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ERSTE ABHANDLLNG.

j^elliststaiitli^e Mittlieiluiig:eii ûber den âiissiierii Ban «Iles Zobels
(Ifliistela Zibellina var. asiatica iiiitl aiiierieaiia) iui Vergleicit mit

deui Aes Baïun- luid ^teiiiuiarders.

Als der g^efeierte Pallas seine meisterhafte Monographie des Zobels, im vierzehnten

zu Berlin im Jahre 1789 erschienencn Fascicel sciner Spicilegien (p. 5i ff.), herausgab,

konnte er mit vollcm Rechte behaupten, dass er durch IMittheilnng seincr umfassenden

Beobacbtungen und eingezogenen Nachrichtcn iiber dièse so lebhaft gesuchte Thierart eine

Arbeit liefere, w\e sie vor ibm noch kein anderer zu Stande bracbte. Die Scbilderung,

welche uns dieser ausgezeichnete INaturforscher iiber den Zobcl hinterlassen bat, ist in

der Tbat so gediegen, dass sie noch gcgcnwartig, wic die meisten in seinen Spicilegien

und Nagethiercn niedergelegten Thierbeschreibungen, nicht nur als Wuster der Behandlung

ahnlicher Gegenstande dienen kann, sondcrn sogar mit Recht bis jetzt als Ilauptquelle

unserer bisherigen Zobeikenntnisse belrachtet MÎrd.

Da ira Gebiete der Naturgeschichte nicht blos die Mittbeilung neuer Thatsachen und

Merkmale, sondern auch einestheils die Bestiitigung der vorhandenen Beobachtuugen, an-

derntheils die Erwcitcrung oder Modification derseiben, sogar bei bokannten Gegenstanden,

oft gewinnbringend sind, so dùrften wohl nach fast 74 Jahrhunderten neue, selbststJindige

Mittheilungen iiber don Zobel nicht ganz iiberfliissig sein. Die fiir die Beschreibuug seines

âussern Baues mir zur Vcrfiiguug stehenden Materialien koiinen zwar ira Allgemeinen mit

den von meincm grossen Vorglinger auf mehrjiihrigen Reisen in vcrschiedone Districte

Sibiricns zusammengebrachten nicht ganz ^^eltcifern. Sie sind indcssen doch sehr bedcutend

und miichten schwerlich in solcher Fiille und Auswahl in irgend einer Sammlung ange-

troffen wcrdcn, wenigstens bat Keiner selbst nur nach solchen Materialien neue, die

Pallas'schen Beobachtung-en erg-iinzende oder berichtic-ende Bemerkungen mitgetheiit.
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Aiissor mchr als zwanzig' inehr oder minder wolil crlialteneii IJalgoii uiiil zahireichen

Fellen konnle ich naaionllich aiich zwei Wcingeist-Exemplare iintorsiichen , und halte das

Gluck, zwei Exeinplare lebciid zu beobachten, wovon das eine, ein Geschenk des Ilerrn

Admirais Hiccord, incbr aïs sechs Jalire im Zoologischeii IMuseum iinterhaltoii wurdc.

Die Cjilg-e crliielt das Zoologische INJuseum wiihrend meiner zwanzigjiihrigen Leitung

theils aiif Allerbochsten Befebl erfolgte Miltheilungen des Hohen IMinisteriums des Kaiser-

lichen Ilofes, tlieils als Geschenk Seiner Kaiserlichen Ilobeit des Grossfi^iisten Tbronfolg'ers,

theils endiich als Eigebnisse der Reisen des Tlerm Barons v. Kittlitz, des Ilerrn v. 3Jid-

deudorff und Wosncsenski oder durch Zusendungen Geblers *).

Die gegenwiirligon Bemerkungen, die ich iibrigens bereits im Auszuge Ilerrn Sie-

maschko fiir seine in Bussischer Sprache erscheinende Russische l'auna (Pyccuaa <I>a}iia)

iiiittheiite, beschrankten sich deshalb auf den ausscrn Bau des Thieres, wc'û die theilweis

gleicbfalls scbon von Pallas bcsprochenen untcrscbeidenden anatomischen Merkmale in

einer besondern auf aile Wieselartcn Russiands beziiglichen Arbeit spiiter geliefert werden

sollen.

Ilinsichtlich der verscliiedcnen Nanien des Zobels, die Geschichte seiner Enldeckung,

seine Lebensweise, die Zobeijagd, die verschiedene Giite, Verfalschuug', Aufbewahrung;

und Verpackung der Feile, so ^vie den damit getricbenen Ilandel und die geographische

Verbreitung des merkwiirdigen Thieres vcrweise ich auf Pallas's Spkilt'çfien a. a. 0.

p. 69, 5^, 58, 61, 65— 67, 63 und 55, und iheilwois auch auf seine Zoogiaphie.

Ueber den Sfandpunkt des Zobeifanges und seines Erfrages in den neueren Zeifen

muss an meines geelirten Coliegen v. Baer's trefflichen Aufsatz ijber den Jagd-Ertrag

verscbiedener Gegenden Russiands {Beiiratjc ziir Keimtniss des liiissischen Reiches, Bd. VU,
5. 2hi)) crinnert werden.

