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Einleitung. 
Die Erwagung, da13 ein jeder See als eine Individualitat in geographi- 

scher und biologischer Beziehung aufzufassen ist , 1aEt eine Untersuchung 
in jedem einzelnen Fall gerechtfertigt erscheinen. Von diesem Gedanken 
bin ich ausgegangen, als mich Herr Fischereidirektor J. I iol lmann in 
Salzburg einlud, den Faistenauer Hintersee zu besuchen, und ic,h ent- 
schloB mich grade zu dieser Untersuchung urn so leichter, als die Ver- 
haltnisse hier vie1 einfacher und einhuitlicher liegen als in den umliegen- 
den Seem Ich bin mir wohl bewuEt, da8 die hydrographisch-hiologischen 
VerhBttnisse eines wenn auch kleinen Sees riieht in dieser Zeit such 
nur mit anniihernder Vollstandigkeit erschlossen werden konnen ; es sind 
die folgenden Zeilen daher nur als ein vorlaufiger Bericht aufzufassen, der 
ein hydrographisch-biologisches Bild dieses Sees in den Monaten Mitte Juli 
bis Mitte August 1909 z u  geben versucht. Durch spiitere Mitteilungen 
will ich - so weit es mir die Verhaltnisse gestatten - bestrebt sein, 
dieses Bild zu erweitern und zu erganzen. 
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I. Hydrographie. 

Der Faistenauer Hintersee , trotz seiner idyllischen Lage und Um- 
gebung wenig bekannt, gehort zu den Seen des Salzkammergutes. Er liegt 
16,5 km ostsudostlich von Salzburg entfernt (30'55' 6. L. uiid in 47' 45' 
nordl. L.) und erstreckt sich - ich folge hier den Angaben F u g g e r s l ) ,  
des Einzigen, der unseren See unter Beigabe einer Tiefenkarte in kurzen 
Zugen schildert - in oiner Lange von 1395 m von SSO nach N N W  bei 
einer Maximalbreite von 720 In. Der See zerfallt, wie ein Blick auf die 
Karte Fugger s  Fig. 2 ,  S. 513 lehrt, durch die Schotterbank des Taugl- 
Triftbaches in zwei naturliche Abschnitte in ein nordliches, grofieres Becken, 
das bis 22 m tief ist bei einer Lange von 816 m und einer Breite von 
720 m, und in ein sudliches, kleineres, das bei 75 m Maximdtiefe bis zu 
620m Lange und 400m Breite aufweist. Diese beiden Becken - in folgen- 
dem der Kurze halber als ,,Untersee" und ,,Obersee" angesprochen - sind 
durch eine Schotterbarre voneinander getrennt, die in der Niihe des Ost- 
ufers bis zu 5 m an die Oberflache reicht. 

Der Gesamtumfang des Sees betragt 5,06 km, also rund das 3'/,fache 
der groBten Lange, davon entfallen 1,s km auf das wenig gegliederte, fast 
gerade Westufer und 3,26 km auf das Ostufer, das durch den ,,Taugl- 
Zipf", wie diese Schotterbank im Volksmunde heifit, seine Hauptgliederung 
erhalt, wie ein Blick auf die Panoramaansicht (Tafel V) ') lehrt. 

Die Oberfliiche des Sees betragt mit EinschluB des Hirschpointteiches 
(siehe Tiefenkarte, Fig. 2,  S. 513) 0,8889 qkm. 

Das W a s s e r g e b i e t  des Sees betragt 590 qkm, das ist das 705fache 
der Seefliiche. Unser See entwassert das Tal der Feuchten, das von SO 
nach NW verlaufend zwischen Gennerhorn (1730 m) und Seeberghorn 
(1269 m) einerseits, anderei sei ts zwischen Gennerhorn und Pillstein lie@. 

Der einzige nennenswerte ZufluB des Hintersees ist 
die Taugl, die das Peuchtental entwassert und deren Verlauf entsprechend 

Einzugsgebie t .  

') F u g g e r ,  E., Salzburgs Seen 11. Der Hintersee bei Faistennu. In :  Mitteil. der 
Gesellsch. f .  Salzburger Landeskunde. XXXI. Vereinsjahr 1891, S. 245-246. Tafel. XI.. 

') Diese Aufiiahme wurde von einer Wiese oberhalb des Fischerwirtes (also vom 
nijrdliehen Seezipfel) mit der Kamerarichtung gegen S W  gemacht. Rcchts sehen wir 
eine seewarts stark beschilfte 1,andzunge mit dem Verwalterhaus der k. k. Forst- und 
I~om&nenverwaltung Vordersee; davor eine geriumige Bootshutte; im Mttelgrunde rechts 
befindet sich der regulierte SeeausfluD, die sogen. Klauae. Links ist die teilweise be- 
wachsene Schotterbank der Taugl zu sehen, oberbalb derselben finden sich die unweit 
des Siidufers gelegenen HQuser von KEicinigstatt (vgl. Tafel VII, b). Von der westlichen 
Gebirgsumrahmung erwihne ich den unmittelbar aus dem See ansteigenden Seeberg, 
dahinter und etwas links das Seeberghorn (1269 m) (vgl. Taf. VII, a), endlich iiber den1 
Tauglbett in der Nihe des linken Bildrandes die Regenspitz (1675 m), (vgl. Taf. VI, 1)). 
die mit dem Gennerhorn und dem Holzeck, den AbschluD des Feuchtentnles bildet. 
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der Lage des Tals von S O  nach K W gerichtet ist. Sie entspringt in der 
Nahe der Regenspitz (1675 m) bzw. zwischen Regenspitz und Bergkopfel 
(1478 m) und nimmt anfangs einen ziemlich nordlichen Lauf. In der Nahe 
des malerischen Feuchtensteins (vgl. Taf. VI a, b, Bildmitte) empfangt sie 
den aus dem SW kommenden Ladenbach. Durch den Lammer- und 
Schafbaeh, die nach ihrem Zusammenflusse eine ostliche Richtung nehmen, 
in der Nahe der Ortsehaft Hintersee, erhalt der Tauglbach die NO-Rich- 
tung, die er nun beibehalt, um nach Aufnahme des Leitenbaches sowie 
einiger kleinerer Seitenbaehe an der niirdlichen Seite der Schotterbank in 
den See zu munden (vgl. Taf. VII, a). 

Das Tal der Feuchten wird jedoch normalerweise nicht durch den 
Taugl-Triftbach , sondern durch Quellen entwassert und diese dem See 
zugefuhrt, so da13 der Hintersee ds ein Grundwassersee angesproehen 
werden mu6. Seine Wasserverhdtnisse erinnern aufierordentlich an die des 
von Got  zinger') beschriebenen Mittersees bei Lunz in Niederosterreich. 
Gleich dem Mittersee entbehrt der Hintersee eines regelmaoigen Zuflusses, 
was hier wie dort als Folge der Verschotterung des Tales oberhalb des 
Sees anzusehen ist. Die Taugl verschwindet, gleich dem Seebach des 
Mittersees, je nach ihrer Wasserfuhrung in verschiedener Entfernung ober- 
h d b  des Sees im machtig aufgeschutteten Talschotter (vergl. Tafel VII, b), 
und ihr Wasser ist es wohl der Hauptsache nach, das in der Wasser- 
ansammiung des Hintersees zutage tritt. Das Hauptgebiet der Quellen 
liegt - wieder analog dem Mittersee - an seiner Sudspitze und zwar 
finden sich hier riebst zahlreichen kleirien Quellen, acht groBe Quell- 
trichter von '/2 bis 3'/, ni Tiefe, wahrend ihre Umgebung nur etwa 30 
bis 40 em tief ist. Der groote dieser Trichter ist eine Doppelbildung. 
Das Sudende des Sees ist, namentlich in seinem ostlichen Teile, von dem 
aus dem Grundschotter ausgewaschenen Schlamm mehrere Zentimeter hoch 
bedeckt. AuSerdem finden sich noch an anderen Stellen des Sees ver- 
streute Quelltrichter, so namentlich am schotterreichen N- und O-Ufer, 
wahrend das felsreiche Westufer dem See die sparlichen Wassermengen 
des steilen Seeberghanges in kurzen , itrmen Wasserlaufen zufuhrt. 

Einen dieser Quelltrichter, einige Schritte ostlich vom Bootshaus, dem 
nordlichen Seeende zugehorig, habe ich auf Taf. VI, a photographisch wieder- 
gegeben. - Nicht unerwahnt sei endlich eine Stelle siidlich vom Taugl- 
zipf im ostlichen Teile des Obersees. Hier finden sich in den Rasen von 
Chara  h i sp ida  (siehe S. 523) tausende von etwa 5 cm im Durchmesser 
groDen Trichtern , die den Charateppich nicht ganz durchlochern. Diese 

I) GGtzinger ,  G. Dr., Der Lunzer Mittersee, ein Grundwassersee in den osterreichi- 
schen Kalkalpen. I. Morphologie, Wasserhaushalt und Stromungen. 11. Thermik und 
Verejsung. Internat. Revue d. ges. Hydrobiol. u. Hydrogr., I. Bd., 1908. 
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Ausnehmungen sind - wie ich mich an anderen Stellen iiberzeugen konnte - 
durch die daselbst mundenden Quellen entstanden. Der Boden kann hier 
einem Siebe verglichen werden , durch seine zahlreichen Poren entstromt 
das Chundwasser dem Schotter. - Was die Temperatur dieser Quellen 
betrifft, so erwahne ich, daB sie fur die groDen Trichter des Sudrandes 
Ende Juni 6-6,6 O betragt, wahrend das Oberflachenwasser zu dieser Zeit 
etwa 14O im Mittel errejcht. Hier ergibt sich ein bemerkenswerter Unter- 
schied gegenuber dem Lunzer Mittersee, dessen Oberflachenwasser im Som- 
mer nur um 2' hoher ist als jenes seines Grundwassers, der somit eine 
viel geringere Insolationswirkung aufweist , als der durch die bedeutend 
tragere Wassererneuerung gekennzeichnete viel groWere und tiefere Hintersee. 

So unscheinbar die Taugl bei normalem Wasserstande ist - so flo13 
sie beispielsweise von Mitte Juni bis Ende Juni 1909 uberhaupt nicht und 
kann daher, wie bereits erwhhnt, als steter ZufluD nicht in Betracht kom- 
men so gewaltig kann sie bei langer dauerndem Regen anschwellen. So 
uberschwemmte sie Anfang und Mitte Juli in der Niihe ihres Einflusses 
die Hinterseer StraBe, und ihre gelben wilden Fluten ergossen sich mit 
Brausen in den See, der alsbald durch die mitgebrachten Sinkstoffe eine 
gelbbraune Farbe annahm, so dalj seine normale Sichtbarkeitsgrenze vou 
7 m auf etwa 20 cm herabsank. Interessant ist die Angabe Fuggers'),  
daD die Taugl nach der Generalstabskarte von 1806 im Suden des Sees 
bei Konigstatt mundet. Ihre Mundung ist also im Laufe kurzer Zeit am 
Ostufer des Sees gewandert, und die machtige Schotterbank des Taugl- 
zipfes ist das Werk von weniger als 100 Jahren. Noch vor 40 Jahren 
konnte man vom Fischerwirtshaus den ganzen See uberblicken. - Hier 
mu13 auch die Entstehung des Hirschpointteiches erwahnt werden, die sich 
in den letzten Jahren als Folge einer Verlagerung der Tauglmundung voll- 
zog. In der Karte Fuggers  ebenso wie in der Spezialkarte des osterreichi- 
schen Alpengebietes 1 : 75000 vom Jahre 1877 mit dem Nachtrag vorn 
13. 11. 1908 ist der Hirschpointteich noch als Bucht nordlich vom Taugl- 
zipf eingetragen. Die Tauglmundung hat sich seither nordostlich ver- 
schoben. Ein Blick auf die Tiefenkarte (S. 513) 1aBt diese Veranderung, 
die auch zu einer Korrekt,ur der 5 und 10 m Isobathen gefuhrt hat ,  sofort 
erkennen. Die Emanzipation des Hirschpointbeckens von seinem Mutter- 
wasser hat sich erst in den Ietzten vier bis sechs Jahren vollzogen, und 
nur bei Hochwasser wird der Kiesdamm uberschwemmt, imd die alten Ver- 
haltnisse erscheinen wieder hergestellt. 

Bevor ich einige Worte uber die Entstehung des Sees verliere, mochte 
ich die zur Charakteristik des Wasserhaushalts des Sees gehorigen An- 
gaben uber die Niederschlagsmengen erwahnen. Das relative Jahres- 

I) LOC. cit. S. 2. 
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mittel von Vordersee') schwankt in den Beobac,htungsjahren 1906-1909 
zwisc,hen 4,79 mm (1908) und 6,54 mm (1907). 

Die Frage nach der E n t s t e h u n g  d e s  Sees  ha t  bereits Fugger') 
mit folgenden Worten beantwortet : ,,Die &hotter des Brunauer Tales 
haberi sich nun seinerzeit in gewaltigen Mengen vor die Miindung des 
Feuchtentales gelegt und dadurch die Gewiisser des letzteren zu einem See 
gestaut, der von den obereri Partien des Feuchtentales her wieder allmiih- 
lich aufgeschuttet wurde. Der noch vorhandene Rest ist der Fajstenauer 
Hintersee". Wir haben es demnac,h mit einem Dammsee zu tun ,  gleich 
dem Waggistder-, Silser- und Silvaplanasee der Schweiz (vgl. ForelS) S. 31 1. 

Auszzugsgeb ie t .  Der AbfluD ist durch Sc,hilf, hauptsac,hlich aber 
durch dicht wachsende Schachtelhalme (Equ i se  t u m  l i m o s u m )  derartig 
verwachsen, da.8 man ihn vom See aus nicht wahrnehmen kann. Dieser 
SeeausfluD ist reguliert; wir haben es mit einer sogenannten Klause zu 
tun. Durch sie (vgl. Taf. VIII b) wird da,s AusfluBwasser in vier je 3,13 m 
breite, bei normalem Wasserstand (F'egelstand 0) 19  cm tiefe Arme 
zerlegt. Dns Wasser flieat zwischen den gemauerten Pfeilern, die durch 
eirien Bruckensteg verbunden sind, mit verschiedener Geschwindigkeit hin- 
durch. Am stsrksten stromt es beim medialen rechten DurchfluD (in der 
Photographie in der Mitte , unterhalb des hijlzernen Badehausc.hens); hier 
passieren 483,2 1 pro Sekunde, wabrend der laterale rechte AusfluD 429,5 1 
pro Sek. durchlaDt, der linke mediale nur 406,7 1, der linke laterale gar 
nur %5,7 1. Bei normalem Wasserstande entstromen daher dem See 
1675 1 pro Sek. (diese Angaben beziehen sich auf den 19. Juni 1909 in den 
Kachmittngsstunden), also 126080 Hektoliter pro Tag. 

