Kird)engcfchíd)te, 29. 93b. 1939. 
Sd)lefífd)e @efd)íd)tsbíatter, Jpeft 1—4, 1939.
@d)lefífcf)eS 3ah^bud) für bcutfcfje Kulturarbeit ím gefamtfd)lefífd;cn Dtautne, 

11. 3ahr9an3- 1939.
Der Oberfdflefier, dpeft 4—9, 1939.
^Beiträge jur ©cfdfídfte ber (Stabt VrcSlau, Jpeft 8 unb 10, 1939.
Oppelner Jpeimatblätter 1939, goíge 6—8.
Der heitnatbcue Scf)Iefíer, Vfai bis OEtobcr 1939.
9ííeberlaufiher Vtitteílungen, 27. 93b. 1939.
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kleine 9íacfjrícf)ten

3al)rbucb beé beutfdjen 9tiefengebírgé=$emné imb ©raunauer @efd>id)tbyets 
eins, 27. ^a^rgang. 1938.

£>eutfd)e ©olféforfdjung in ©ö()tncn unb labren, 1. Jpcft, 1939.
Beiträge jur .^eimatfunbc beé (Slbtateé, 1. í>eft, 1939. (Sluffíg.)
Unfere Jpeimat. ©latter für faarpfaíjífcí)eeS ©olíétum, Jpeft 9—11, 1939. 
©latter für beutfdpe Sanbfcfyaften. 85. ¡Jahrgang, .fceft 1, 1939.
Seutfdfc ©íonatd;efte in ipoíen, ©tai bíé 3uíi 1939.
ÍDeutfcbe $orfd)ungen in Ungarn, Jpeft 1 unb 2, 1939.

Kleine Mritfilen
DíeJpaupt»erfammlungbcé@@©. tagte am 16.April in ©laß.
3m ©tai f;ielt bev Sippennerbanb 9t ü b a r t f d) in Oberrathen eine Za« 

gung ab.
Am 24. Juni beging ©obert karger feinen 65. ©eburtétag.
T)aś „jpabctfdgnerbter Zageblatt" unb „Die ©raffcbaft ©lab", bie ßeit« 

fcbvift bei» ©©©., bracete in einem glcidjlautenben Artifel „Diene Jpeimat 
(jugleicf) eine Sanje für gran; Albert)". Der Auffaß bringt unter 
Empfehlung beé ©ud)eé „Die norurfunbliche ©cfcßid)te beé Greife« Jpabel« 
fehroerbt" eine warme Anerfennung ber ©erbienfte gran; Alberté um bie 
Jpeimatgefchichte, ber wir uñé nur anfdßließen fönnen. Soweit bie fptacb= 
wiffenfchaftliche Seite beé ©Jerfeé in ber 9te;enfion in Dir. 1/39 ber „Jpeimat« 
blatter" fritifiert worben iff, fleht unfere ßeitfd;rift jeber ßeit für eine ©egen« 
äufierung ;ur ©erfügung.

Jpeimatfefle würben in biefem Sommer oieíerorté ;ur görberüng 
beé grembennetfehr« abgehalten. Einen heimatfunblid)en Zßert haben fie in« 
foweít, alé fíe wírfííd) Originellcé beé betreffenbcn Drteé bieten, Jn ber ©raf« 
feßaft beging ©enrobe am 6. Auguft ein ^eímatfeft alé „©taberfarmeé ei ber 
Votfchaftoabt." Die Aufführung beé „©renjboofé" non 9tobert larger unb 
„Der Sdfetm non ©enrobe" non ©Seílljaufen waren nad) ben ßeitungömel« 
bungen erwabnenéwert wie ebenfo ber ^eimatfilm non ©ergmüller.

©ach ber Sdjlefifchen ßeitung nom 15. Auguft iff ber ©ilbf>auer ©ro« 
feffor Srnft Seger aué ©erlin im Alter non 74 Jahren nerftorben. Seger 
iff in ©enrobe geboren unb f>at für ©laß baé Äaifer=2Öilhelm=Denfmaf ge« 
Waffen.

Am 22. Auguft nerflatb Sanbgerichtébíreftor S d) l a w e in ©rcélau, ber 
fich auf fippenfunblid)en ©ebieten große ©erbienffe erworben hat, ©egrünber 
unb Setter ber Arbcítégemcínfdjaft für gamilienforfd>ung unb beé heutigen 
Sdhlef. Sanbeénereiné für Sippenforfcßung war.