Der iiltern, ^\i^lltigern Literatur in Fischers Synopsis mammaUum I. p. 216, Ko. 5

und Addenda p. 372 sind aïs nambaftere IMiltheilungen iiber die Asiatiscbe Form Pcnnunt

histofj of Quadrupeds II. p. V3, dessen Jrclic zoology Vol. /., iihers. von Bec h st., S. 82,

]So. 37, Zimmerniann Geogr. Geseli. I. S. 287 und Pallas Zoogr. I. p. 83, der neuern

Keyserling und B la si us die WirMlhiere lùiropa's S. X\. No. 130 und S. 67, A. Wagner
Supplementband zu Schreb. Siiiujclh., Jblh. 2, liaiiblh., S. 227, Reichenbach liegn. ani-

mal p. 27, No. 32V, Scbinz EuropUische Faiina I. S. kl und Synopsis mammal I. p. 331

sonie Eversmanns in Russischer Sprache (als EcTccToeniiad Ilcropia OpeiroyprcKaro

Kpaa, -lacTL II. Ka.^aI^L 1850) erschienene Naturgeschichlc der Siingethiere des Orenburgschen

Gouvernements hinzuzufiigcn. Pennant's Arbeiten, die schon Pallas benutzen konnte,

sind nur durch die erste .\ndeutung des Vorkommens des Zobels in Amerika und einige

•) Weiin Kareliii [Biillelin d. nat. d. Moscou 1811. p. 572, niilgolheilt bei Scliinz Sijnops. mammal. 1.

p. .336, Anin.) bcliaijplet, dass der Altaischc Zobel eine vom Orienlaliscben Terschiedenc Art ausmacbe, namenllich

scblaiiUer sei und gelbe Halsdecke besilzc, so kann icb ibm darin nicbl beislimmen, da der Zobel hicrin sehr abweicht.
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îiltcre Mitthci!ung-(>n iiber don friilioni Gebraiich dcr Zcbelfelle von einigor Wicbtigkeit. —
Die 1811 crschionene, abcr erst spiilcr in den Bucbhandel gckommeno Zoograiihie ver-

weist [Fol. I. p. 83) in Deziig- auf die onsfiibrlichere Naturgeschichte des Zobels auf die

SpicUegia und entbiilt als nou nur die Diagnose Mustda (/riseo-nigrescens gula discolore

cmida posticis pedibus braiore nel)st nacbtraglichen Bemerkungen iiber Ainerikanische

Zobelfelle, die l'a lias in den Kleidungsstiicken der Tschuktschcn beobacbtete.

Die vormutlilich iboihveis einem Exemplar oder einem l'aar Exemplaren des Berliner

Muséums enllehnte, kurze Beschreibung des Zobels in den Wirbdthiereii Europas, bezieht

sich nur, wie die Bemerkungen iiber die Ilaarbekieidung der Sohlen und Zchen nachweisen,

auf die Wiiilorexemplare und giebt die Gestalt des Keblfleckes uiul die Farbe des Woll-

pelzes zu beslimmt nach einor einzigen Varietiit an; auch knnn icii das dort crwahnte

Verhiiltniss der Rippen fiir kein Unterscbeidungsniorkmal halten, da der Baummarder das-

selbe zcigt.

Dagegen legt A. Wagner {Supplem. z. Schreber a. a. 0.) mit Redit anf die Pallas

entlohnte geringe Zabi (IG) der Scbwanzwirbel des Zobels im Vergleich mit dem Baum-

marder, der nach ihm 19 (?) besitzt, und dem llausmarder, woran er 23 zahlle, Gewicht.

Das vollstandige Skelet der Mustela maries des l'etersburger Muséums zeigt in der That,

wenn man, xvie beim Zobcl, zwei IIeiligon])einwirbel annimmt, 20 Schwanzxvirbel, wiihrend

man am Skelet des Zobels desselben nur 16 bemerkt.

Bei Reicbenbach findet man ausser einer weniger als mittelmassigen, Pallas ent-

lelmten, Abbiidung- i\o. 32V zur Ciiarakteristik des Zobels nur die VVorte: «1/. zibellina

Linii. corpore briuieo - caslaneo
, fronle exalbida, giUture ciiiereo, podiis ad uiigues usque

pilosisn.

Eversmann fiihrt in dem oben citirlen ^Yerke nur den kurzen Schwanz, den uu-

bestimmt begrenzten, bliissern KehHleck und das schonere, weichere, dichtere Fell aïs

Unterscheidungsmerkmale des Zobels vom Baummarder an, wahrend Scliinz in seiner

Europaischeii Vanna und Synopsis a. a. 0. den Zobel durch dunkelbraune oder graulich-

scbwarze Farbnng, die grauliclie Kehle, weissliche Stirn, die bis zu den Nâgeln behaarten

FUsse und den behaarten, 12" langen Schwanz unterscheidet, dem Baum- und Stcinmarder

aber eincn nur 8" lan^^en (!) Schwanz zuschreibt.

Allgemeine Charaktcristik des aussern Daues des Zobels.

Ans der Zabi der altern Schriftsteller, welche den Zobel erwahnen, deuteten schon

Agricola, Michael Ilerus und andere nach Gesner (Qiiadritped. p. 768) auf die Marder-

und Wieseliihnlichkeit desselben hin.

Pallas machte einestheils auf die Aehniichkeit des Zobels mit dem Baummarder, an-

derentheils auf seine Verschiedenheit aufmerksam. Selbst aus der Zabi der neuern Natur-

forscher giebt es eiuzelne, die, wie namentlich Oken {.lllgemeine Naturgesch. Bd. VII.
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Abth. 3. Thierr. IV. Ahth. 3. Sdugeth. 2. S. Ikdk) eine speziGsche Identitiit beider fur

moglich hallen, oder, wie Richardson [Faitna ioreali-americana J. p. 51 und bei

Beechey Foy. Zoolog. Mammalia p. 10* No, 15) dieselben mit einander zu verwechseln

scheinen.