Bei Hochumser dagegen verla8 t den See naturlich eine vie1 gro8ere 
Wassernienge. So fand ich am 1. VII. desselben Jahres um dreiviertel 
7 Uhr abends bei einem Pegelstande von 128 cm, daD 29,427 1 pro Sek., 
also das mehr als 18l/,fache der normalen Wassermenge den See verlieD; 
das Wa.sser war nahe daran die ganze Klause zu iiberstromen und flo5 
unter miic,htigem Getose mit gleichmiiDiger Schnelligkeit durch alle vier 
Tore, ohne den dem See zugefuhrten Mengen das Gleichgewicht halten zu 
k 6 n n en. 

Wie Tempernturmessungen ergaben , verlaDt den See nur das warme 
Oberfliichenwasser. So maD ich beispielsweise in der Niihe des Seeaus- 
flusses am 19. VII. in 9 m rriefe 8,75O, an der Oberflache 13,25O, am Be- 
ginn der Equiseten sogar 13,27O, und in der Rlause betrug die Temperatur 

I) Diese Angaben verdanke ich den meteorologischen Beobachtnngen der k. k.  Forst- 

*) Loc. cit. S. 2. 
3, F o r e l ,  F. A. ,  Handbuch der Seenltunde. Stuttgart 1901. 

iind DomHnenverwaltung Vordersee. 



des ausstromenden Wassers 13,2O. Hinter der Klause befindet sich ein 
tiefes Becken mit ziemlich warmeni Wasser , dessen Temperatur ich am 
29. VI. mit 1 4 O  bestimmte, wird doch diese Ortlichkeit als Badeplatz be- 
nutzt. 

Hohe u n d  Ver i inderungen  d e s  Wasse r sp iege l s .  L)er Wasser- 
spiegel des Hintersees liegt 685 m uber dem mittelliindischen Meere. Seine 
Veranderungen zu beobachten, war mir nur wahrend kaum zweier Monate 
inoglich. Hochwasser ist durchaus nichis seltenes, es tritt jedes Jahr  
etliche Male. mitunter selbst im Winter taotz der Vereisungl) ein. Ein bis 
zwei 'rage stromenden Regens geniigeri, um den See in merklicher Weise 
zum Steigen zu bringen. So zeigte der beim Verwaltungsgebaude ange- 
brachte leider nur positive Pegel vom 16. bis 29. Juni 1909 auf Null. 

+ 
IrO&So.! H o h s e r !  

Fig. 1. Niede r sch la , r r smengen  n n d  P e g e l s t a n d  voui 18. VI. bis 31. VII. 1909. 
Auf der Abscise sind die Tage, auf der Ordinate die zu den Niederschlagsmengcn sowie 
die zum Pegelstande (punktierte Kurve) gehdrigen Ziffern in mm aufgetragen; die in 

Klamniern befindlichen Zahlen hezieheii sich anf den Pegelstand. 

Vom 39. bis 30. VI. stieg der See um 13 em, am 1. Juli urn 9" am bis 
zu 47 cin und erreichte um 6h 15' 128 em, war also in dieser Zeit um 
durchschnittlich 9 c.m pro Stuiide gestiegen. Am 2. Juli war er urn die- 
selbe Zeit bis auf 48 e m  gesunken urn ini Laufe der folgenden drei Tage 
bis auf 18 em zu fallen. Dagegen ha t  die Sichtbarkeitsgrenze erst in zehn 
Tagen von 20 ern bis zii 1 m zugenommen. Das zweite Hoc,hwasser kam 
am 12. Juli also nach zwiilf Tagen zur Beobachtung. Diesmal stieg der 
See noch rascher, niirnlkh 12 em pro Stunde und erreichte ein Maximum 
von 150 em. Die Abhangigkeit des Pegelstandes von den Niedersc,hlags- 

l) Die Seeoberflkche friert bis auf die Quellenregion vdl ig  zu, und das TCis erlangt 
eine derartige Stirke,  daD schwere Schotterlastcn niit Pferden uber das Eis transportiert 
werden. Die Vercisung setzt mcist PrIitte 1)ezember ein und endet hlitte bhr7. 



mengen ist am besten aus der in Text.fig. 1 gegebenen graphischen Dar- 
stellung zu ersehen. Hinzufugen mochte ich noch, daD auDer den beiden 
verzeichneten Hochwassern ,am 3. August noch ein drittes mit einem Hochst- 
pegelstande von 74 em beobachtet wurde. 

Bezuglich der T i e f e n v e r h a l t n i s s e  des Sees bzw. seines Roden-  
re l ie fs  habe ich den exakten Angaben Fuggers’)  mit Ausnahme der 
durch die seither erfolgte Verschiebung des Tauglbettes notwendigen Ufer- 
und Isobathen-Korrektur nichts neues hinzuzufugen, sondern verweise auf 
die auf Grund eigener, 32 Lotungen umfassender Messungen als richtig er- 
kannte Tiefenkute F u g g e r s  (Textfig. 2j, die ich durch ein Langs- und ein 
Querprofil erganzte. Der See nimmt, wie das Lkngsprofil erkennen lafit, von 
Kiinigstatt im Suden allmiihlich an Tiefe zu, mit Ausriahrne der Srhotter- 
bank der Taugl, die diese regelmaljige Zunahme an Tiefe mit einer Erhebung 
von 5 m zienilich plotzlkh unterbricht. Die tiefsten Stellen des Sees sind 
aus dem Querprofil nahe dern Nordrande mit 22 m zu entnehmen. Die 
Wanne ist ziemlich flach; die rnittlere Seetiefe betragt 10,7 m, das See- 
volumen 8:8’3Y 750 m’. 

Meteoro logische  E i n f l u s s e :  Dio W i n d e  sind zufolge der Lage 
des Sees zumeist Iiesselwinde. Am hsufigsten ist N urid NNW, die wegen 
der offenen Lage des Sees nach diesen Himmelsrichtungen (vgl. Taf. VIII, a) %) 

noch den starksten Wellengang irn See auslosen, so maD ich 11 c,m als 
hochste Welle. Hier und da ,  als Vorbote schlechten Wetters bekannt, 
krauselt auch SW den See. Bis ‘/%9 Uhr friih ist die 0berflac.he ge- 
wiihnlich spiegelglatt, hierauf setzt schwacher N oder NNW ein, der bis 
gegen Abend anhalt. Bei schlechtem Wetter stellt sich dieser Wind vie1 
friiher ein. 

Nennenswerte S t r o m u n g e n  festzustellen, gelang mir bei normalen 
Verhaltnissen nic,ht; bei Wochwasser hingegen macht sich vom Taugl-Ein- 
fluD eine gegen die Klause hin gerichtete Stromung bemerkbar. Sonst sind 
Oberflachenstromungen, durch Flaschendrift wenigsteiis nicht zu beobachten. 
Auch dumb den SeeltusfluB wird selbst in der Niihe desselben so gut wie 
keine Stromung erzeugt, was zum Teil wenigstens auf die dichten Schilf- 
und Schachtelhalmbestande zuriickzufuhren ist. 

Die F a r b e  des Hintersees ist grun mit einem Stich ins gelbe, wie, die 
Farbe der meisten im Iialkgebiet gelegenen subalpinen Seen. Leider habe 
ic,h es vers&umt, die Forelsche Fa’rbskala zu benutzen. Sehr stark he- 

I) LOC. cit. S.  2. 
‘) Diese hufrialime wurde vom Tauglzipf gegen NNW gemacht. In1 Vordergriinde 

erheben sicli die Biischel von C a r e x ,  am Nordrande des Sees sieht man rechts das 
Forstharis, etwas weiter links die Gebiude des Fischerwirtshauses, endlicli der Mitte des 
I3ildes geniiieit, die Verwaltungsgebiiude. Oherhalb derselben erhebt sich der Kugel- 
brrg (916 m) und rechts dxvon dcr lmgriickige Lidamberg (1235 m). 
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Fig. 2. T i e f e n k a r t e  d e s  H i n t e r s e e s  boi  F a i s t e n a u  iiacli F u g g e r .  
(Nnch einer im Nachlasse des k. Ir. Hofrates A. R. v. S te in l i  it u s e r  befindlichen Aufnahme.) 

X ei  ch  e n e r k l  B l u  ng. 
AB = Lingsprofil. 
Ab = Almbaeh. 
BB = Brunnbach. 
CD = Querprofil. 
G = G-tiitten. 
GJV = Gespcrrte Wand. 
H = Hirsclipointteich. 
K = Kbnigstatt. 
IiZ = Klause, SeeausfluD. 
0 = Obersee. 

St, = Fixierte Geobacl-itiirigsstntioii iin 
Obersce. 

St,  = l’isierte Beobachtungsstation ini 
Untersee. 

T = ’l‘augl-Triftbnch. 
U = Untersee. 
V = Forstverwaltungsgebiude. 
a’ = Fischerwirtsliaus. 

Verlauf der Isobathen im Jahre} 1891: 
Rliindung der Tnugl ,, ,, 
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einfluDten die starken Hoehwasser die Farbe, die dann alle Stuferi bis zu 
lehmgelb durchliiuft, namentlich im Untersee. So vergingen 14 rage nach 
dem zweiten Hochwasser vom 12. VII. bis der See seine gewohnliche schone 
Farbe anzunehmen begann, eine Erscheinung, die mit der Wasserdurch- 
sichtigkeit am engsten verknupft ist. So betrug die S i c h t b a r k e i t s g r e n z e ,  
die nach dem Verschwinden meines ca. 20 ern weiteri Pltmktonnetzes be- 
stirrimt wurde, normalerweise 7 m ; die wirkliche Durchsichtigkeit betrug 
also 14 m. Beim ersten Hochwasser Anfangs Juli sank erstere jedoch auf 
25 em und nahm erst innerhalb von zwolf Tagen bis zu  einem Meter zu. 
Das zweite um diese Zeit einsetzende Hochwasser ergab das Minimum der 
Sichtbarkeitsgrenze von 20 em im Untersee, wahrend sie im Obersee, der 
cleni truben Tauglwasser iiicht unmittelbar ausgesetzt ist , eine etwas 
grol3ere war. Bis Anfangs August nahm die Durchsichtigkeit bis 41/2 ni 
zu, worauf ein neuerliches Hochwasscir eirie abermalige Trubung im Ge- 

Fig. 3. E i i i n i o i i ~ t l i c l i e r T e m p e r a t ~ i r ~ a n ~  (vorn 18. VI. bis 22.VlI. 1909) in 0, 5, 10 
15 und 21 m Tiefe. Die gestrichelteii Liriien bedenten ausgefnllene Benbaclttungen. 

l ' hermikl ) .  Der Hintersee zeigt als Grundwassersee niedrige Tenipe- 
rtLtumi, und icli miichte in folgendern, unter Hinweis auf die beigegebenen 
graphischen llarstellungen einer rnoriatlichen (Textfig. 3) sowie einer 24 stun- 

lj Zur Temperaturmessung bedicnte ich rnich eiiier verbesserten &f eyerschen Stiipsel- 
flasche zur Wassergewinnurig; die Wasserteinperatur wurde mittels sehr empfindlicher 
Norrndthermometer (v. K a p  e l l e r ,  W e n ,  mit Eiiiteilung die Lufttemperatur mittels 
~~i~lrleuilertlielmometer bestimmt. 
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Fig. 4. EintBgiger T e m p e r a t u r g a n g  (vom 23. VII. bis 24. VII.) iu der Luft sowie 
in1 Wasser (in 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 21 m Tiefe). 

b 
34 Revue d. ges. Hydrobiol. n. Hydrogr. Bd.111. €1.5 u . G .  
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digen (Textfig. 4) Beobachtung aus der ersteren folgendes herausgreifen. Das 
den groDten Schwankungen ausgesetzte Oberfliichenwasser zeigt - die Be- 
obachtungsstation war  eine in der Mitte des Untersees fixierte - ein 
Maximum am 22. VI. von 15,7O, ein Minimum a,m 13. VII. von 8,7'. 
Letzteres ist auf das Hochwasser zuruckzufuhren. Bei 5 m Tiefe Iag rlas 
Maximum am 30. VI. bei 10,6O ein Miniriium gleichfalls beim Hochwasser 
vom 13. VII. bei 8,15O: bei 10 m Tiefe betrug das Maximum am 10. VII. 
9,l0, das Minimum am 21. VII. 8,95; bei 15 m Tiefe betrug das Maximum 
am 10. VII. 8,3O, das Minimum am 19. VI. 7,4'; bei 21 m herrscht zu- 
meist eine Temperatur von 7,2O. I)ie hiichste Temperatur betrug 7,5" 
am 13. Juli bei Hochwasser (enorme Wassermischung !), die niedrigste am 
20. Juni 7". Die Sprungschicht bestimmte ich Ende Juni mit 2,75 m, 
gelegentlich des Hochwassers , das wie die Tabelle der monatlichen 
Temperaturgange prignant erkennen lafit, zu einer intensiven Mischung 
des Oberflachen- und Tiefenwassers fuhrte , war  die Sprungschicht ver- 
schwunden. 

Einen Einblick in die taglichen Temperaturschwankungen in 0. 1, 2, 3,  
4, 5, 10, 15 und 21 m gewahrt Textfig. 4.  Leider war es in der mir zur 
Verfugung stehenden Zeit nicht rnoglich diese Beobachtungen an einem 
vollig einwandfreien Tage zu machen. So schien am 23. VII. tagsiiber bei 
wolkenlosem Himmel die Sonne, gegen Abend trat leichte Bewol- 
kung ein, ja urn 1 Uhr nachts regnete es bei leichtem SW etwas, hierauf 
setzte ein schwacher NNTV ein, der den Himmel klarte und Sternenschein 
brachte. 