Am 28. Auguft beging ©rofeffor J&ané Seger feinen 75. ©eburtétag. 
Der Jubilar iff in ©enrobe geboren unb in unferem engeren Greife befannt 
alé ffierfaffer beé ©eítragé „Die ©raffeßaft ©laß in norgcfdhichtlicher ßeit" 
in ber ©olfmer«gefffchrift. ©or 5 Jahren würbe ihm ;um 70. ©eburté« 
tage nom Schief. Attertuméoerein eine geftfehrift überreidjt, bie ßeugnid ab« 
legte non ber großen wiffenfd>aftlid)en ©ebeutung beé Jubilaré. Seger iff 
©egrünber ber ßeitfeßriften „A(tfd)lefien" unb „Altfcßlefifdje ©latter" unb beé 
Sanbcéoereíné für norgefd)id)tlid)e Denfmalépflege in ©reélau. Der güßrer 
hat ¡hm bie golbene ©tebaille für .ftunft unb ©Mffenfd)aft nerliehen.
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©üdjertifdf

3« o í) t b o r f würbe am 27. Dtuguft ber ©citbau bet Jpermann«@tel)t« 
©drille eingeweißt. 2ln bet Seiet naftm bet Sinter teil unb Ijielt eine 2ln« 
fpracße.

3n Meinet) wirb im jperbft bie ©tarienfäule erneuert. iDiefeö im 
3af)te 1915 »on bem ©ilbßauer ^roíoff and $rag angeblid) fiammenbe 
©anbfteinbenfmat ift »on bem injwifdten »erjtorbenen D)rofeffor ©obert ©ecfer 
aud ©redlau 1916 in einer ©ionograpßie geroürbigt werben.

Sie „©cftlefifcßen ©efdfidttdblätter", Mitteilungen bed ©ereind für @e< 
fctgdfte ©dflefiend, bringen in Dir. 4 «cm Oftober 1939 »erfeßiebene Mit* 
teilungen »on3ntereffe: Sad©eidjdgräflidftMagnidfdfe 2trd;i» in<£cfcrd« 
borf wirb unter ben »on ©eamten bed ©taatdard)i»d georbneten Jperrf^aftd« 
ard)i»en genannt. Sad ©erjeicfmíd ber nidjtjtaatlidjen 2trcf> (»alien 
bed Dtltf reif ed ©enrobe foil nunmehr im Srüßjaßr 1940 »eröffentlidft 
werben, ©eplant ift weiter bie 3n»cntarifation bed Äreifed ©laß. Sie ©cu< 
»er;eid)nung ber fdjjlefifdjen jUrcßenbüdfer ift burdfgefüßrt worben. 
3m ©orjafjr erfdfien im ©erläge »on ©tarfe«@ßrliß bad Jpanbbudj „Sie 
älteren $erfonenftanbdregifter ©cfitefienö." Sie ffierjefdjnung ber fettle« 
fifeften ©df)öppenbüd)er ift in Dingriff genommen worben. 3" etwa 
2 3ot)ren folien bie ©ejtänbc bed ©taatdareßiod in ©cfwppenbücßern »erjeiefmet 
fein, fo baß bann bie ©eröffentlidfung erfolgen fann. Sie ©cßöppenbüdfer 
finb »on größter 2Öicf)tigfeit für bie ©efißgefd)id;te ber ©nmbftüde »or ber 
ßeit ber Dtnlegung ber ©runb« b}w. ber .fpppotfjefenbücfter. ©ie fjaben aud) 
©ebeutung für bie ©ippengefd)id)te. ©ad) einer ©erfügung bed ©enera!« 
bireftord ber ©taatdard)i»e ift eine möglidfjt meitgeßenbe ©ereinigung ber 
©d)öppenbüd)er im ©taatdardji» ju erftreben. Unfer ©erein wirb biefc ©e« 
ftrebungen gern unterftüßen.

Sie Dftbeutfcße ©ucßßanblung (©iftor -Subcjaf) ßat mieber einmal in 
Dtudfidjt geftellt, baß fie bad SZßerf „S i e ©raffeßaft ©laß, e i n© i 1 b« 
wer f" »on Pfarrer Dirtßur jpeinte im Saufe b. 3* ßeraudbringen wirb. ©oefe.