Ich sebe mich daber veranlasst, die unterscheidendcn aussern Merkmale der beiden

crwabnten, allcrdings nahe venvandten Thierarten ganz besonders ins Auge zu fassen,

Lcidcr gelang es mir bisber nicht, die von Pallas wobl nicht mit Unrecbt fur lîastarde

crklarten Mittelformcn zTsiscbeii Zobel und Baummarder (siche Spicil. Zoolog. Fasc. XIV.

p. 69) zu untorsuchen, um auch dariiber micb aussprechen zu kbnncn.

Nacb meinen Untcrsucbungcn, wobei dcr eben citiite Fascicel dcr Spicilegien als bte-

rariscbe Grundlage diento, gleicbt der Zobel in seiner ganzen Struktur allcrdings den

Mardern, ja er stebt namcntlicb dem Baummarder, wie bereits Pallas anerkanute, so nahe,

dass dicser ausgezcicbnete INalurforscher (a. a. 0.) geflissentlicb bemiibt war, die von den

Pelzbandlern und Bewohnern Sibiriens, so wie von manchen friihern ISaturforscbern als

unzweifclhaft angenommene Vcrscbiodenbeit des Zobels mit steter Uindeutung auf die Ab-

-weicbungcu vom Baummarder umstandlich nacbzuweisen.o"

I. Der Asiatisclic Zobel (!TIu^<eIa zibclliua var. asiafica).

Dcr Zobel ist mcines Wissens stcts ctwas dicker, kraftiger und gcdrungener als der

Baummarder, auch erreicbt er in soinen ausgcbildetern Individuen eine ansebnlichere Grosse.

Die Kopfform dessclben weicht von der des Baummardcrs durch eine etwas flachere

Hinterstirn (Scheilel bei Pallas), eine etwas liingcre, scbmiilerc, oben etwas gewolbtere

Schnauze, eine oben etwas flacbere Nase, einen etwas hobern Unterkiefcr ab. Der flacbern

Hinterstirn enlsprcchend bietet der Zobelscbiidel etwas wcniger convexe Stirnbeine, als

Muslela martes und foina. lloberbaupt erscbcint er langer und besonders hinter den Augen-

bbgen scbmaler. Die INascnbcine und Oberkiefcr sind nacb Maassgabe der angegebenen

Struktur mebr in die Lange ausgedelint. An unsern beiden Zobelscliadeln erscheinen ferner

die untern Eckzàhne stiirker gefurcbt, wahrend dcr dritte untere Liickenzalin hinter seiner

Spitze einen kleincn Ansalz zu einem Ilockercben bietet.

Die mit einer brauncn Iris vcrsebcnen Augen siml schr lebbaft und gliinzend. Dass

sie, wie Pallas sagt, paulo minus oblii/uati und a naso remutiores sein soUen, kann ich

ebenso wenig wie den von ihm angenommenen nasus minus denudatus beslatigen. Die

IVase schcint indossen etwas weniger gewolbt, als beim Baummarder. Die braungerandeten

Augenlieder und das perioplithalmium fand ich wie beim Baummarder.

Dass das lahium superius nacb Pallas lalius et fere minus denudatum als beim Baum-

marder sein soll, mocbte ich gleichfalls nicht behaupten, wobl aber scheint mir das Kinn

beim Zobel etwas hbher.
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Die schvsarzen Bartborsten, von dencn Pal las sagt : mystaces tenuiores, sed eadem

fere longiludine fancl ich bei zwanzig Exemplaren des Zobels nicht blos etwas dilimer,

sondern auch kùi-zer, indem sie nach hinten angelegt geTvohulich nicht bis zur vordern

Flache des Ohrcs rcichten, wiihrend bei vier mir vorliegenden Baummardern die liingern

nach hiutcn etwas iiber das Ohr hinausragen, so dass sle >\ohl boim letztern Thiere,

wenigstens iin Allgemeinen, eine grossere Langenentwickelung- darbieten miichten, als bel

den Zobeln.

Die von Paiias erwahnte lerruca snperciliaris setis pluribtis (6—8), quaruin posteriores

sensiin longioies sah ich auch in der Lange und Beschaffenheit ihrer llaare mit denen

des iMarders iibereinstimmen.

Die verriica parotica ulrirupte qttadripilis erschien mir als 1

—

3-pilis, ebenso nie die

von zwei kiirzern Haaren gebildete cerritcu subju(fulan's, wie bei Dl. martes.

Die pili praelerea sparsi in mento der Spicilegien boten glcicbfalls kcine Abweicbung

von denen des Baiimmarders. Auch in der eiiifachen oder doppelten hinter und unter

dem Auge befindlichen Borste vermochte ich kcin Unterscheidungsmerkmal zu fiudeii.

Ausser den genannten, von Pallas erwahnten Borsten kommen aber beim Zobel

sowohl aïs beim Baummarder, mcinen Wahrnehmungen zu Folge, jederseits neben dem
IVasenriicken vier bintor einaiider stebende, nach oben luid hinten gerichtele, beim Zobel

etwas kiii-zere Borstonbaare, getrennt von den eigentlichen Bartborsten, vor.

GauuuMifallen fand ich beim Zobel acht. Die fiinf vordern davon erschienen ganz.

Die 6, 7 und 8 siml dagegeu in der Mitte gethcilt, walirend die achte noch iiberdies

gabelformig gespaiten erscheint, wodurch eine ncuute angedeutet wird.