Ober Druckverhaltnisse hahe ich keine Beobachtungeri angestellt. Den 
Sauerstoffgehalt des Wassers bestimmte ich mit der Hof erschen Methode 
(Kalilauge-Manganchlorur) mit ca. 7 cmS pro Liter. Einen bemerkens- 
werten Unterschied zwischen Quell-, Oberflachen- und Tiefenwasser festzu- 
stellen gelang inir mit dieser, fur diese Zwecke offenbar zu rohen Methode 
nieht. Die Geologie des Wassergebietes blieb unberucksichtigt. 

11. Biologie. 

Der Hintersee zerfallt in eine L i t o r a l - ,  in eine T ie fen -  und in eine 
pe lag ische  Region. Ein Tiefseegebiet im engsten Sinne des Wortes, ein 
Gebiet, das des Lichtes und der Temperatiirschwankungen entbehrt, mangelt 
jedoch unserem Wassergebiet. Diese Region ist auf den Seekessel, somit 
auf die 15-22 m Zone des Untersee beschrankt. 
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A. Flora.') 

1. Uferliebende Landpflanzen.  Von dieser bei Hochwasser iiber- 
schwemmten Pflanzengenossenschaft miichte ich vor allem auf die zahl- 
reichen Arten von Carex hinweisen, von denen zwei verschiedene Arten 

Z e i c h e n e r li 1 Br u n g: 
/ /  = Phragmkes communis. 
* *  = Juncus sp. 

hoenoplectus lacustris. 
pisetum limosum. 

i 
\ -7 

A,, - 
oo = 1 Carex sp. 
rr= Potamogeton juncifolius. 
o = Potamogeton natans. 

Fig. 5 .  I T f e r v e g e t a t i o n s k a r t e  d e s  H i n t e r s e e s  be i  F a i s t e n a u .  

in das Wasser gehen (vgl. die Ufervegetationskarte) und am Verlandungs- 
prozeD regen Anteil nehmen (9. Textfig. 5). 

2. Amphibische Wasse rp f l anzen  (vgl. die Vegetationskarte Fig. 3). 
Unter diesen nimmt Equ i se tum l imosum L., welcher Schachtelhalm die 

I) Die Bestimmungen siimtlicher Phanerogamen erfolgte nach F r i t s c h ,  K., EX- 
liursionsflors fiir Osterreich, Wien 1897. 
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Ufer in ungemein dichten Bestanden bewachst, eine fuhrende Rolle ein. 
So ist, wie bereits erwahnt wurde, der game SeeausfluD durch ihn (siehe 
Taf. VIII b) sowie durch vorstehendes Schilf verlegt. Ferner zieht sich von 
der Forstverwa.ltung (Taf. V) bis uber die Fischerwirtsgebaude hinaus eine 
niiichtige Equisetumwiese, der Hirschpointteich ist in seiner ostlichen Hiilfte 
damit bewachsen, und am Ostufer des Obersees zieht s k h  ebenfalls ein 
Schachtelhalmgiirtel dahin, bis ihn Rinsen und Schilf ablosen. P h r a g -  
m i t e s  communis  Trin. laDt drei Hauptbestainde untersclieiden, einen am 
Ostufer des Obersees sowie je einen am Ost- und einen am Nordrand gegen 
den AusfluD zu. Weiter seewiirts findet sich Schoenop lec tus  l ac ,us t r i s  
I,.) Palla, doch stets sparlich und zerstreut; in der sudwestlichen Bucht 
vor dem Seeende bemerkte ich einen kleinen Bestand von J u n c n s  sp. 

3. U n t e r g e t a u c h t e  P f l anzen .  Von P o t a m o g e t o n e e n  fand ich 
Po ta rnoge ton  n a t a n s  L., den ich, obwohl er der amphibischen Flora zii- 
gehort, des systematischen Zusammenhanges wegen doch hier erwahnen 
mochte, beim Fischerwirtshaus und in der ostlichen Bucht siidlich des 
Tauglzipf, ferner P. a l p i n u s  Balb., I). d e n s u s  L., P. p r a e l o n g u s  Wulf., 
und P. p e c t i n a t u s  L. an  den versc,hiedensten Stellen des See. 

Po ta ,moge ton  d e n s u s  findet sich am hiiufigsten itn Quellgebiet am 
Obersee und zwar gedeiht sie hier am uppigsten in den groDen Qnell- 
trichtern. P. a l p  i n u s  da.gegen scheint das erwiirmte Wasser vomuzie'hen, 
da  ic'h diese Form im Schlammgrund beim SeeausfluS in priichtigster lht-  
faltung , ja geradezu unterseeische Wiilder bildend, antraf. Vereinzelt , so 
in der Nahe des Pegelstandes beirn Verwaltergebiiude kommt Myr iophy l lum 
s p i c a t u m  L. vor. 

Von den K r y p t o g a m e n  sind es vor alleni die Characeen ,  die eineii 
wesentlic.hen floristischen Charakterzug des Hintersees bilden. Sie bedeckeri 
in nikhtigen Itasen die Uferriinder sofern etwas Humus uiid nicht allzu 
steiles Gehange dies geststten, vor allem &er iiberziehen sie den groDteri 
'red des Oberseegrundes und reichen ~ his zu 12 ni, vielleicht rloch e twis  
dariiber hinab. 

Pflanzenleer - von rler Cfrundalgenzone abgesehen - firiden wir so- 
mit nur eineii sehr bescheidenen 'Teil des Obersees. 

Von C h a r a  fand ich drei Forinen'): C h a r a  a s p e r a  (Dethard) Wil- 
denow f. l ong i sy ina  gedeiht nur nuf den seichten Kiesboschungen rles 
Tauglzipfs. C h a r a  hispi  d a  L. findot sich an den verschiedensten Ufer- 
pliit,xen des Sees, namentlich an dem mit sanfter Boschung verseheneii 
und daher init wiwmem Wasser versorgten Ostufer, wa.hrend die steil- 

I) Die Bestimmung erfolgte nacli Migiil a ,  \V. ,  Die Characeen Deutschlantis. 
Osterreicfts und der Schweiz in Dr. 1,. R a b e n h o r s t s  Kryptogamen-Flora v. I>eutjwh- 
lnncl, O.;terreich u.  d. Schweiz, 2. A .  V. Bd.. Leipzig 1897. 
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boschige , wald- und felsreiche kuhle Westeinrahmung der Cham im all- 
gemeinen entbehrt. Am starksten ist der Ohersee bewachsen; hier finden 
sich formlich unterirdische Wiesen, in denen an  seichten Stellen bis zu 2 
bis 4 m Tiefe C h a r a  h i s p i d a ,  verrnischt mit den verschiedensten Potamo- 
geton-Arten, zu welchen sich namentlich in der Nahe des Siidufers F o n -  
t i n a l i s  a n t i p y r e t i c a  L. gesellt. Irri tieferen Wasser hingegen von etwa 
3 bis 4 m an bis zu ca. 12 m bewiichst C h a r a  c o n t r a r i a  A. Br. den See- 
grund in dichten Bestandeal) 

Diese drei Characeen lassen sich schon bei fliichtiger Betrachtung durch 
den Habitus leicht auseinanderhalten. So ist C h a r a  a s p e r a  f.  longi -  
s p iria klein, schutter und bei niiherem Zusehen durch einen dichtbestachel- 
ten Stamm gekennzeichnet, Chara c o n t r a r i a  ist zart, zienilich hoch- 
hochwiichsig uiid bildet dicht wachsende Rssen, in Ch. h i sp ida  endlich 
haben wir es mit einer grobwiichsigen, stark mit Kalk inkrustierten Form 
zu tun, auf und zwischen welcher eine riamentlich an Individuen reiche 
Tierwelt lebt, so daD die Charabestande die Hauptiisungsplatze von Forellen 
und namentlich Saiblingen bilden. 

Von niederen Algen kann ich Sp i rogyra -  und Zygnema-Watten 
nicht unerwiihnt lassen. So finden sich erstere namentlich vor dem Wirts- 
hause auf Schlammgrund, bei der Forstverwaltung sowie a,n einigen Stelleri 
des Obersees; es diirfte sich um Sp. po r t i ca l i s  (Mull.) Cleve harideln; von 
Z y g n e m a  fand ich Z. s t e l l i n u m  (Vauch.) Ag., die sich beini SeoausfluB 
sowie am Obersee in seichtem, mit Diatomeenschlick iiberzogenen Schlamm- 
grund angesarnmelt hatten. Yie ist durch ihre hellere Farbe leicht \'on 
der dunkleren S p i r o g y r a  zu unterscheiden; die Bestimmung beider Arten 
konnte nur nach dem Habitus erfolgen. - Das Phytoplankton (S. 530 bis 
533) wird mit dem Zooplankton gemeinsam behandelt. 

Z u s a m m e n f a s s u n g :  Der Hintersee 1aDt in seiner Litoralflora ge- 
wisse, durch geselliges Wachstum bedingte Pflanzenbestande erkennen, uttd 
wir konnen in zentripetaler Richtung fortschreitend ein Car i ee tum,  Equi-  
s e t u m ,  P h r a g m i t e t u m ,  P o t a m o g o t o n e t u m  und ein C h a r a c e t u m ,  
das wiederum in drei verschiedene je von einer Art gebildete Bestande 
zerfallt, unterscheiden. 2, 

B. Fauna. 
a) Litoral- and Tiefenfauna. Fauna des Bodens. 

Zunachst mochte ich eine Obersicht der im Hintersee gefundenen tierischen 
Ufer- und Boderiorganisrrien geben (bezuglich der pelagischen Tierwelt siehe 

l) Von den erwihnten Characeen kommen Ch. a s p e r a  und Ch. c o n t r a r i a  nsch 
Migula  in der weiteren Umgebung des Hintersees vor; so erstere im Traunsee, I-Idl- 
st8tter- und Altausseersee, letztere ebenfalls im Traunsee, in Lnchen und Graben in d w  
Umgebung von Salzburg sowie am FuWe des Schafbergs. 

$) Ein S c i r p e t u m  ist nur schwach rertreten. 
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Plankton S. 530- 533).  Zufolge der kurzerl Untersuchungszeit, deren Aus- 
niitzung durch das elende Wetter sowie durch die haufigen Hochwasser 
noch beeintrachtigt wurde , kann die folgende Aufzahlung keinen An- 
spruch auf Vollstiindigkeit erheben. So wurden Protozoen urid Bryozoen 
nur gelegentlich gesaminelt, von Spongien gelangte nur eine einzige Gem- 
mula zur Beobachtung, was wohl darauf zuruckzufuhreri ist , daD ich die 
Schilf- und Schachtelhalm bestande uriberucksichtigt lieb Dies sowie das 
eingehende Sarnrneln. von Insektenima,giiies hoffe ich gelegentlich nachzu- 
tragen. I) 

F’rotozoa: Arcella vu lga r i s  Ehrbg. 
Quadru la  symmetr ica ,  F. E. Sc,hulze. 
Diff lugia  globulosa, Duj. 

,, pyriformis  Perty. 
,I acuminata ,  Ehrbg. 

C e n  t r  op  y xis a c u.1 e a .t a (Ehrbg.) Stein. 
P h a c u s  long icauda  (Ehrbg.) Duj. 
Ho lophrya  coleps (Ehrbg.). 
B1 ep h a r  is In a mu s cul  u s (Ehrbg.). 

Hydrozoa:  H y d r a  viridissinia Pall. 
Ypongiaria: E p h y d a t i a  f l u v i a t i l i s  (L.), 1 Ciemmula. 

T u r b e l l a r i a :  Da lye l l i a  e x p e d i t a  Hofsten. 
J e n s e n i a  t r u n c a t  a (Abilclg.). 
P l a n a r i a  a l p i n a  (Dana). 

Cestodes:  Bo th r iocepha lus  infundibul i f  orniis Rud. in Perca 
f l u v i a t i l i s  L., T r u t t a  f a r io  (L.) und Sa lve l inus  
s a1 velt n us  (L.). 

R o t a t o r i a :  Rot i fer  t r i s e c a t u s  Weber. 
Co e l  opus  p or cell us  Gosse. 
E uc  h l a n i s  d i la  t a ta (Ehrbg.). 
Lepa.della o v a l i s  Ehrbg. 

P1 e c t u s c o m in un is Biitschli. 
I r o n u s  i g u a v u s  Bast. 
Dory 1 a i m u s  s t agna l i s  Dud. 

und S nlvel in  us  s a1 v eli  n 11 s. 

N e in a t  o d e s : T r i 1 o b u s  g r a c i l i  s Bastian. 

paras.: A n c y r a c a n t h u s  cys t id i co l s  Rud. in T r u t t a  f a r io  

l) Die Bestimmung erfolgte nach R r s u e r :  D i e  S i i S w a s s e r f a u i i a  D e u t s c l i -  
lands,  H. 1, 3-13, 15, 18-19, Jena 1909-1910. Protozoa und Rotatoria nach B l o c h -  
m a n n ,  F.: D i e  M i k r o s k o p i s c h e  T i e r w e l t  d e s  S i iDwassers ,  2. A, Hamburg 1896 
und E y f e r t h ,  B: E i n f a c h s t e  L e b e n s f o r m e i i  des‘rier- und Pflnnzenreiches. 3. Aufl. 
Braunschweig 1900. 
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A c a n t h o c e p h a1 i : E chino r h y n c h u s p r o t e u s Westrumb. in P h o xi n u  s 
phox inus  L. 

S t y l a r i a  l acus t r i s  1,. 
Tub i fex  tub i f ex  Mull. 

Oligochaeta:  Ch a e  togas t e r  sp. 

)) albicola  Michlsn. 
Hirudinea:  Glossisiphonia complana ta  L. I= Clepsine sex-  

o c u l  it t a (Bergm.)]. 
Haemopis  s a n g u i s u g a  L. [= Aulitstomum gulo 
Noquin-Tandon]. 
Herpobdella a t o m a r i a  Carena [= Nephelis vul-  
ga r  is Moqnin%mdon]. 

Copepoda: Cyclops fuscus Jurine. 

,, vir idis  Jurine. 
s e r r u l a t u  s Fischer. 

C amp  to  c amp t 11 s mi c r o s t a p  h y 1 in  u s Wolf. 
Ostracoda: Candona c a n d i d a  0. F. Mull.-V’ avra. 