Obenb", Jpeimattidjed ^oßrBuct) für bie ©raffdjaft ©faß unb bad 
©ubetenlanb, 1940, 30. ^oßrgang. Jperaudgeber ©ober! karger. Sntcf unb 
©erlag ©roeger, .£>abelfdjwerbt. ipreid 1 ©M. Ser Salenbermann bringt 
aud) in biefem ßaßre redjtjeitig ben ©raffdjafter ©olfdfalenber ßeraud. ©eit 
breißig ßaßren Teilet er in Mort unb ©ilb wertvolle Dlrbeit für bie engere 
Seimat, feit einem Ijalben Menfdjenalter ift er ein unermübtidjer Sünber 
©raffdjafter Dirt unb Ijat fid)er(id) viel baju beigetragen, unfer .fpeimatlänbdjen 
in vielen Steifen bed ©atcrlanbed befannt )u mad)en. Mit »¡et Siebe unb 
©erftänbnid ift aud) biedmal ber raftlofe ßeraudgeber an feine Dtrbeit ge« 
gangen unb fjat ed wieber »erftanben, ben 3nßalt rcd)t »ielfeitig unb ab« 
medfftungöreid) ju gehalten, fo baß fidjerlid) jeber Sefer auf feine ©edjnung 
fommt. $üt ben Sjeimatfunbler »erbienen vor allem ©caching: ©. ©eu« 
gebauer, ßwifdjen Srieg unb Stieben; Mittig, Sie Jpebroig in ber ©djlcglcr 
SorfsS^ronif; S- Sänger, ©djeenid) Srißo Saba; S- ©raebifdj, ©raffdjafter 
Samiliennamen, ©raffdjafter ©pridjwörter unb ©ebendarten (©r. 3161 bid 
3278!!).

(geleitet in ¡Berteemng Don Dr. ßetgermann, @lat). — Inut: fflut&bruderei Beruljarb Bonefttl) 
$lcneftn8=®ru<erei), «lad, ®einrid)«®ogt8b»rf=S18aU 2. gernruf 2941.
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Sr. ©lafc, big jur #erauggobe ber 9teguiativen (1854) 15 u. 78
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X)ereín6ttifeL
3ínfcfnriftí Serein für ©laßer jóeímatt'unbe in ©laß.
Vorläufige ©cfd^äfiöflciict 2lbolf5 Zitier 5 ©traßc 10 I (Bet 91ed)t8anwait 

.23 0 c f e).
9>oílfd)ccffonío beb Vereins: Vreéíau 423 83.
Vcreinölcifung: üíed)ts>anroaít nnb «Sotar Voefc, ©laß, 2lbolf<Jpitler? 

(Straße io I, gernfpredjet 26 67.
©fcllyetftcfet: DBeramtsricßter Knittel, JpaBclfdfmerbt, Vlüdjcrfir. 1. 
©djaßtneijlct: ©tubíenrat Sr. 2ß immer, ©laß, 2ftn Vößmifdien Sor 4. 
©djrifilcifnng ber ©laßer ^eimatBIdtfen ©tubíenrat Sr. geigermann, 

©laß, 2Bül>clmSplaß 5III.
Utiunbenworf: Jpüttenínfpeftor a. S., ©ippenforfdjer € B e l, ©faß, Äar= 

tarier ©tr. 20.
VücBerwarf: ©tubienrat Sr. 3B immer, ©laß, 2tm Vößmi#en Sor 4.

Tlbteffcttänber ungen 
Bitten wir ruté redftjeifig mitjufeifen.

2ín unfete 9JIitgtlebcr!

330>Clt i)oft ®u fd)ott als neues Wlitglieö geworben?

@eße Deine ßreunbe unb Vefannten burd) unb bringe uns möglicbft einen 
neuen ßreunbl

Unfere §eimatf(f)riften moflen nud) gefauft unb gefefen roerben!
Darum lege Dir für weniges (Selb eine deine Veimatbücßerei an unb erleichtere 
uns baburd) bie Verausgabe neuer ÜBerte!

herein für <$lat»er £*eimottunt»e.