In der Bildung der Zahne slimmen der Zobel und Bauumiarder, mit Ausnalime der

oben angegebenen Abweicbungea der uutern Eckzahue und des dritten untern Liicken-

zahnes, im ^Yesentlichea mit einander iiberein.

Wiihrend der Baummarder sliirker zugerunilete, etwas niedrigere, vorn und iiinen

mit kiirzern, stellenweis spiirlichern Haaren beselzte Ohren bietet, erscbeinen dieselbeu

beim Zobel anseliiilicher, namentlich hoher, oben in der iMilte etwas dreieckig und vor-

springeud, am iiussern und besonders am inncrn Bande aber weniger zugerundot und auf

der vordern, iniiern Flache mit liingern, weichen, zottenartigen, graubriJunlich' oder briiun-

lichweissen oder weissen Haaren bekieidet. Der lUunpf erscheint etwas dicker und kriif-

tiger, als beim Baummarder.

Die Vorder- und Hinlerfiisse, die ich nicht, wie Pallas, lom/iores, sondern besonders

auch nach Maasgabc der etwas kiirzern Sclienkelknochen cher etwas kiirzcr als beim Baum-

marder finde, sind offonbar dicker und rauher, gleichzeitig aber auch etwas kriifliger als

beim Baummarder. Hue l'arbung ist beim Zobel ebenso dunkel, ja nach oben zu im All-

gemeinen noch dunkler als boim Baummarder, jedoch so, dass die Fiirbung der dunkeln

Pfoten nicht, wie beim Baummarder, vou der Farbung der dem Korper gleich gelarbten
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Schcnkel (leutlich aligcsetzt erscheint, sondcrn die dunkle Faibiing- dcr Pfoten alluialig; ia

die allgomcinc, wtMiig- iiclitcie Koiperfarbe libergelit.

Die ZeluMi nebst ibren aiisclinlicben Verbindiingshautcn iind am Grunde hellgrauon,

ani Ende aber woisscn oder wcisslichen Kralk-n, vorbaltoii sich zwar iui VVosentlicheu w\e

bci don andern Mardcrn, doch gebt, wio mir scbeint, gegen die Angabe von Pal las, die

zwischen de» uiittlein Zeben des Vorderfusses befindlichc Verbindungsbaut bcini Zobel

ctwas wciter nacb voni.

Ilinter deni Carpus der Vorderfiisse steben, vrie beim Marder iind mancben andern

Tliieien, drei nach innen iind unfen gewendete, braunliche oder weissiicbc, mebr oder

minder cnlwickelte, oft mit Miihe ^\abrncbmbare liingere, nacb aussen divergirende Bor-

stcubaare.

Die Zeben und die aussere Umgebung der Soblcn werdcn von reichlichern, mebr oder

weniger dicken, borstenartigen, clastischen, mebr oder minder slecbenden, beim Marder

weichern, Ilaaren dicbter oder lockerer umgeben. Nacb Wosnessenski s mir miindlich

mitgetbeillen Uemerkungen sollen namentlicb die Bergzobel, die sicb mebr in Gestrauchea

hallen, steifere, borstenahniicbc, die Soble umgebende Ilaare besitzen, als die Waldzobel.

Icb finde die Ilaare im Allgenicinen sleifcr bei den Kamtscbatkiscben, Avcicher bei den

Exemplaren der INiscbnaja Tunguska. — Die steifern Ilaare, welcbe die Zeben umgebea

oder bcdecken, ersirecken sicb meist, namenilicb bei der innern und den beideii ;iussera

Zeben, mebr oder weniger wcit iiber die Krallen liinaus, was sicb indessen nicbt gerade

in Bezug; auf die bciden raittlern, liingern Zeben immer sagen lasst. Auch besitzen die

Zehenbaarc niclit immer eine gleicbe Lang;e und erscheinen ira Sommer und Ilerbst kiirzer.

Lebrigens mocbten sic bei Tbieren, die einen mebr siidlichen Wobnort baben^ iiberbaupt

kiirzer sein.

Die Zebenscbwiolen und Soblenballen, deren Dau den allgemeinen Marder-Typus eben-

falls zeigt, erscbeiiien wie bei den andern wieselartigen Tbieren der nordlicbern Zone nach

Maassgabc der Jabreszeiten mebr oder weniger nackt oder bebaart; ein Verlialtniss, das

Pal la s und seibst den Neuern meines Wissens bisher entging. (Vgl. meinen Aufsatz: «iiber

die pcriodiscb abweicbende Dekieidung der Unterseitc der Zeben und Fusssoblen der nor-

discbon, wieselartigen Thiere» im Bullet. scient, cl. lifiys.-math. T. I\. und Mélanges bio-

logiques T. I. p. 185). — Im Winter sind bci den wilden Individuen, abweichcnd vom

IMardcr, die unter den Endgliedern der Zeben l)efnuilicben Schwielen dermaassen von woll-

abnlicben, scbwacb gekrauselten, verfilzten Ilaarea besetzt, dass nur in ibrer ÎMitte eine

kleine, kable, langlicbe, mit Miibe walirnebmbare, von Ilaaren bedecktc und daber von

den friibern Beobacbtern fiir bebaart gebaltene Stelle sicb findet. Die Sobleu und Soblen-

ballen sind dann gleicbzeitig- von woliiibnlicben, scbwacb gekrauselten, sebr reichlichen

Ilaaren besetzt. Dass indessen ein solcbes Verbaltniss nur fiir den Winter gelte, zeigt ein