,) neg lec t a  Sars. 
Cypria ophthalni ica  Jur. 

ll ex scu lp ta  Fischer. 
Cyclocypris l aev i s  0. F. Miill.-V&vra. 

Dolerocypris f a s c i a t a  0. F. Mull. 
Phy l lopoda :  Simocephalus v e t u l u s  0. F. Mull. 

S ida  c r y s t a l l i n a  (0. F. Muller). 
A c r o p e r u s h a r p  a e Baird. 
Alona q u a d r a n g u l a r i s  (0. F. Muller). 

6 r a b t o 1 e b e r i s t e s t  u d i n a r  i a (Fischer). 
P e r a c a n t h a  t r u n c a t a  (0. F. Muller). 
Chydorus sphae r i cus  0. F. Muller. 

n se rena  Koch. 

var.  a f f in i s  (Leydig). 

Malacostraca:  Gammarus  pulex L. 
Ta rd ig rada :  Macrobiotus macronyx  Uuj. 
1’1 e c o p t  er  a: N e 111 ur  a v a r i e  g a t a Oliv. 

Ephemer ida :  S iph lu rus  lncus t r i s  Eat. 
Neurop te ra :  Sial is  5p. 

Odonata:  Libellula, depressa L. 
‘r r i eh o p t e r a:  Limn o p h i l u  s b i p u n  c t a t u s Curt. 

P e r l a  m a x i m a  Scop. 

71 despectus  Walk. 
1) SP* 

71 S p. 
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Diptera: Chironornus plurnosus L. 
11 SP. 

Tanppus sp. 
Strat iomys chaniaeleon L. 

), fulvicollis Er. 
C o 1 e o p t er a: H alip lu  s varie  ga t us Strm. 

Platanibus maculatus  L. 

Anchus obscurus Hrbst. 

H y gr o 1) a t e  s 1 o n g i p a 1 p is  (Hermann). 
Acercus torris (0. F. Muller). 
Pion a dis p ar i l i  s (Koenike). 

A rr h e n u r u s c o n i  cu s Piersig. 

a. inaequal is  u. a. inorna tus  Schilsky. 

,4 c nrina: L e b er t i a in  sign is Neurnnn. 

), conglobata C. I,. Koch. 

JA a m  e l l i  bran chi a t  a : Ano d o n t i t e s a n  a t  in a (L.). 
Pisidium fossarinuni Clessin. 

Gastropoda: Planorbis planorbis (L.) 
11 c r is ta  (L.)? 

Va lva ta  piscinalis (0. F. Miiller). 
l, c r i s ta ta  0. F. Muller. 

Bryozoa: Plumatel la  repens (L.) nur Statoblasten. 
Pisces: Perca f luviat i l is  L. FluDbarsch. 

Cottus gobio L. Koppe. 
P hoxinus p h oxinu s (L.)l Ellritze, Pfrille. 
S a1 v el in u s s a, 1 v e 1 in  u s ( L.)l Seesaibling. 
T r u t t a  fario (L.) Bachforelle. 

Molge alpestr is  Laur. 
Rana temporar ia  L. 
Bufo  vulgaris Laur. 

Amphibia: Salarnandra rnaculosa Law. 

Reptilia: Tropidonotus n a t r i x  L. 
Aves: Anas boschas L. 

Colymbus nigricans Scop. 
Cinclus rnerula (J. C. Schaff.). 
Motacilla a lba  L. 

Tringoides hypoleucos (L.) ? 
,, boaru la  L. 

Merkwiirdigerweise kommt der Eisvogel (Alcedo ispida L.) in un- 
mittelbarer Nahe des Hintersees nicht vor, obwohl er die weitere Um- 
gebung bewohnt. 



Bevor ich meine faunistischen Notizen uber die einzelnen Organisnien 
mitteile, will ich kurz die Ortlichkeiten charakterisieren, die ich auf ihre 
Fauna hin untersuchte. Es sind deren 5,  von denen 4 der Litoralzone 
angehoren. 

1. Faz ie s  des  groben Gerolls. Sie tritt haupts5chlich an der meist 
steilen Boschung an der waldreichen Westseite auf. Arm an Wasser- 
pflanzen und bereits in friihen Nachmittagsstunden im Schatten des See- 
bergs gelegen, wird dieses Ufer von der Morgensonne bestrahlt und nimmt 
in kurzen an heiBen Sommertagen zuweilen versiegenden BBchlein die 
Siederschlage des Seebergs auf. 

3. Fazies  des Schlammes. Hierher gehort die Lokalitat beim 
Fischerwirtshaus in der nordostlichen Seeecke, mit sanfter , schlammiger 
Boschung, guter Besonnung und reiche.r Vegetation (vergleiche S. 518). So 
findet sich hier anschlieDend an diverse Cariceen und an Myosotis pa-  
l u s t r i s  (L.) ein Giirtel von Equ i se tum limosum nahe dem Ufer mit 
dem selteneren E. p a l u s  t r  e L. untermischt, von eigentlichen Wasserpflanzen 
sind eine Anzahl L a i c h k r a u t g e w a c h s e  zu nennen, so Po tamoge ton  
n a t a n s ,  die aufierste Zone bildend, weiter n w h  innen als haufigste Form 
Potamogeton pe r fo l i a tus  vermischt mit P. a lp inus  und P. densus:  
letztere Art geht am weitesten ins seichte Wasser. Von Krypto, "Jamen er- 
wahne ich ansehnliche Watten von Spirogyra.  

3. Fazies  de r  Charawiesen .  
a) Faz ie s  de r  s e i ch ten  Charawiesen  (Ch. h i sp ida )  im Obersee 

in ' I ,  bis 3 m Tiefe. Diese Zone, in der iippige Wiesen von Chara  his-  
pida,  hauptsachlich untermengt mit Po tamoge ton  densus und gegen das 
Quellengebiet zu auch mit F o n t i n a l i s  a n t i p y r e t i c a  gedeihen, birgt das 
sowohl an Arten als hauptsachlic,h an Individuen reichste Tierleben des Sees. 
Gegen das seic,hte Sudufer zu grenzt diese Region an grauen, unten blau- 
grauen, stinkenden Schlick, der durch die Tatigkeit der Quellen aus dern 
Grundschotter ausgewaschen wurde. Am Ufer selbst finden wir den dumb 
den Wellengang bloDgelegten Schotter. Die Temperatur ist in den Chara- 
wiesen zufolge des einstromenden Grundwassers bedeutend niedriger als an 
gleichtiefen Stellen anderer Partien, so betrug sie in den Sommermonaten 
ca. 6,6--7O und ist nur sehr geringen Schwankungen ausgesetzt. 

b) Fazies  der t iefen Charawiesen  (Chara  contrar ia) .  Diese, 
der vorigen nahe stehend, zeichnet sich durch uniforme) dichte Bestande 
von Chara contraria aus, die sich von etwa 3 bis 12 m Tiefe finden. Die 
Temperatur ist hier bereits eine hohere, da sich der Austausch mit dem 
erwarmten Oberflachenwasser wenigstens teilweise vollzogen hat ,  so daD 
eine mittlere Julitemperatur von 8,Y " resultiert. 

4. Fazies  der Tiefenregion,  des  Seekessels.  Hierher gehort (vgl. 
Tiefenkarte Fig. 2) der vegetationslose, 15-22 m tiefe Seegrund, der in 



zwei isolierte Teile zerfttllt, in einen sehr kleinen, dem baldigen Verfall 
bzw. der Aufschuttung preisgegebenen Teil im Obersee und in einen ver- 
h$ltnismaBig groBen Teil int Untersee, den ich faunistisch allein beruck- 
sichtigt habe. Der Grund ist hier von Holzrnulm, von mehr oder weniger 
zerriebenen Buchenblattern, nameiitlich in der westlichen Partie, teils von 
Grundschlarnm bedeckt. Der viele Holzmulm, der auc,h mderwarts: so an  
gewissen Partien des Obersees angetroffen wird, ist zum Teil als Folge 
der Holzdrift, die bis Ende der 90. Jiihre in der Langsrichtung des Sees 
stattfand, anzusehen; spiiter stellte man sie niit Rkks ich t  auf die E'ischerei 
ein. AuBerdem bringt die Taugl bei Hochwasser eine Menge Holz in 
tien See. 

Litoralfttuna. 

1. F n z i e s  d e s  groberi  Gerol ls .  Die Organismen der steinigeri Ufer- 
zone setzen sich der Hauptsachc nach m s  Insektenlarven zusammen, die, 
da  ich so gut wie keine Imagines sarnmelte, bei den Trichopteren nicht 
genugend sicher bestimrnt werden konriteri. Der rnikroskopischen Tierwelt 
dieser Zone, die indessen zufolge des 'CZrellenschlages keine zu reiche Aus- 
beuie verspricht, habe ich keine Aufmerksamkeit geschenkt. Von Pleco  - 
p t e r e n  fand ich Larven von P e r l a  m a x i m a ,  von Ephemeridenlarven 
S i p h l u r u s  l a c u s t r i s ,  von Neurop te ren  Sialis sp.-Larveii; von Tri- 
chop t e re  n sammelte ich vier verschiedene Larvenarten; zwei davon wur- 
den mit ziemlicher Sicherheit als L imi ioph i lus  b i p u n c t a t u s  urrd L. de-  
s p e c t u s  bestimmt. Die Gehiiuse der ersteren waren 20 bis 22 mm lang, 
6 bis 1 mm breit, die Larve selbst 17,5 mm lang, bei einer Breite von 
4 inm; ihre etwas gebogene Riihre bestand aus stelleriweise bis 3 mm 
groBen g-roben Sandkornchen. Mit Riicksicht auf den Fundort erscheint 
es mir nicht susgeschlossen, daD es sich U K I ~  L. g e r m a n u s  Me,. Lach oder 
um L. h i r s u t u s  Pi&. handeln kiinnte, deren Larven jedoeh nicht be- 
kannt sind. 

Die Gehiiuse voii L. d e s p e c t u s  Ivaren dagegeii aus Rinde und Sand- 
kiirnern zusammengesetzt und rnaDen I5 mm, die Larve selbst nur 10mm.  
Die beiden unbestimmbaren Trichopterengeharise gehiiren wahrscheinlich 
auch dern Genus L i m n o p h i l u s  an; das eine 16  bis 17  mm lang (Tier 
14 mm) war  aus weichen Itindenteilchen geformt , das andere kleirier nur 
9 mm lang bei einer Breite von 1,5 mni fugte sich aus kleinen; feinen 
Ssndkornchen, die eine glatte Rohre formten, zusammen. 

Von Kiifern fand sich hier massenhaft P l a t a m b u s  m a c u l a t u s  so- 
wohl in der typischeii Form als in den beiden Abarten i n a e q u a l i s  und 
ino rna tus .  Als Vertreter der B lu tege l  findet sich Gloss i s iphon ia  com- 
p l a n a t a  Mitte bis Ende Juni nebst vielen Cocons und Jungtieren unter 
den Steinen. P l s n a r i a  n l p i n a  trat hauptskhlich bei der Einmundung 



kleiner Riniisale in den See auf; in den 6 his 7 Bachlein der Westseite 
konnte ich diese fur die Xlpen so typische Planarie stets nachweisen. P l a -  
norbis  planorbis  gehort zu den hiiufigsten Erscheinungen. Von Fischen 
beobachtete icli Cot tus  gobio namentlich bei der ,,gesperrten Wand", wo 
fast unter jedem Stein ein Exemplar dieses gefraiDigen Raubers lauert. An 
anderen Stellen des Sees traf ich diesen im Brunn- und Almbach haufigen 
lioderfisch nicht. P h o x i n u s  phox inus  treibt sich hier wie an anderen 
Uferstellen in Schwiirmen herum. Ein erbeutetes Exemplar von Molg e 
a l p  es t r i s  entstamnit gleichfalls dieser Ortlichkeit. Endlich erwahne ich 
als haufigen Gast der steinigen Uferzoiie einen Uferlaufer. wahrscheinlich 
Tringoides  hypoleucos.  

2. E'azies des  Schlammes. Erheblich reicher als die vegetationslose 
steinige Uferzone ist die schlammige reichbewachsene Litoralzone vor dem 
Wirtshause. Hier tummeln sich in den Spirogyra-  Watten und zwischeri 
den Laichkriiutern eine g r o k  Anzahl von Krebsen und Milben; von fest- 
sitzenden Tieren sind Chironomus und Tanypus-Larven hiiufig. 

Von Wurmern  fand ich hier die nach v. Hofstenl) xu den gerneinsten 
Turbellarien der subalpinen Region der Schweiz zu zahlende Jensen ia  
t r u n c a t a ,  die Rotatorien Rotifer  t r i s eca tus  und Coelopus porcellus,  
namentlich letztere Form sehr haufig, von Oligochaeten S t y l a r i a  l a c u -  
s t r i s ,  von Hirudineen Haemopis  sangu i suga  und Herpobdella a t o -  
m a r i a  recht haufig. Am tonangebensten muD ich hier Krebse und Milben 
anfuhren. So samnielte ich von Copepoden Cyclops fuseus,  C. se r ru -  
l a t u s  und C. vi r idis ,  von denen C. s e r r u l a t u s  am haufigsten ist; auf 
U. viridis und C. f u s c u s  fand ich namentlich auf letzterem sehr haufig 
die Epiphyte Dactylococcus c a u d a t u s  (Renisch) Hansgirg. Von Ostra-  
corlen erbeutete ich hauptsichlich Cyclocypris laevis ;  die Weibchen 
dieser ungemein haufigen Form trugen Ende Juni oft Sommereier. Auch 
Mannchen wurden beobachtet. Die nach Mullers) als haufig mit dieser 
Art vergesellschaftet lebende Cypria e s s c u l p t a  fand ich dagegen nur in 
den tiefen Charawiesen des Obersees. Von Phyl l  opoden gehoren drei 
dieser Ortlichkeit an: die aufierordentlieh haufige P e r a c a n t h a  t r u n c a t a ,  
die ich an anderen Pldtzen nicht wieder fand, Siniocephalus  v e t u l u s  
und Chydorus sphaericus.  