Qür bie V«usbü(f)erei bieten mir 311 ijerabgefeßten greifen an:
„Sagen ber (ßraffdjaff ©laß“. (Von «ßrof. Dr. Ä ü h n a u) 1,25 Ml
,,©laf$er Bergf)eimat“. (Von Vruno Sengebane r) 2,00 Ml
Iheaierfiüde uon ißaul ßrieben:
„IBenn ma ni gutt filf“ ................................................. 0,75 Ml
„3<$iippa-Iona-Jta3a-3erie“ ....................................................0,75 Ml
„Die Ittääffcrn"  1,25 Ml
„ ’s machí färchfid)!“ ....................................... ....... 1,25 Ml
„(Eint Infer    1,50 Ml
„Hur nichf oerjagen“  1,75 Ml
„Der (Einbrecher“  2,00 Ml

gtwfítté-Srudmi (@. m. 6. S.) ©tai).
Der Vegug roirb auct) burd) ben Herein für (0(af¡er fjeimaffunbe oermitteit.
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ilrfssssöel ____
3m 3afjre 1927 mietete ber Berein für ©laßer ł)eimatfunbe von ber 

ijeeresuerroaltung bas ¡Refettorium bes ehemaligen Bernl)arbiner=SUoftets auf 
ber äußeren granfenfteinerftraße in ©laß groeds (Einrichtung einer Urfunbei 
unb Bücherei. 3n bem großen ¡Raume mürbe Beleuchtung unb ©asbefjeigung 
eingerichtet, eine ¡Rieiíje von Sdjränfen unb Dtegalen aufgeftedt unb für 
Sißungen bes Bereins Zifche unb Banfe angefchafft. ©ine ©efchichtstafei an 
ber Stirnmanb gibt über bic ©efchichte bes Saales Euffcfjluß. Die genfter 
bes feuerficheren ¡Raumes gehen auf ben ehemaligen Moftergarien hinaus unb 
finb uergittert.

Bücherei unb Urfunbei bergen reiche unb roertuoile Beftänbe an Büchern 
unb Urfunben. Über ben Staub ber Bücherei gibt ein im Salfre 1930 ge« 
brueftes Bergeichnis Eustunft, bas gleichgeitig Beftänbe bes @.®.B. unb ber 
Stabtbücherei enthält. Die neu ermorbenen Büdjer feit biefer Seit finb nidjt 
mehr in einem gebrudten Bergeichnis erijaitlid), roenn auch bis gum 3ai)re 
1935 bic ¡Reuerroerbungen im „©laßer ßanb" bgro. „©raffdjafter" mitgeteüt 
roorben finb. 3m Borjahre finb erhebliche Eufroenbungen für Berbefferung 
ber Unterbringung gemacht roorben.

Bücherei unb Urfunbei finb jeben 1. unb 3. Ulitfroodj, nachmittags aún 
3—6 Uhr geöffnet. 3n biefer Seit roirb ber Urfunben« ober Büdjerroart an« 
roefenb fein, um ßeifjgaben gegen Quittung ausguleihen ober fie guriidgu« 
nehmen, gu anberer Seit fönnen ©ntleihungen nach ¡Diögiichfeit erfolgen. 
Die Zäügfeit ber ¡¡Barte ift ehrenamtlich, alfo unentgeltlich- 3n einem ge« 
roiffen Umfange roerben gur Dedung ber Eusgaben bes Bereins geringe ©e= 
büijren für Benußuug erhoben.

Die Urfunbei roirb giemlid) oft in Enfpruch genommen. Sie enthält 
Schöppenbücher, Urbarien unb fonftige Urfunben. Einige Stable ber ©raf« 
fefjaft finb in ben (eßten 3at)ren bagu übergegangen, fich ein eigenes Erdjiv 
gugulegen. Die in ber Urfunbei vermährten Urfunben finb biefen Stabten 
guriidgegeben roorben.

Die Bücherei fteht für roiffcnifcfjaftlicfje S^ede auch SRichtmitgliebern gur 
Berfügung. ¡¡Rifglieber tonnen bie gum Zeil felienen unb roertvolten Bücher 
auch 3um eigenen Stubium entleihen. Der Berein hält nur barauf, baß bie 
Bücher pfleglich behanbelt unb nicht gu fange ausgeliehen roerben.

¡Bereits für @lo^er &einiatfutsöe.

2Bir empfehlen:

„iBclhlo too tDcrtoolwe"
¡¡Rappe, enthaltend 5 ©raffefjafter Ąeimatpoftfarten nach Originalgeichnungen 

mit Berfen von ¡Robert karger (3. Euflage).
Su begiehen burch ben Berein für ©laßer Ąeimatfunbe gum ^eraftgefegten 

¡{keife non 30 5ßfg. unb 3 ¡ßfg. Drudfachenporto.
herein für © I a f} e r Seimafftun&e.