Exemplar eines vom Ilerrn v. Kittlitz ans Kamtscbalka mitgebracblen Zobels, der ver-

muthlicb im Spiitberbst erlegt wurde, mit kiirzcrn, weniger reichlichen Soblcnhaaren,
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woran ma» dcutlicli kleine, frei liogeiule, iJingliclic, ziemlich sclimale, nacklc Zelien-

schwit'loii bciiK'ikt, wahrend die Sohieiiballen der Vorderfiisse iind voiziiglich die der

llintorfiisse gleiclifalls als ungoinein kleine, dicht vom [laar uuigebene Ilockerclien er-

scheinen. — Ein iin Zoologischen IMuseum der Akademie seit seclis Jahreii gclialtcnes

Indiviiliiiini zeigle sogar iin Janiiar ziemlich anselinliche, nackte, langiiclie, nur an den

Seiten vom llaar bcdeckte Z(hcusch^YieIen, sowohl an den Vorderfiissen, als au den IJinter-

fijssen, wiibiend die Sohlen dicht von Ilaaren bedeckt waren. Die geringc Ik-haarung der

Zehenschwiclen des eben ervvahnten zahmen Zobels znr V\ inlerszcit wird daher wohi mit

seinem warmern Aufentbaltsorte, eiiiem Zimmer, dessen ïemperalur fast wahrend des ganzen

Jahres cinc massige war, in Verbindung zu bringen sein.

VYosnessenski versicherte, dass er im Sommer in Kamtschalka gezahmte, lebende

Zobel mit nackten Zehensch^\ielen und Soh!enl)allen geschen habe. — Oei unserm am

5. (17.) Mai dièses Jahres gestorbenon Zobel treten die Sohienbalien der Vorderfiisse

Taf. I. A. sehr ansehniich nackt mit kiirzen Ilaaren umgeben vor. Die Zehenballen er-

scheinen als kleine nackte, nicht von Ilaaren bedecklc oder dicht umhiillte Schnielen —
An den Ilinterfiissen (ebend. B.) treten die Zehenballen ebenfails sehr ansehniich nackt vor.

Die Sohienbalien erscheincn gleichfalls nackt, sind aber, wenigstens von den seitenslandigen

Haaren bedeckt, so dass man sic erst vvabrnimmt, wenn man die llaare zuriickbiegt.

Die Lange des ohne llaar gemessenen Zobeischwanzes betragt etwa nur '/, oder noch

nicht
'/s

^^^ Liiuge des von der Schnauzenspitze bis zum Lrspruuge des Schwanzes ge-

messenen Korpers und ist meist kiirzer, seiten etwa so laug, als der ausgestreckte Ilinter-

fuss. Mit den Ilaaren geniossen iiberragt der Schwanz bei den Winterexemplaren um 1—3
'

den ausgestreckten Ilintcrfuss und ist etwa hochstens so iang, meist aber etwas kiirzer

als der halbe Rorper, aiso stets ini Gegensatz zu M. martes und fjina viel kiirzer als

der lUimpf. Bei dem lebend gewesenen, iiu IMai gestorbenen Exemplar ist der Schwanz

mit seinem llaarende etwa so Iang, als der neben ihm ganz ausgestreckte Uinterfuss, so

dass die VVirbel nur bis zum Ilackcn reichen. Bei einem frischen VYeingeistexemplare des

Baummarders iiberragt er um '/^ seiner Liinge den neben ihm ausgestreckten Uinterfuss,

so dass sogar die Wirbel noch ein wenig iiber den ausgestreckten Fuss hinausragen. VVenu

daher Pal la s (Spic. zool.) vom Zobel sagt : cauda pediigis exteiisis brerior, so meint er

offenbar den Schwanz ohne Haarendc. — Die viel stiirker als beim Baummarder glanzen-

den, etvyas steifern, geraden Schwanzhaare sind am Grunde und in der Mitte kiirzer als

am Endtheil und divergiren sehr spilzwinklig, liegen daher mehr an, weshalb der nur

gegen das Ende zu stiirker huschigc Schwanz selbst wahrend des VMnters im Ganzen

weniger buschig als beim Baummarder erscheint und, besonders an seiner Spitze, cine

sehr Icichte Hinneigung zur biischelfôrmigen Form zeigt.

Die Seiten des Kopfes und Ilalses, namentlich der vordere Tlieil der letztern, cbenso

auch mehr oder weniger der iibrige Kopf und die Kehie sind (mit Ausnahme der hellgelb-

braunen, gelben und weissen Spielarten) durch hellere Fiirbung des Rumpfes abgesetzt.

Mémoire se. oalivr. T. VII. 2
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Die VVolI- orler Flaunihaaro, v^olchc dcn Korper dcr Asiatischon Zobcl, mit Ausnahme der

lichten Variclaton und dcr KehUleckcn, bedcckon, erschcinon am Grunde stcts holler oder

dunkicr bniuiiliLh-graii odor niehr odcr A\cnig('r grau und stets dunkler aïs bci den Ameri-

kaniscben Zoboln und Baumniardorn, an den Kndcn abcr molir oder wenigor hell braun-

grau, briiun'ich-grau odcr graubraun bis scbwarzlicb-graubraun oder (namcnilich bei dcn

gescbalztosfen) mebr oder minder schwarzlicb oder cndiicb bellgrau, rostgelb und roth-

lichbraun. Sie sind indessen boi manchon Varielaten geiblicb oder graugelblich, scltener

etwas rothlich, fast wie bei den Baummardern. — Die Fiirbung der Enden der Fkaum-

haare iindert iibrigens bei ein und demselben Individiuuii an verschiedcnon Stellen des