Die Leitform der Acarinen ist hier wie in den Charan-iesen Acercus 
torris. Von dieser Form fand ich Ende Juni funfrnal so vie1 Weibchen 
mie Minnchen, ebenso eirie Anzahl Nymphen, die sich durch bedeutend 
lichtere Farbe kennzeichnen; sie sind etwa lehmgelb und besitzen je nach 

l) H o f s t e n ,  N. v. ,  Studien iiber Turbellarien aus dem Berner Oberland. Zeitschr. 
f .  wissensch. Zool., LXXXV. Bd., S. 549, Leipzig 1907. 

M u l l e r ,  G. W.: Deutschlands SuDwasserostracoden. Zoologica 1900, S. 4% 
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ihrem Alter 2 his 3 Geschlechtsiiapfpaare, jedoch ist auch bei den iilteren 
Individuen keine Andeutung einer Geschlechtsoffnung wahrzunehmen. ,4uI3er- 
dem samrne1t.e ich P i o n a  d i spa r i  lis, P. c o n g l o b a t a  sowie A r r h e n n -  
r u s  conicus. Der Hiiufigkeit nach steht, ausgenommen Acercus  t o r r i s ,  
P. d i s p a r i l i s  an erster, A r r h e n u r u s  conicus  an zweiter, P. conglo-  
ba t  a an dritter Stelle. ZahlenmiiBig ausgedruckt , ist das Haufigkeit's- 
verhaltnis der genannten Mjlbenarten etwa folgendes: 1 (P. conglob  a t a . ) :  
2 (Arrh.  conicus)  : 3 ( P i o n a  disp.): 15 (Ac. t o r r i s ,  Nymphen 4). -Von 
I'rotozoen fuge ich hier H o l o p h r y a  coleps,  B l e p h a r i s m a  m u s c u l u s ,  
sowie die beschalten Amoben Di f f lug ia  g l o b u l o s a ,  py r i fo rmis  und i t C 1 1 -  

m i n a t a  hinzu. 

3. F s z i e s  de r  Charawiesen .  Am faunistisch ergiebigsten sind die 
Charabestande. Meine Proben entstammen den1 Obersee. Die seichten untl 
tiefen Charawiesen , floristisch gut auseinanderhalt,bar , lassen faunistisch 
keine scharfe Trennung zii, so daD im folgenden zuerst auf daB Gemein- 
same, spiiter auf das Gegensatzliche hirigewiesen sei. - Durc,h sein massen- 
haftes Auftreten fallt namentlich in der sekhteren Zone C e n t r o p y x i s  
a c u l e  a tJa auf ; das weitverbreitete Riidertier E uc, h l  ariis d i l a  t a t  a findet 
sic,h hier gleichfalls sehr hiiufig, dagegen bewohnt Tub i f  e x  t u b i f e x  Tor- 
nehnilich die tiefere Zone, was dafiir spricht, daD hier die Vegetation 
weniger iippig gedeiht, wshrend der Schlamm an Boden gewinnt. 

Von Crus t aceen  erwiihne ich Cyclops  s e r r u l a t u s  ;LIS hiiufigsten 
Cbpepoden, ferner Camp t o c a m p  t u  s mi c r  o s t  a p  h y l i n u s  , von Cladoceren 
h c r o p e r u s  h a r p a e  und Chydorus  s p h a e r i c u s ,  von Ostracoden Cyclo-  
cypr i s  s e r e n a ,  von A c a r i n e n  Acercus  torr is .  Macrob io tus  macro -  
nyx findet sich in der Tiefe erheblich hiiufiger , wahrend die erwiihnten 
Kruster und Milben sowie die I n s e k t e n l a r v e n  S i p h l u r u s  l a c u s t r i s ,  
Sialis sp., Chiroi iomus uiid l ' a n y p u s  namentlich alrer Chi ronoinus  
die seichten submersen Wiesen am Obarsee in ungeziihlten Mengen be- 
volkern. 

Trotz dieser gemeinsamen Ziige weist die Tierwelt beider Ortlichkeiten 
auch Gegensatze auf, die aber an Hiirte einbiiBen, wenii wir erwagen, 
daB die gemeinsamen Formen auch die haufigsten sind. Ich gebe ge,rne 
zu, da8 ein auf reichem Material basierender Vergleich heider GeFiete noch 
manches Gemeinsame und maiiche Obergange mit sich bringen diirfte, tat- 
siichlich besteht aber ein quantitativer und qualitativer Unterschied, der 
clurch dns Sichandern und durch da,s Dunnerwerden der Pflanzendecke, 
durch Abnahme der Helligkeit, sowie durch die Zunahme an  Mulrn und 
Sc.hlanim, aber nicht durch Temperatureinfliisse seine Erkliirung findet. So 
erscheinen am seichten Grunde eine Anzahl Formen, die wir am tieferen 
riicht beobacht,en und umgekehrt. 
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a. Faz ie s  de r  s e i ch ten  Char swiesen  (Chara hispida).  Hier 
finden sich auBer den obengenannten Formen eine Anzahl Copepoden 
und Phyl lopoden wie Cyclops vir idis ,  A lona  q u a d r a n g u l a r i s  var.  
af f i n i s  , Gr a p  t o 1 e b e r i  s t e s t  u din a r  i a , C h y d or u s  s p h aerie us  und 
Acroperus h a r p a e  Ua. a n g u s t a t u s  Sars;') von letzter Art sammelte 
ich Mitte Juli unter 9 Exemplaren auch 2 Mannchen. Das Haufigkeits- 
verhaltnis der genannten Cladoceren ist folgendes: Acroperus h a r p a e  9,  
Alona quadr.  4 ,  Graptoleberis  2 ,  Chydorus sphaer.  miiAte in dieses 
Verhaltnis einbezogen, die Zahl 150 erhalten, ist also weitaus die domi- 
nierendste Form. 

Von Ostracoden erwahne ich Candona neglecta, ,  Cypria oph tha l -  
mica und Dolerocypris f a s c i a t a ;  Garnmarus p u l e s  belebt in grolSeri 
Mengen das Pflanzendickicht , desgleiehen , wenii auch weniger haufig die 
Milbe H y gr  o b a t e  s 1 on g i 1) a l p  is. 

Zwei Wasse rka fe r ,  Hal iplus  v a r i e g a t u s  und H. fulvicol l is ,  die 
ich im Magen eines Saiblings fand, gehiiren wahrscheinlich hierher. An 
Wurmern  weist diese (irtlichkeit die nach v. Hofs t en2)  fur die sub- 
alpinen Schweizer Seen gerneine Turbellarie Dalyel l ia  exped i t a ,  von 
Nematoden I'lectus communis;  an Gastropodon P lanorh i s  c r i s t a  
auf, die jedoch nur nach einem sehr jungen Exemplar bestimmt werden 
konnte. Zu den charakteristischen Erscheinungen gehort H y d r a  vir idis-  
s ima,  die in grol3er Anzahl an den Characeen sitxt, endlich muM ich der 
hier gefundenen Gcmnula von E p h y d a t i a  f luv ia t i l i s ,  sowie des Rhizo- 
poden Quadr  u l a  symmet r i ca  Erwahnung tun. 

B. Fazies  der  t i e f en  Charawiesen (Chara contrar ia) .  Hier treten 
dir Krebse zu gunsten der Wurmer und Mollusken zuruck. So finden sic,h 
voii 0ligoc.h;teten Chae togas t e r  sp. (nur ein nicht vollstandig erhal- 
tenes Esenrplar), vereinzelt S t y l  a r i  a 1 a cu s t r i s  , hauptsiichlich aber Tu h i- 
f e s  t u b i f e s  und T. ulbicola in Esemplaren von 25-30 mm Lange, 
beide Spezies ungefahr gleich hiiufig; von Nematoden Tri lobus graci l is  
und Dorylainiu s s tagnal is .  

Unter den Mollusken spielt V a l v a t a  piscinalis eirie hervorragende 
Rolle, bedeutend seltener ist V. c r i s t a t a ,  aueh Pisidiuin fos sa r inum 
findet sich sehr haufig. Diese Muschel konnte in den versc,hiedensten 
Altersstadien beobachtet werden. Interessant ist , daR die jungen Indiri- 
duen in der Schalengestalt von den ausgewae'hsenen verschieden sind, 
ein die meisten Muscheln charakterisierendes Verhalten. Je  junger, desto 
mehr tragt uixere Art den Wirbel der Mitte genahert, desgleichen ist 
der hintere Schalenrand nicht so st,ark abfallend, und der SchalenurnriD ist 

l) Nach K e i l h a c k ,  L., P h y l l o p o d a .  Die SuOwnsserfaunaL)cutsclilsnds. Jena 1909. 
3, LOC. cit. S. 42. 
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daher ein ovaler . was besonders an den allerjungsten Exemplaren. (lie 
noch innerhalb der Mutterschalen angetroffen wurden, gut beobachtet werderi 
konnte. Fig. 6 veranschaulieht die Veriinderungen des Schalenumrisses 
und der Wirbellage von den jungsten noch in Brutpflege zwischen den Kin- 
men des Muttertieres befindlichen gtinzlich unpigmentierten Individuen (1--2) 
bis zum stark pigmentierten erwachsenen (4). AnschlieBend sei erwahnt, 
daA diese Zone am Grunde hesonders viele Statohlasten mit Schwimmring 
von P l u m a t e l l a  r e p e n s  aufweist. Die hier gefischten Copepoden und 
c' 1 a d o  ceren wurden bereits im gerneinsamen Abschnitte erwahnt. von den 
O s t r a c o d e n  komrnen C a n d o n a  c a n d i d a  und Cypr ia  e x s c u l p t a  hinzu. 
Yon den I n s e k t e n l a r v e n  ist das Seltellerwerden der Dipteren Chi rono-  
mus und T a n y p u s  augenfallig. An A c a r i n e n  sarnmelte ich hier L e b r r -  

Fig. 6. Ontogenie der Schale v. P i s i d i u n i  f o s s a r i n n m .  VergroDerung lox. 

tia insignis .  Endlich verzeichne ich das bereits erwahnte ziemlich hau- 
fige Vorkommeri von Macrob io tus  m a c r o n y x ,  von dem auch mit Eiern 
versehene Hullen zur Beobachtung kamen, sowie jenes der Flagellate P h a c u s  
1 o n g  i c a u d  a. 

4. F a z i e s  der  T ie fenzone ,  d e s  Seekesse ls .  Die Fauna des See- 
kessels entspricht der Beschafferiheit des Grundes, indem hier ein Pflanzen- 
wuchs abgeht ; vie1 Holzmulm, mehr oder weniger fein zerriebene Buchen- 
hliitter setzen den als Schlammgrund anzusprechenden Boden zusammen. 
Eine Anzahl toter Planktonten sind in diese Mulde gefallen , desgleichen 
finden sich Eier und DauerzustAnde von Plankton und Uferformen wie 
Statoblasten von P l u m a t e l l a  r e p e n s  und Ephippien von D a p h n e  lonpi -  
s p i n a  var .  h y a l i n a  f. t yp ica .  Das im Hintersee weit verhreitete Rade r -  
tier Euchlanis dilatata und die Mi lbe  Ace rcus  t o r r i s  scheinen durch 
ihr Vorkornmen in dieser Tiefe fur dirs Vorhandensein einer Grundalgen- 
zone zu sprechen, bestimmte Angaben uber das Vorhandensein oder Fehlen 
einer solchen kann ich jedoch derzeit nicht machen. Von P r o t o z o e n  
finden sich hier D i f f lug ia  g l o b u l o s a ,  von N e m a t o d e n  T r i l o b u s  g r a -  
c i l i s  und I r o n u s  i g n a v u s ,  zu den Leitformen gehoren indessen unstreitig 
die sich massenhaft findenden Tubificiden wie T u b i f e x  t u b i f e x  und T. 



albicola. Von Ostracoden habe ich Cyclocypris se rena ,  von Cope- 
poden den stattlichen Cyclops viridis zu erwahnen; von Cladoceren 
fand ich au8er der Planktonform Daphnia  longispina (samt Ephippien), 
welehes Vorkommen ich als eine Folge des Aufbringens des Netzes durch 
die Planktonregion ansehen muD, keinen Vertreter, von Amphipoden Gam- 
m a r u s  pulex,  der in den tiefen Charawiesen wohl auch vorkommen durfte. 
Von Larnel l ibranchiaten habe ich Pis idium fossar inum als haufig 
zu nennen. Ein ausgewachsenes Exemplar hatte funf .lunge in seinen 
Schalen, bezuglich ihrer abweichenden Form gilt das oben Gesagte. Von 
Insekten larven  ist mir hier besonders die blutrote Larve von Chirono- 
11-1 us plum o s u s aufgefallen. 

5. Die ubrige Ufer- und Grundfauna.  Der sich nicht in den 
Rahmen dieser vier Zonen einfugenden Tiere mu8 ich noch in Kurze ge- 
denken. -Anadont i tes  a n a t i n a  findet sich sehr haufig in der gutdurch- 
sonnten Schlammbucht nordlich vom Hirschpointteich auDerdeni beim gleich- 
falls schlanimigen erwarmtes Wasser fuhrenden SeeausfluO. Ilas grijDte 
gemessene Exemplar war 80 mm lang, 42 nirn breit und 42 mm dick. 
Ferner muD ich der Plecoptere  Nemura  var iega ta  Erwahnimg tun. Die 
Imagines derselben schwarmten Mitte Juni am Sudufer des Sees in solchen 
Mengen, da6 Gesicht und Hande von ihnen alshald bedeckt wurden und 
man sich ihrer nicht erwehren konnte. Ihren Laich Pand ich vornehmkh 
auf dem Quellmoos Font ina l i s  a n t i p y r e t i c a ,  namentlich in dern spiiter 
(S. 542) noch zu erwahnenden kunstlich angelegten reich mit Wassermoos 
bewaehsenen Laichgraben. 