Rorpers, so dass sie am Kopfe voni hellern oder dunklern schwiirzlicb-braungrauen odcr

braunlich-hellgrauen, an der Kehle vom bollgrau-braunen bis zum gelblichen odcr rost-

gelben und wcisson abiindcrnd gcfunden werden. Im Nacken spiclen sie vom grauen und

braunen zum bellcrn oder lebhaftern rostgeiben odcr rolidich-braunen, auf dem Riicken

und den Seiten vom schwarzlicb-braunen oder schwarzlichcn oder scb\v;irzlich-grauen cben-

falis ins bellere oder ziemlich Icbhafic odcr scbmuizige rosigcibe. Dcr Flaum des IJauchcs

kann dem des Riickens gleich gcfarbt oder verscliieden sein, so dass er z. D. am Grunde

hellgrau, an den Enden schwarzlicher oder braunlicher im Gegensatze zu dem am Endc

mebr eell)lichcn des Riickens oder der Seiten aufirilt. An den 1 iissen bcmerkt man theils

grauen odcr l)rauiigraucn, an den Spitzen braunen oder mebr oder wcniger schwarzcn. Auf

dem Scbwanze sieht man tbeils mebr oder wcniger grauc, fast hell aschgraue, zuwcilcn fast

weissliche, kaum dunkler gcspitztc odcr bei andern ludividucn graubraune bis schwarzlich-

graubraune, nur seiten jcdoch theihveis rostgelbe, zuwcilen schwach rijlhelnde Enden der

Flaumhaare.

An dcn Stellen, wo hellc, namentlich gclblicbe odcr weisse Flecke vorkommen, so

besonders an dcn Keblflecken odcr bei dcn gcfleckten oder hellcn Spielartcn, nimmt auch

das Wollhaar an ihrer Farbung^ Thcil und weicbt von der Farbe des Wollhaarcs der

ijbrigcn Korpcrthcile ab. So crschcinen bei den weisscn Spielartcn die WoUhaare weisslich

oder wciss, bei dcn hellbraunlich-golbcn von dcr Farbe des Korpers, bci dcn braunlich-

roslfarbenen hellbraunlich-rostfarben.

Die Contourhaare, namentlich die des Rumpfes, sind im Allgemcinen langer, stcifer,

glanzender und dunkler als bei dem Baum- und Steinmarder und kommen in grosserer

oder geringer IMcnge, jcdoch rcichlich vor. Die mcisten sind am Grunde braiin oder

sch\"varzbraun, am Endc braunschwarz odcr schvvarz, zuwcilcn ziehcn sie abcr auch mchr

ins Uothliche odcr Grauc. Es kommen abcr auch, namentlich am Kopfe, am llalse und

den Fùssen braunlicbgraue, weissliche und rostgelbe oder aus dem Braunen ins Rostgelbe

und Rothliche ziehcnde vor. Mchr (bei den schleclitcrn Fcllsortcn) oder minder haufig

(bci den bessern) bcmerkt man ganz weisse odcr mit weissen Spitzen verscbenc kiirzere

oder Ijingere dcn iibrigcn dunkcl gefiirbten eingestrculc Contourhaare, wclche bci manchen

Individucn abcr theihveis, seltencr (so bci den theuersten Fellcn mit schwarzcm Flaum)
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ganz ft'lileii *), bei manchon sclilocliton Fellcn abcr sogar einzclne klcino, zpistrouto Biischel

bildon. Zu Folge des ang^egebenen abweiihondcn Veihaltons der Flaiim- tuuI Contourhaare

weicht diT Zobol scibst in seiner mehr oder wonigcr nornialcn Fiirbung-, aiso ganz abge-

seben von den unicn n;iber zu Piwahnonden Farbenspiclarten, ungomcin ab.

Dor Ko|)f, die Il.dsseiten und der Unterbals wcrdon, wie srbon obcn tbcilweis ange-

deutet wiiido, durcb im Allgcmoincn bell-graubiaiinc, uicbr oder weniger weiss gesticbelte

oder ins Weisslicbe oder selbst ins llostgelbe ziehcnde Fiirbung von den iibrigen dunkeln

Korporlheik-n stets stark abgesetzt, so dass der Kopf nebst den Ilaîsseiten, wenn man

das Thicr aus der Ferne betracbtet, entweder vyeissiicb (Kamtscbalkiscbc Exemplare) oder

tbeilweis bell-braunlicb-roslgelb erscbeinen (Exemplare von der INiscbnaja Tunguska). Der

Scbnauzenriicken ist fast bis zuiu Auge mebr oder weniger bell-graubraun oder mehr

braungrau und mehr oder weniger dunkler als die iibrigen Kopftheilc. Auch die Ober-

lippe und das Kinn, so wie oft ein kkMner vor dem Auge belindlicber dreieckiger Fleck

zeigen dièse Farbe, jedoch nicht selten im geringcrn Grade als der Schnauzouriieken. Die

Ohren sind braunlith-weiss oder hellgrau-briiunlich-weiss, am Rande mebr oder weniger

rein wciss, binlen wenig dunkler und nur scliwach braungrau angellogen. Die Kehle und

der Unterbals sind entweder nur stellenweis weisslicb gewiissert oder mit kleinern oder

grbssern, weissiichen oder gelblichen, bis lebbaft orangebraunen, zuweilen dem Kehlflecke

des Daummarders in der Gestalt sich uiihernden, sehr ansobulicben Flecken verseben, die

aber eine unbestimmle rundiiche, liinglicbe oder eckige Forni besitzen. Der Nacken ist

entweder durcb bellere, mebr grnue oder Iraune, der des Kopfes und der Ilalsseitea

âhnlicbe, nur mebr oder weniger dunklere Fiirbung von der Riickenfarbe abgesetzt, niihert

aber nicht selten sich mehr oder weniger der Riickenfarbung.

Der Riimpf erscheint, namentlich bei den vorliegenden Exemplaren aus Kamtschatka,

entweder im Allgemeinen briiunlich-schwarz oder graulich-braunschwarz, mehr oder minder,

zuweilen fast gar nicht oder nur schwach weiss gesticbelt, am Baucbe heller, am Riicken,

besonders hinten und oft in d<r Mitte, dunkler, zieht jedoch mehr oder minder auch

nach Maassgabe der reicblichen oder spiirlichern Contourhaare mehr oder weniger vor-

tretenden Fiirbung der Wollhaare ins Braune, Schwiirzliche, Schwarze oder Graue. Seine

Fiirbung kann auch bei den mit am Ende schmutzig-gelbeu Flaumhaaren versehenen Indi-

viduen, namentlich bei den mir vorliegenden Exemplaren von der Nischnaja Tunguska,

ins Gelbliche spielen, wodurch sich dieselben, mit Ausnahme der stets schwarzen Contour-

haare, den Baummardern oder Iltissen mehr oder weniger niihern.

*) Es scheinl fast, dass bei altern Individuen die weissen Haare weniger reichlich sind. Es mag dies theilweis von der

Jahreszeil, aber auch von Localilaten, Nahrung u. s. w. abhangen. Unsere Kamtschalliischen Exemplare besilzen wenig-

slens mehr oder weniger weisse Stlchelhaare, drci Exemplare von der uiedern Tunguska wenige oder gar keine, ohne

jedoch deshalb, weil sie eine weniger gute Bebaarung und schlechlere Farbung zeigen (siehe unlen), Anspruch auf

nambafle Giite machen zu konnen.
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Die Fusse besilzcn die Farbe der Ruuipfseilcn oder sind etwas duiikler. Vorn in der

Mitte bieten sic eine grossere oder kleinere, rolhlich-gelbbraiine, oft weiss oder weisslich

geslicbelte, nielir oder miiider deuliiche Stelie, Dieselbe liiide ich bei cinem der Zobel

von der Msclinaja Tunguska und beim gefk'ckten Zobel von Kamtsclialka besonders aus-

gcpragt, wahreiid sie bei andern von dort berstanimeniJen Exemplaren weniger Lervortrltt.

Die Pfolen sind niebr oder weniger duukel-schwarzbraun oder braunlicb-schwarz oder

schwarz, jedoch nicbt immer mebr oder weniger weiss gesticbell, sondcrn, wie die Fusse,

nicbt seilen einfarbig.

Der Scbwanz bietet bei den mir vorlicgenden Kamtscbatkiscben Evemplaren stets eine

dunkelschwarze Farbe und bosilzt bei Einein fast keine, bei dem Andern aber mebr oder

minder zabireiclie weisse Sticbeliiaare. liei nianciieo lndi\iduen, namentlicb den Midden-

dorff'schen von der .\iscbnaja Tunguska, ist er mebr briiunlicb-scbwarz, wenig oder

nicbt gesticbelt, bei einem mit einem braunbcb-rostgelben Uott-rbalse veisebenen Indivi-

duum derselben zei;^t er sogar einzehie braunlicb-rostgelbe Flecken.

Die Unterseite der Zehcn, mit Ausnabme der sebr kleincn Zehenschwielen, ferner die

Solilen mit ihren iJallen sind im VVinter mit zarten, weiclu-n, wiissen, mebr oder weniger,

besonders nacb binten zu, iiis (jelblicbe, Grauo, Ijrauniiche oder Scbwiirzliche ziehenden

wollalinlicben, verlilzten, vorn die kleinen nackten Zehenscbwiden einbiiilenden Haaren

besetzt, die auf den Zeben von steifern dunkelbraunen oder scbwarziicben umgeben werden.

Bei den Miinncben lindet sicb vor der lUithe cin langlicber, fast 2" langer, binten brei-

terer (5— G"'j, breiter, mit kurzen, zarten braunen llaaren besetzter Slreilen, den scbon

Pallas kanntc.

INach Maassgabe der Zeicbnung der Kehle und des Unterbalses lassen sich folgende

individuelle*) Abiinderungen des Zobels unterscbeiden

:

/4. Der bcllgrau-braune Unterhals besitzt mcbrere oder nur wenigc oder einzelne

Fleckc von mebr oder minder lebbafler, braunlicli-or.mgegclber Farbe, so wie von

runder, langlicber oder eckiger Gestalt. Die einzelmn Flecke konnen langiicb-

viereckig, so bei unserem lebenden E.xcmplare, wo der Fleck die Mitte der Kehle

einnimmt, oder anders gestaltet sein. VVosnessenski sah sogar Exemplare, wo
die Kehle der der Daummarder ahnelte, Er fand dies namentlicb bei din Zobeln

der felsigcn Gegenden von Kamlschalka. Solche Individuen beissen in der Laiides-

sprache Berg- oder Steinzobel ikainmenie oder (jornie soboli) (Taf. II. Fig. 2.).

Indessen erscheinen die Kehiflecken nie, oder sehr selten, fast so rein wie bei

den Baummardern, sondern sind mebr oder weniger unlerbrochcn und zerstreut.