Was die Fische betrifft, so habe ieh das lokalisierte .Vorkommen 
von Cottus  gobio unter den Steinen des Westufers bereits erwahnt; 
Phoxinus phoxinus findet sich uberall in der Nahe des Ufers, und ein- 
ma1 erbeutete ich Mitte Juli mit dem Planktonnetz in der Mitte des Sees 
einen Jungfisch dieser Art; P e r c a  f luv ia t i l i s  halt sich an der Schar 
namentlich in der Nahe des Schilfes. Die Saibl inge trifft man standig 
an den Quelltrichtern des Sudrandes, wo sie mitunter in Schwiirmen bis 
zu 50 Stuck lebhaft durcheinander srhwimmen. Die grol3en Q,uelLtrichter 
des Siidrandes sind haufig bis auf den Grund mit Potamogeton densus  
bewachsen sowie mit eirier Conferva sp1) und gewahren mit den bald 
lebhaft durcheinanderschwimmenden, bald ruhig aseiiden Saiblingen einen 
geradezu marchenhaften Anblick. Leider gelang es mir irifolge des un- 
gunstigen Wetters nicht dieses Bild photographisch festzuhalten. 

Von den ubrigen Wirbeltieren erwahne ich der Vollstandigkeit halber 

I) Diese braungriine, fBdige flutende Massen bildende Alge gleiclit nach C o h  n 
(Kryptogamenflora von Schlesien 1876) am meisten der C. u t r i c u l o s a  Kg.; die Zell- 
fiiden sind im Mittel 13-17p dick, mitiinter crreichen sie aber bis 34p. 
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das Vorkommen von Molge a lpes t r i s  an derselben Ortlichkeit wie die 
Iioppe, wshrend die Kaulquappen von Rana  und Bufo  das warme ruhige 
seichtboschige Ostufer bevorzugen. Die R i n g e l n a t t e r  fand ich uberall, 
W i l d e n t e n  und T a u c h e r  bruten in den Schilf- und Schachtelhalm- 
bestiinden. 

Ober die Fauna des Hirschpointteiches siehe S. 533. 

k) Pelagisclie Fauna nnd Flora. 

Um das biologjsche Bild des Hintersees zu vervollstiindigen, gebe ich 
eineii Burzen Cberblick uber die pelagische Tier- und Pflanzenwelt. Der 
Planktonkalender sowie Angaben iiber vertikale Verbreitung , EinfluD des 
Hochwassers etc., wird den Gegenstand einer eigenen Mitteilung bilden, 
sobald der dahreszyklus geschlossen ist. 

Ich fand in den Sommermonaten (Mitts Juli bis Anfang August 1909) 
folgende Planktonten '). 

1. P h y t o p l a n k t o n .  

S c h i  z o p h y c e a e  : C: o e 1 o s p h a e r i  u m lr u t z ingi  anuni  Naegeli. 
Po lycys t i s  f l o s  a q u a e  Kiitzing. 

H aci 11 s r i  a c e a e  : T 8 b e 11 a r i a  fen es t r a t a Kiitzing. 

S y n e d r a  a c u s  var. del icat iss ima Grunow. 
M el  o sir a d i s t an s Kiitzing. 
F r ag i l l  it r i a vir  e s c e n s Ralfs. 
Aster ionel la  fo rmosa  Hassall. 
Cyclotella comta  Kiitzing. 

Choda te l l a  droescheri?  
Scenedesmus b i juga tus  (Turp.) Kg. 
S t i i u ra s t rum graci le  Ralfs. 
Oocystis naegel i  A. Br. 

Per idiniaceae:  Pe r id in ium t a b u l a t u n i  Clap. 11. Lachm. 

17 f 1 o c cul o s a Kiitzing. 

Ch 1 or op  h y c e a e : S p  h a e r o c y s t is s c hr o e t eri  Chodat. 

2. Zooplankton. 

Sarcodina:  Arcel la  vu lga r i s  Ehrbg. 
Difflugia glohulosa Duj. 

l) Dic Bcstirnmung erfolgt? nach E y f e r t h ,  B., (Einfachste Lebensformen 3. A. 
Eraunscliweig 1900) K i r c h n e r ,  O.,  und B l ( ~ c h ~ n a n n ,  I?., (Die mikroskopisclie Pflanzen- 
und Tierwelt des SiiDwassers, Brarinscliweig 1886 u. 1895) und Se l igo ,  A., (Tiere u n d  
Pflanzen des Seenplanktons, Stuttgart 1908); bei den Crustaceen nach v a n  D o u w c  uncl 
K ei 111 a c k  (Die SMwasserfauna Deutsclilarids, Heft 10, 11, Jena 1909). 
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Flagel la ta :  Dinobryon cylindricum Imhof f. angulatum 

Seligo. 
Dinobryon sociale Ehrbg. f.  elongntum Lemm. 

Ciliata: Trichodina pediculus Ehrbg. 
Rotator ia :  Hudsonella pygmaea Calman. 

N o t h o 1 c a 1 on g is pin a Kelicott. 
Anuraea aculea ta  Ehrbg. 

,, cochlearis Gosse. 
Tr ia r thra  longiseta Ehrbg. 
Polyar thra  p la typtera  Ehrbg. 
Synchae ta  pect inata  Ehrbg. 
C on o chi1 us uni  c or n i  s Rousselet. 

Crustacea: Diaptomus gracil is  0. Sars. 
Cyclops s t renuus  Fischer. 
Daphne longispina 0. F. Muller, var. hya l ina  
Leydig, f. typica (Leydig). 

Um eine Vorstellung von dem Planktongehalt des Hintersees sowie 
von der Haufigkeit der einzelnen Planktonten zu geben, fuhre ich das Er- 
gebnis der Zahlung eines Vertikalfangesl) aus 22 m Tiefe vom 19. Juni 
1909 an, indem ich von absoluten Werten absehe und nach dem Vorgange 
von L anghans*) angebe, wieviel Oleo der Gesamtsumme jeder Planktont 
auf weis t . 
D i n o b r y o n  c y l i n d r i c u m  u n d  s o c i a l e  786,59°/00 

A s t e r i o n e l l a  f o r m o s a  . . . . . . . . .  23,33 ,, Bacillariaceae: 186,64°/00 

M e l o s i r a  d i s t a n s  103,63 ,, 
Cyc lo te l l a  c o m t a  37,87 

F r a g i l l a r i a  v i r e s c e n s  7,57 ,, 
D i a p t o m u s  g r a c i l i s  
Copepoden-Naup l i en  
D a p h n e  l o n g i s p i n a .  . . . . . . . . . .  0,3 ,, 

N o t h o l c a  l o n g i s p i n a  Rotatoria: 7,56° /00  
T r i a r t h r a  l o n g i s e t a  . . . . . . . . . .  
A n u r a e a  a c u l e a t a .  . . . . . . . . . . .  0,91 .. 

. . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  I S y n e d r a  a c u s .  . . . . . . . . . . . . . .  14,24 ,, 
. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . .  .. 
5,45 Crustacea 10,6°/00 
4,85 1 . . . . . . . . . .  

S y n c h a e t a  p e c t i n a t a  . . . . . . . . . .  2,73 I 
. . . . . . . . . .  

0,91 ,, 1 
*) Die Planktonproben wurden durch ein quantitativ genau ausgewertetes, nsch 

Cori (Ein Planktonnetz, Osterr. Fischereiztg., 2 Jahrg., 1904, S. 65-66) konstruiertes 
Netz (Miillergaze Nr. 20), dessen quadratische Offnung 100 cm* und dessen filtrierende 
Oberfliche 2650 cm* betrug, gewonnen. Die Planktonproben entstammten stets der 
gleichen Ortlichkeit, indem in der Mitte des oberen und unteren Teiles des Sees je ein 
durch ein mit einem Seile an einem Stein befestigtes Treibholz ein Fkpunkt geschaffen 
wurde. 

In: Lotos, 
Bd. LVI, Prag. 

g, Langhans ,  V., Dns Plankton des Traunsees in OberGsterreich. 

Revue d. ges. Eydrobiol. n. Hydrogr. Bd. 111. H.5 u. 6 35 



P o l y a r t h r a  p l a t y p t e r a  . . . . . . . . . 
C o n o c h i l u s  u n i c o r n i s  . . . . . . , . , ::: O'qf 1 Rotatoria: 7,66°/00 
A n u r a e a  c o c h l e a r i s .  , . . . . . . . . . 0,3 ,, 
S c e n e d e s m u s  b i j u g a t u s  . 1,84 n 

P e r i d i n i u m  t a b u l a t u m  . , . . . . . . . 0,3 n 

S p h a e r o c y s t i s  s c h r o e t e r i  . . . . , . . 0,3 ,, 

rastr. g r a c . ,  O o c y s t i s  naeg . ,  T r i c h o -  

C o e l o s p h a e r .  Ki i tz . ,  P o l y c y s t .  f l o s  
a q u a e ,  T a b e l l .  fen.  u. f locc. ,  S t a u -  

d i n a  ped .  H u d s o n e l l a  p y g m . ,  Cy- 
c l o p s  s t r e n .  

. . . . . . . 
A r c e l l a  und D i f f l u g i a  , , . . . . . . . 0,9 

2,27 ,, I 
Das Rohvolumen (Ertrag) betrug 66,25 cms, die Einheitsmenge (die in 

einem m3 enthaltene Planktonmenge) 3,Ol em'. 
Aus obiger Zusammenstellung ergibt sich die Zugehorigkeit des Yaiste- 

nauer Hintersees zu den Dinobryon-Seen im Sinne Apsteins;') damit ist 
bereits gesagt , daB wir es mit einem verhaltnismaBig planktonarmen Ge- 
wasser zu tun haben. Ein Vergleich mit den Seen Holsteins nach Apstein 
(S. 92) ergibt, da8 unser Alpensee selbst hinter die armsten der von 
Apstein angefuhrten Seen gestellt werden muDte, da sein Maximum 4cm' 
im ms nicht uberschreitet. In der von Steuer ')  (S. 606) gegebenen sche- 
matischen Obersicht iiber den Planktonreichtum einiger europaischer Binnen- 
gewasser kame der Hintersee zwischen den Chroococcaceen-Seen der alten 
Donau und den Neuenburger See zu stehen. Erwahnen mochte ich noch, 
daD der Wolfgangsee, soweit ich dies nach einem Planktonfang vom 
7. August 1909 auf der Hohe von Brunnwinkel bei St. Giigen beurteilen 
kann, viermal so vie1 Plankton als der Hintersee dem Volumen nach ent- 
hil t ,  also bedeutend reicher ist. Bemerken mu8 ich hierbei allerdings, 
da8 ich mein Netz an der ca. 50 m tiefen Stelle nur 32 m tief hinab- 
lieD, so da8, da die oberflachlichen Schichten planktonreicher sind als die 
tiefen, das Obergewicht der Planktonmenge des Wolfgangsees ein geringeres 
sein durfte. 

Im Vergleich mit dem Plankton der Ostalpeii3) zeichnet sich der 
Hintersee vor allem durch negative Merkmale aus. So fehlt ihm ein kon- 
stanter Phytoplanktont der Nachbarseen, das so uberaus haufige und ver- 
breitete Csra t ium hi rundine l la  0. F. Mull,, desgleichen F r a g i l l a r i a  cro- 
tonensis  Kitton. Von Zooplanktonten ist die A r t e n a r m u t  der Crusta-  
ceen auffiillig. So fehlt die in den Seen der Ostalpen uberaus weitverbreitete 
Bosmina coregoni Baird., desgleichen Leptodora  Kindt i i  (Focke) und 

I) Aps te in ,  C., Das Siifiwasserplankton. Kiel 1896. 
9, S t e u e r .  A,, Plank tonkunde .  Leipzig und Berlin 1910. 
*) Brehm und Zede rbaue r ,  Beobachtungen fiber d a s  P l a n k t o n  i n  den  Seen  

d e r  Os ta lpen .  Archiv f. Hydrobiologie u. Planktonkunde, I. Bd., 1906. 
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obwohl die Radertiere mit acht Arten gut vertreten sind, fehlt die groDte, 
in fast allen Salzkammergutseen anzutreffende Form namlich Asplanchna 
priodon t a  Gosse. Ober die Ursachen dieser auffalligen Verarmung kann 
ich mich heute noch nicht auDern, doch scheint mir einiges auf einen Zu- 
sammenhang mit dem Hochwasser zu deuten. 

Zum Schlusse meiner faunistischen Betrachtungen noch einige Worte 
uber den Hirschpointteich.  Dieser zeigt im Plankton wie in der Ufer- 
und Grundfauna keine wesentlichen Abweichungen gegenuber seinem 
Mutterbecken, von dem er erst etwa drei Jahre abgeschnitten ist, und noch 
jetzt wird er bei Hochwasser auf einige Stunden bis zu einigen Tagen mit 
dem See vereinigt. Doch machen sich immerhin schon einige Unterschiede 
in der Zusammensetzung des Planktons geltend, indem die pelagischen 
Kr uster und Riidertiere des Hintersees zuriicktreten und Uferformen wie 
Acroperus h a r p a e  s. str . ,  Rot i fer  t r i seca tus  und Lepadel la  ova l i s  
Ehrbg. an ihre Stelle treten. Namentlich das letzterwahnte , fur stagnie- 
rendes Wasser charakteristische Rotator, das wohl auch im See vorkom- 
men diirfte, findet sich im warmen (Wasser um 3 - - 4 ' / , O  warmer als im 
See) Hirschpointteich sehr haufig. Hierdurch, sowie durch Spi rogyra-  und 
Zygnema-Faden, endlich durch das Auftreten von Closterium venus  
Kg. ist der Hirschpointteich auch biologisch als Teich charakterisiert. - 
Hinzufiigen mochte ich, da5 ich am 21. Juni Dinobryon s e r t u l a r i a  in 
ungeheuren Mengen antraf; doch bemerkte ich keine Cystenbildung wie 
im Hintersee um diese Zeit, auch fehlte damals D. sociale im Hirsch- 
pointteich vollig. Von Melosira d is tans  beobachtete ich einmal an einem 
286 p langen und 3'/, p breiten Faden die f. spirulina. 

111. Fischnahrung und Fischzucht. 

A. Fischnahrung. 

Ich habe mich bemuht die Nahrung aller im See vorkommenden Fische 
mit Ausnahme der Groppe (Cottus  gobio), die ja eine geringe Bedeutung 
fur die Fischerei besitzt , durch Untersuchung des Mageninhaltes festzu- 
stellen und will in folgendem die einzelnen Fische an der Hand meiner 
Protokolle besprechen. 

Von Forellen habe ich demnach 13 Stuck, die je eine Lange von 
18-35 em besaDen, untersucht; von diesen waren 8 mannlichen und 5 weib- 
lichen Geschlechtes. Die drei letzten Exemplare (Nr. 11-13) stammten 
aus dem Brunnbache; die ubrigen 10 aus dem Hintersee und von ihnen 
Nr. 1-7 aus der Quellregion des Sudufers, Nr. 8-10 aus dem nordlichen 
Teil von der Hohe des Fischerwirt,shauses. 
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c? 

3 

9 

3 

9 

9 

8 

d 

8 

2,3, 
8 

1. F o r e l l e  (T ru  t t a  f a r i o ) .  

3 Koppen, 2 davon stark verdaut, 
die dritte 51/2 cm lang 

25 Phrygan.-Larven (Limnophilus sp.), 
1 Perla mar., 1 Siphlurus-Larve, 
1 Gordius aquat. 

Sehr vie1 Chiron.-Larven u. Puppen, 
1 Siphlurus-Larve, 1 Perla ma- 
xima. 

2 K!fer (Anchus obsc., 1 Phyllotreta 
nigripes F,, div. mehr oder weniger 
verdaute Insekten-Im. u. Larven 
(Ephem. Plecopt. Dipteren), 10 Si- 
moceph. vet. 

Vide Miicken u. Fliegen-I., Siphlurus 
Sialis etc., einige Chironomus- 
Larven 

GO Valvata piscinalis, 1 Siphlurus- 
Larve, 1 Limnophilus sp.-Larve, 1 
Perla-Larve, mehrere Chironomus- 
Larven 

Diverse verdaute Larven (Ephem., 
P1ecopt.-Dipt.) Neuropt. 

Mehrere Limnophilus sp.-L., einige 
Chironomus-Larven 

10 Limnophilus-Larven, 1 Gordius 
aquat., Dipterenfliigel 

Stark verdaut, meist Luftnahrung 
(Colcopteren u. Uipteren etc.), Siph- 
lurus- u. Sialis-Larven 

10 Phryganiden-Larven, 2 Kiifer (1 
Springlrifer = Elnter u. 1 RGssel- 
kfifer = Otiorhynchus niger) sowie 
verdaute Insekten 

- - 
latun 

- - 
3.VII 

,> 

8.VII 

I> 

'O'VII 

,I 

I 

9.VII 

n 

0.VII 

0 . m  

- - 
iro0e 
cm 

27 
- - 

18 

28 

21 

18,5 

30 

20 

35 

33 

18 

!8,21 
26 

Magen- bzw. Darminhalt 
m 

I 

'arasit er 

Ancyrac 
yst. in d 
chwimm 
blase 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

An- 
merkungcn 

lnddarm leer. 

- 

- 

- 

- 

Sehr vie1 
Mageninhalt 

(4,5 ern3) 

Sehr wenig 
Mageninhalt 

(0,5 ema) 
- 

- 

Vie1 Magen- 
nhalt j mit der 
Angel gef. 

mit d. Angel 
gefangeii 

Die Hauptnahrung im Sinne Schiemenzl) besteht in Ephemeriden-,  
Ne u r o p t er e n - , Tric h o p t er en - und Ple  c o p t e r  en  - L a r v  en ,  1 Exemplar 
hatte fast lauter V a l v a t a  piscinalis verzehrt, fast alle aber hatten auch 
Luftnahrung zu sich genommen, welche indessen, wie ein Vergleieh mit den 
Brunnbachforellen lehrt, an Redeutung gegen die Wassernahrung zurucktritt. 
Ein Bliek auf die Tabelle lehrt auBerdem, daD die sieben (Nr; 1-7) an der- 

I) S c h  i e m e n z ,  P., Ober die Nahrung unserer gewBhnliclien Wildfische. Deutsche 
Fischereiztg., Stettin 1905. 
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selben Ortlichkeit mit der Sege (Zugnetz mit einem Sack und zwei Flugeln) 
gefangenen Forellen an den verschiedensten Stellen des Sees ihre Nahrung 
gefunden haben. Die Forelle, in den Bachen ein typischer Standfisch, 
wird in den Seen gezwungen ihre Nahrung aufzusuchen, worauf auch 
Schiemenz ') hinweist, doch sprechen mir die starken Schwankungen des 
Mageninhaltes dafiir, daD die Forelle auch im See ein Gelegenheitsfresser 
genannt werden muD. Das Mageninhaltsmittel betrug l,5 bis 2,5 em', das 
Maximum 4,5, das Minimum 0,5 cm'. Remerkenswert erscheint mir, dal3 
sich von den Forellen nur eine einzige durch das Verzehren von 3 Koppen 
sls Rauber erwies. 

1 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

2. S a i b l i n g  ( S a l v e l i n u s  s a l v e l i n u s i ,  

23.VIl 

2 v  

$1 

28.Vll 

0 

6 "  

I, 

20.Vll 

,I 

,, 

= 

Gr80 
ern 

28 
- - 

18 

16 

20 

21,5 

26,5 

28 

23 

i8,5 

24 

Magen- bzw. Darminhalt 

past nur Chironomus-Larven und 
Puppen (einige Cyclops serru- 
latus) 

Jniform. Chironomus-Larven und 

Jniform. Chironomns Larven und 

Jniform. Chironomus-Larven und 

Puppen 

Puppen 

Puppen 

#umeist Chironomus-L. u. Puppen, 
1 Gammarus pulex, etliche ver- 
daute Insektenlarven 

Jniform. Chironomus-Larven und 
Puppen 

6 groBe Gammarus pulex, 2 
groDe Siphlurus-Larven, etliche 
Chironomus-Lsrven 

Iniform. Chironomus-Larven und 
Puppen 

Iniform. Chironomus-Larven und 
Puppen 

[auptsgchlich Chironomus-Larven 
und Puppen, Acroperus harpae, 
Simocephalus vetulus 

Parasiten 

- 

- 

- 

- 

Ancyracan. 
hus cyst. ir 
. Schwimm 

blase 
33 Bothrio- 
:ephalus in- 
und. im Darn 

__ 

- 

- 

- 

An- 
merkungeii 

hddarm mit 
erdaut. Chi- 
onom. gefiillt. 
laxim. d. Ma- 
geninhaltes 

(2 cm". 
- 

.- 

Wenig 
Magenin halt 
(0,5 om8). 
- 

- 

Vie1 
Magenin ha1 t 
(1,s ems). 
- 

._ 

- 

I) S c h i e m  e n z ,  P., Die Vertcilong der Fischnahrang in unseren Gewiissern. Deutsclle 
Fischereiztg., Stettin 1905. 
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Magen leer. 

Magen- bzw. Darininhalt 

Div. Radertiere: Notholca longi- 
spina, Anuraea aculeata, Roti- 
fer, Algen 

fl Chironomus-Larven , 2 Wasser- 
kafer (Haliplus variegatus und 
H. fulvicollis) etliche verdaute 
Insekten-Larven 

$? Uniform. Chironomus-Larven und 
Puppen 

3 Chironomus-, Sialis- u. Siphlurus- 
Larven 

9 Chironomus-, Sialis- 11. Siphlurus- 
Larven verdaut im Diinndarm 

1 Echiuo 
rhynchus 
proteus 

Parasiten 

- 

- 

- 

- 
An- 

inerkungen 

.- 

- 

- 

Von Saiblingen wurden 14 Stuck von 16-30 ern Liinnge untersucht, 
davon waren 8 Mannchen und 6 Weibchen. Nr. 1-11 stammen vom Siid- 
ufer, Nr. 12-14 vom Nordufer (Fischerwirt). Von diesen hatten 8 Stuck 
lediglich Chironomus-Larven und Puppen verzehrt, 5 Exemplare wieseri 
gemischte Nahrung, darunter stets auch Chironomus, auf, und nur ein 
Exemplar hat sich der Hauptsache nach von Gammarus  p u l e x  ernahrt, 
doch auch Chironomus-Larven genossen. Die H a u p t n a h r u n g  der Saib- 
linge des Hintersees besteht somit in Chironomus-Larven (in geringer 
Menge auc.h Tanypus-Larven), denn mehr als die Halfte der untersuchten 
Fische hatten sich ausschliefilich von diesen, namentlich in den Chars- 
wiesen ungemein haufigen Larven erniihrt. Als Gelegenhei tsnahrung 
hiitten wir Phyllopoden, Gammariden und Ephemeriden- und Neuropteren- 
Larven anzusehen. Die Mageninhaltsmengen zeigen entgegen den Befunden 
bei der Forelle, da8 wir es beim Saibling init einem konstsnteran Fresser 
zu tun haben. Das Mittel betrug 1 ems, das Maximum 2 emS, das Minimum 
0,5 emy. &in einziger Saibling hat Luftnahrung zu sich geriomnien oder 
sich als Riiuber erwiesen. 

3. P f r i l l e  ( P h o x i n u s  p h o x i n u s ) .  

Magen- bzw. Darminhalt Parasiter An- 
merkungen 

Mageninli alt 
hellgrun, 

)arm dunkel- 
g r h  

- - 

Sehr wenig 
Mageninhalt. 
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Q 

9 

Q 

- 
Nr. 

- - 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10--11 

3 Pisidium fossnrinum 

Chironomus-Larven 

Viele Chironomus-Larven, 4 Pisid 
foss., Algen, Insektenbeine, 4 
Getreidekbner 

- 
)stun 

- - 
7.VII 
12h  

7.VII 
1211 
7.VII 
12 11 

7.VII 
5 '1 

7.VII 
5h 

7.VII 
5h 

7.VII 

IQ,ld 

GriiDe 
cm 

675 

8 

7 

8,7 

8 

935 

10,5 

',6--10, - - - - 

Magen- bzw. Darrninhalt 

2 Peracantha truncata, Chydorus 
sphaericus, Botifer tris., Dipte. 
ren als Luftnahrung 

1 Fliege (Luftnahrung), mehrere 
Chironomus-Larven 

Die ganze Mikrofauna der Fischer. 
wirtlokalitrit, vgl. S. 525-52E 
mit Ausnahme derMilben, auDer 
dem 1 Fliege 

6 Pisidium fossarinum; 2 Flieger 

= 

'arasi ten 

1 Echino 
*hynchus 
proteus 

L Echin. 
proteus 

3 Echin. 
proteus 

1 Echin. 
proteus 
3 Echin. 
proteus 
3 Echin. 
proteus 

__ 

meist 
Echin. 

proteus 

An- 
merkungen 

Sehr wenig 
Mageninhalt. 

- 

Wenig 
Mageninh alt . 
Maximum des 

Magen- 
inhaltes 

(0,8 ems). 
- 

Magen leer, 

Von 19 Stuck untersuchten Pfrillen (Lange 3,4-10,5 cm) hatten zehn 
Esemplare (Nr. 10-19), die samtlich im Hirschpointteich (mit Regenwur- 
mern gleich den anderen) geangelt wurden , keinen Mageninhdt. Marl 
konnte hier versucht sein, an die Geschlechtsperiode zu denken, findet 
doch bei vielen Fischen wiihrend des Laichens keine oder doch herab- 
gesetzte Nahrungsaufnahme statt. Gegen dime Annahme und fur die 
wahrscheinlichere in der Armut des Hirschpointteichs begriindete Ursache 
spricht mir einmal der Umstand, daf3 die Fische sehr gierig an den Wurm 
gingen und dann die Tatsache, da13 die Pfrillen des Hintersees (Lokalitiit 
Fischerwirt Nr. 1-5) stets einen Mageninhalt aufwiesen. Nach den Messungen 
des Mageninhaltes der Hinterseepfrillen (Mittelwert ( 0 , 2 4 , 4  ern3, Maximum 
0,8 em3, Minimum 0,l em3) mu8 ich die Pfrillen als ziemlich konstante 
Fresser bezeichnen. Zwischen den Fischen des Hirschpointteiches und jenen 
aus der Schlammregion des Hintersees (Fischerwirt) macht sich hinsichtlich 
der Nahrung insofern ein Gegensatz bemerkbar, als die ersteren Pisidium 
foss. und Chironomus, die letzteren vorwiegend Hadert iere  und Krebse 
der Uferfauna verzehren. Nur Nr. 2, die kleinste (3,4 em) Form ernahrte 
sich vorwiegend pelagisch, in den ubrigen finden sich mehr oder weniger 
die ganze Mikrofauna dieser Ortlichkeit (siehe S. 525-526) mit Ausnahme 
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der ,Mihen, die, wie seit 1ange.m bekannt ist, von den Fischen verschmiiht 
werden. 

Mageninhalt 
0,5 om3. . Mit dem 

Zugnetzvom 
Nordufer. 

4. FluDbarsch  ( P e r c a  f l u v i a t i l i s ) ,  
- - 

Nr. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

- - 
stun 

- - 

7 . W  

n 

” 
3.VII 

19 

1, 

” 
1, 

” 

, 

0.VII 

- - 
fr65e 
cm 

17 
16 

- - 

17.5 
17 

20 
21 

24 
18 

15 
19 
15,5 

16,5 
17 

20 
19,5 
17,5 
17 

16,5 

18.5 

16 
18 

18 

16 

17 

16 

14 

I I 
Magen- bzw. Darrninhalt Parasiten 

5 Limnophilus sp.-Larven 
i Sialis-L , 1 Perla mas.-L., einigc 

1 Sialis-L., 1 Limnophilus spa-L. 
1 Odonatenlarve, stark verdaute 

Chiron.-L. 

Reste v. 3 
- 

? Perla max.-L. , Chiron.-L. verdan- 

i groDe Siphlurus-L., verdaute Reste? 
3auptsiichlich C1iiron.-L., 2 Siph- 

Viele Chiron.-L., 3 Trichopteren-L. 

rrichopteren-L., Ep1iemer.-L., Chiro- 

LJnif. Chironom.-L. u. Puppen 

1 Trichopteren-L., einige Chiron.-L. 
1 grol3e Trichopt.-L., 3 Chiron.-L. 
3 groDe Siphlurus-L. 
20 gro5e Siphlurus-L., einige C11iron.- 

I,., 1 Trichopt.-L. 
11 Sialis-L., einige Chiron -La, 1 Tri- 

5 Sialis-L., einige C11iron.-L, 1 ‘hi- 

1 Sialis-I,., einige Chiron.-L. 
2 Sialis-L., 1 Trichopt.-L. 

1 Haemopis sanguisuga 3’/* cm lang 

Unif. Ephemeriden (3 groDe, 28 mitt- 
lere) einige Chiron.-L. 

Chironom.-Larv. u. Puppen verdauter 
Rest ? 

Unif. Chiron.-L. u. Puppen, verdauter 
Rest ? 

1 Sidis-L., C1iiron.-L. verdauter Rest 
Insektenlarven nicht bestimmbar 

Chironomus- 11. Sialis-L. zu gleichen 
Teilen 

ter Res t?  

lurus-L. 

- 

nomus-L. 

I, n I ,, (2Ephe- 
meriden) 

ch0pt.-L. 

chopt.-l. 

An Barschen untersuchte ich 26 Stuck von 14-24 cm Lange, die 
sonderbarerweise mit Ausnahme zweier Exemplare alle Miinnchen waren, 
wahrend Heckel und Kner’) angeben, daD die Weibchen gewohnlich 

’) H e c k e l ,  J. und K n e r ,  R., D i e  S i iDwasser f i sche  d e r  6 s t e r r e i c h i s c h e n  
M o n a r c h i e  etc. Leipzig 1858, 8. 6. 
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bedeutend uberwiegen. Sie entstammten gro5tenteils der Lokalitat beim 
Fischerwirt (Nr. 7-26), 6 Stuck (Nr. 1-6) fing ich bei der Taugl. Die 
Hauptnahrung (durchschnittliche Nahrungsmenge 1 em', Maximum 2,8 em') 
der Barsche des Hintersees besteht in Neuropteren,  Ephemeriden- ,  Tri-  
chopteren- und Chironomus-Larven. Im groDen und ganzen mulS die 
Nahrung iithnllch wie bei der Pfrille als eine vielseitige bezeichnet werden. 
Kein einziger der 26 Barsche hatte einen Mageninhalt, der auf rauberische 
Lebensweise hindeutet. 

DaB die Untersuchung der Fischnahrung geeignet ist , das biologische 
Bild zu erganzen, zeigte sich auch bei meinen Untersuchungen. Konnte 
ich den Hintersee als ein an Ufer- und Grundfauna reiches Gewasser cha- 
rakterisieren, dessen Plankton dagegen verhaltnismaDig arm genannt werden 
muD, so bewies mir die Nahrung der Fische die Richtigkeit meiner An- 
sicht. So wissen wjr durch die Untersuchungen von Schiemenz,') da5 
die Nahrung der Fische nicht allgemein festgelegt ist, sondern je nach den 
Verhaltnissen sehr betrachtlich abandern kann. So ist beispielsweise der 
Barsch in nahrungsreichen Gewassern in den ersten drei Jahren ein Fried- 
fisch und nahrt sich der Hauptsache nach von Chironomus-Larven, 
Asellus und Gammarus ,  mangelt ihm jedoch dieses Futter, so kann er 
bereits bei einer Lange von 8-9 ern zum Raubfisch werden. Samtliche 
von mir im Hintersee untersuchten Exemplare dieser Art haben sich in- 
dessen ausschliefilich von der Uferfauna ernahrt, so beispielsweise auch ein 
24 cm langer Barsc.h, also ein vollig Erwachsener seines Geschlechts. Hebt 
es doch Schiemenz als etwas Besonderes hervor, da8 ein 26 ern langes 
Individuum zufolge seines Mageninhaltes als Friedfisch angesprochen werden 
muate. Auch die Nahrung der beiden Salmonidenarten weist iihnliche 
Verhaltnisse auf. Nur ganz ausnahmsweise wurden von ihnen Fische als 
Gelegenheitsnahrung verzehrt. 

Leider war es mir nicht moglich die Nahrung der Jungfische zu er- 
mitteln, da Netze von entsprechend Meiner Maschenweite nicht vorhanden 
waren (auch ware die Ermittlung der Nahrung im Jahreszyklus eine dank- 
bare Aufgabe), doch glaube ich auch aus dem untersuchten Material 
schlieoen zu konnen, da8 das Plankton des Hintersees nicht oder doch nur 
ganz ausnahmsweise direkt von den Fischen ausgenutzt wird. Die letzten 
Jahre, hauptsachlich die Untersuchungen von Schiemenz') und Seligo ') 
haben uns gelehrt, daD das Plankton - die Teiche ausgenommen - fur 
die Fische durchaus nicht jene Bedeutung besitzt, die ihm namentlich von 

'1 Loc. cit. S. 63. 
%) LOC. cit. S. 63, I), '). 

S e l i g o ,  A, ,  Uber den U r s p r u n g  d e r  F i s c h n a h r u n g .  Dentsche Fischereiztg. 
Stettin 1906. 
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Zacharias') zugesprochen wird. Das Plankton kommt als Hauptnahmng 
nur fur ganz wenig Fische, jedenfalls fur keinen im Hintersee lebenden in 
Betracht. Als Gelegenheitsnahrung wird es wohl selten wegen der Klein- 
heit seiner Formen angenommen, fehlen doch die groDen Phyllopoden wie 
Leptodora und Bythotrephes,  desgleichen das grofie Radertier As-  
y lanchna  pr., die Daphnien sind sehr sparlich und die Copepoden nicht 
allzii zahlreich vorhanden. Als Verlegenheitsnahrung kommt der Auftrieb 
hier und da, wie dies die Pfrillen bei der Lokalitat des Fischerwirtes bei- 
spielsweise zeigen, in Betracht. Indirekt dagegen zur Ernahrung der Ufer- 
und namentlich der Tiefenfauna kommt dem Plankton zweifellos eine nicht 
geringe Bedeutung fur die Ernahrung der Fische zu. Indessen ware es 
verfehlt, wollte man aus der Planktonmenge des Hintersees einen SchluD 
auf dessen Produktivitat ziehen. 

Tch glaube uberhaupt, daD sich derartige Versuche, aus dem Plankton- 
gehalt allein die Bonitierung eines Gewiissers zu beurteilen, auf subalpine 
Seen nicht wird anwenderi lassen, dagegen mag diese Methode fur die 
Teiche recht gut verwendbar sein. 

Meine Untersuchungen haben aul3erdem gezeigt - wenn ich nach 
dem vorliegenden, etwas knappen uiid nur die Sommermonate umfassen- 
den Material einen SchluD ziehen darf, daD die Pfrillen als Futterfische 
fur die Forellen (fur die Saiblinge schon gar nicht) nicht in Betracht 
kommen. Ich beziehe mich hier auf die Mehrzahl der Forellen, die als 
Portionsfische auf den Markt kommen und die der Fischzuchter haupt- 
sachlich im Auge behalt) denn die groDen Forellen (auch Saiblinge) sind 
gewaltige Rauber , die auch ihresgleichen nicht verschonen. Es sind die 
Pfrillen im Hintersee also als eine Art Fischunkraut anzusehen. Ich komme 
hier zu einem ahnlichen Ergebnis wie Barfur th , ' )  dem vor 35 Jahren die 
Aufgabe zufiel, zu untersuchen, ob der Rumpchenfang (Rumpchen = div. 
kleinere Fische, hauptsachlich Phoxinus  phoxinus)  als schadlich fur die 
Forelle arizusehen ist und dessen hntwort dahin lautete, dal3 durch den 
Fang dieser WeiBfische im schlimrnsten Falle eine verhaltnismiiBig geringe 
Nahrungsmenge den Forellen verloren ginge, da sich die von ihm unter- 

I) Z a c h a r i a s ,  O. ,  D i e  m i k r o s k o p i s c h e  O r g a n i s m e n w e l t  d e s  SuDwassers  
i n  i h r e n  B e z i e h u n g e n  z u r  E r n i h r u n g  d e r  F i s c h e .  Biologisches Centralblatt, 
XIII. Bd., 1893. 

Z a c h a r i a s ,  O., U b e r  d i e  n a t i i r l i c h e  N a h r u n g  d e r  W i l d f i s c h e  in  B i n n e n -  
seen .  Biolog. Centralbl., XVI. Bd., 1896. 

Z a c h a r i a s ,  O., U b e r  d i e  n a t t i r l i c h e  N a h r u n g  e i n i g e r  S u B w a s s e r f i s c h c .  
PlBner Forschungsberichte, 9. H., 1902. 

Z a c h a r i a s ,  O., D i e  m o d e r n e H y d r o b i o l o g i e  u n d  i h r  V e r h i l t n i s z u r  F i s c h -  
z u c h t  u n d  F i s c h e r e i .  Arch. f. Hydrobiol. u. Planktonkunde, I. Bd., 1906, S. 96u.  96. 

') B a r f u r t h ,  D., U b e r  N a h r u n g  u n d  L e b e n s w e i s e  d e r  S a l m e ,  F o r e l l e n  
n n d  Maif i sche .  Arch. f. Naturgeschichte 1875, XLI. Bd. 
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suchten 68 Stuck fast ausschlieDlich von Insekten und deren Larven er- 
nahrten; ja, es erschien ihrn nicht ausgeschlossen, da8 die Pfrillen wenig- 
stens den jungeren Forellen gegenuber als Nahrungskonkurrenten aufgefaot 
werden konnen. 

B. Fischaucht. 

Der Faistenauer Hintersee hatte bereits in den erzbischoflichen Zeiten, 
die durch ihre streng geordnete Fischereiwirtschaft ausgezeichnet waren. 
zu den Hofkuchenseen gehort, und seine Erzeugnisse erfreuten sich einer 
solchen Wertschatzung, daD sie nirgends anders als zu Hofe gefuhrt werden 
durften. Bachforellen, Seesaiblinge , Barsche und Pfrillen, sowie einige 
Iioppen (unter den Steinen der Boschungen des Westufers) setzen die Fisch- 
fauna des Sees zusammen; die Trusche (Lota  vulgar is)  oder der Hecht 
kommen weder im See noch in den umliegenden Bachen vor, und der Be- 
stand an Wildfischen war niemals ein anderer als heutzutage. Die Hinter- 
seer Saiblinge und Forellen gehoren zu den edelsten und gesuchtesten 
ihrer Art. 

Was die Fischereipraxis betrifft, so mochte ich erwahnen, daD der 
See systematisch nur auf Salmoniden befischt wird. Der Fang der Salmo- 
niden wird mit der Sege (Zugnetz mit einem Sack und zwei Flugeln) be- 
trieben. In fruheren Jahren wurde an mehr als 20 Fangplatzen gefischt, 
gegenwartig sind nur 5 Ziige im Gebrauch, um die Fische in ihrer hsung 
nicht unnotig zu beunruhigen. Diese Zuge finden sich am Sudende des 
Sees im Quellgebiet. Auf Taf. V ist ein derartiger Fischzug photographisch 
festgehalten.') 

Weniger ergiebig und deshalb nur rtusnahmsweise befischt ist ein 
Platz am Nordende zwischen Fischerwirt und Bootshutte. Die am Sud- 
rande gelegenen Fischplatze sind entsprechend kunstlich aufgeschottert - 
3 von ihnen dienen als besonders bevorzugte Laichplatze fur Saiblinge und 
Forellen - und gestatten eine ebenso leichte als ergiebigo Fischerei. 

Eine Hauptaufgabe des Sees besteht darin, die zehn Minuten von dem- 
selben gelegene erste osterreichische Zentral-Fischzuchtanstalt Hintersee 
rnit den notigen Fischprodukten zu versehen. Die Elternfische werden 
nach an Ort und Stelle erfolgter Abstreifung sofort wieder dem See uber- 
geben. Bekannt ist die vorzugliche Qualitat aller von dieser Fischzucht- 
anstalt gelieferten Fischereiprodukte , was wie die ganze musterhafte Be- 
wirtschaftung des Sees, als das Hauptverdienst des bekannten und er- 
fahrenen Fischereidirektors J. Kollmanri bezeichnet werden mu8. 

Die Besetzung des Sees erfolgt einesteils durch kunstlich erhriitete 
starke Jungfische anderseits durch naturliche Befruchtung. Um das Laich- 
geschaft den Wildfischen bei jedem Wasserstande zu ermoglichen sowie 

l) Diese Photographie verdanke ich der Giito des Herrn OberjLgers Lindner .  
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zur AuEzucht des alljahrlichen Seebesatzes wurde am Siidostende des Sees 
ein ausgedehnter Laich- und Aufzuchtgraben (die beiden Pflocke etwas 
rechts von der Mitte des Bildes auf Tafel V, zeigen die Mundung dieses 
Grabens in den See an und dienen zum GrabenabschluB) angelegt und die 
nahe gelegenen Quellen zu seiner Speisung benutzt. Dieser abschlieabare 
Graben ist fur den ganzen Seebetrieb von groI3ter wirtschaftlicher Be- 
deutung. 

Hinzufiigen mochte ich zum Schlusse noch, daB der Fang der Speise- 
fische mit Riicksicht auf den Bedarf und auf die Gewinnung der Laich- 
produkte einer starken Einschrankung unterliegt, indem er nur als Sommer- 
fischerei vom 1. Juni bis 1. September, eventuell nur bis 20. August je 
nach den Reifeerscheinungen der Wildfische betrieben wird. 

Zum Schlusse danke ich auch an dieser Stelle Herrn Fischereidirektor 
J. Kollmann in Salzburg herzlichst, sowohl fur seine Einladung, den 
Hintersee zu untersuchen als auch fur die vielen Ratschlage und fur das 
warme Interesse , das er meiner Arbeit jederzeit entgegenbrachte. Be- 
sonderen Dank schulde ich auch dem k. k. Forst- und Domanenverwalter 
in Vordersee, Herrn A. K a u t s c h  fur die giitige Oberlassung eines Ruder- 
bootes, sowie den Herren F. Bien und Hochleitner in Vordersee. Zu 
ganz besonderem Danke bin ich meinem ehemaligen Chef, Herrn Prof. 
Dr. C. Cori, Direktor der k. k. zoologischen Station in Triest, verpflichtet, 
dem ich vie1 Anregung sowie manchen praktischen Wink verdanke und 
der durch seiri stetes Interesse meine Arbeit wesentlich gefordert hat. 
Endlich erachte ich es zum Schlusse als nieine angenehme Pflicht, auch 
an dieser Stelle meiner Frau fur die grol3e Hilfe, die sie mir sowohl bei 
der Befischung des Sees als auch bei der Bestimmung des Materials an- 
gedeihen lie6 , auf das Herzlichste zii danken. 
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