*) Dass die Abànderungen nur iodividuelle, nichi cinmal locale scien
,
gehl daraus hervor, dass ich unter mehrern

aus Kamtscbatka stammenden Zobeln bin»iclulicb des Verhalteos der Flecke grosse Verschiedenheiten fand. Man kann

sicb daher mit der bei Blasius und Keyserling slehenden Charaktcrislik der K> bizeichnung des Zobels nicbt ein-

vcrstaudeii eiklaren.
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B. Die Kclile untl (1er Unterhals niir mit zvvci oder inehreni vveisseii oder weiss-

licheii, mehr oder minder schmul/igen, aher doch deutlich abgesetzleu, unregel-

miissigen, oft auf einer Seite bedeutendern Flecken.

Die genannten Evemplare bilden den Uebergang zur Varietat À. iind C. Flierher

mehrere Exemplare ans Kamtschatka.

C. Die Kehie graubraualich mit weiss so stark gesticheit, dass sic schmiitzig-weiss

erscheint uiid Andcutungen von Aveisslicheii Flecken als Uebergang zu den vorigen

wabrnehmen lasst.

Hicrher ein Exemplar von der Insel Tolbatscbansk bei Kamtschatka, ein sogenannter

Wald- oder Tuiidrazobel (Taf. H. Fig. 3.).

Z). Die Kehiflecken feblen ganz. Die Kehle und der Unterhals sind entweder sehr

hell-graubraun, mit vveiss iiberlaufen (so ein Exemplar ans Kamtschatka) oder sie

erschien mehr oder minder lebhaft briiunlich-roslgelb, mit deutlicherem oder ge-

ringerem Stich ins Uiilblicbe oder Graubraune.

Ein solches Verhallen zeigen die von Ilcrrn von Middendorff mitgebrachten Zobel

von der INisclinaja Tunguska (Taf. II. Fig. 'i-.).

Ausserdem variirt der Zobel in der Farbe des Oberkopfes und Nackens:

À. Der Oberkopf hinten, zwischen und etwas hinter den Ohren, so wie der Nacken,

braunschwarz, wenig mit weiss gesticheit, mehr oder minder der Uiickeafarbe

sich nahernd.

B. Der Oberkopf und Nacken sehr hell grau-schwarzlich-braun, mehr oder weniger

weiss gesticheit oder angeflogen, vom Riicken mehr oder minder durch seine

hellere Fiirbung abgesetzt und der Farbung des Vorderkopfes ahniicher.

Exemplare von Sr. Kaiserl. Hoheit dem Grossfiirsten Thronfolger und von W osn es-

se n ski aus Kamtsch.atka.

C. Der Oi)erko|)f und Nacken rothlich-gelblich-braun, schwarzbraun gevyassert.

Exemplare vcn Middendorff, in Bezug auf die Kehlzeichnung zur Varietat D. gehorig.

Der Bauch erscheint bald mehr graubraun, schwarzbraun oder grau -braunschwarz,

ohne geiblich-braune Beimischung, und ist mehr oder minder weiss gesticheit, so nament-

lich bei den Exemplaren, woran die Riickseiten dunkel, bald (so bei den nach Maassgabe

der Kehlfiirbung zur Kategorie D. gehôrigen Individucn) mehr oder weniger schmutzig-

gelb-rostbraun mit scharziicher Beimischung.

Farben-Spielarten des Asiatischen Zobels.

Bereils Pallas (S/hc. a. a. 0. p. 67 und 68) bemerkt, dass es weisse, gelbe, gelbe

mit theilweis schwarzen Contourhaaren , braunlich-rostgelbe, von der Farbe der Mustela
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Sibirica, iind schwarze Zobcl mit vveisser Schwauzspitze gobe, ohne abor naliere Bcschrei-

bungcn davon zii lii;fcin. Durch Geschcnke von Sciten Sr. Kaiserl. Hohcit des Gross-

fiirslen Tbionfolgers und des Hohcn IMinisteriums des Kaiser!. Ilofes, so wie durch die

BeoiUbungen Wosnesscnski's besitzt das iMuseum dcr Akademie, ausser der mit einer

weisseu Schwaiizspilze, nicht nur aile von Pallas erwaluilen Farbcn-Spielartcn des Zobels,

sondern ist sogar in den Desitz eines geHecklcn Individuums gekommen, von welcher

Spielart wir bei ihm keine Andcutung finden. Ich kann daber umslandlicher mich iiber

die Varieliiten des Zobels verbreilen.

yi. >Yeisse Vaiietiiten, M. ziljelUna var. alha. Sie erscheinen eutweder a) fast rein

wciss und besitzen nur an der Kehle, dem llinterriicken und den Fiissen einen

Andug von bellbraunlich-orange (Taf. II. Fig. 5.) oder h) die Keble, die Vorder-

flacbe der Fiisse, der Mitlclbauch und der Miltelriicken sind deullicb hellbriiunbch-

oran2;e gewiisscrt.

B. Ileilbraunlicb-gelbe Varictaten, M. zihelliiia var. fusco-flaiescens. lliervon beob-

achtete ich drei Untervarietaten:

a) Die Schnauze, der Schwanz und die Fiisse dem Korper gleich gefarbl. Der

Riicken und die Seiten nebst den Fiissen durch braune oder schwarzliche

Conlourhaare mehr oder woniger geslichelt. — Das ihr zum Grunde liegende

Lxemplar (Taf. II. Fig. 6.) nahert sicb der Varietiit C.

h) Die Grundfarbe ahnlich dcr der vorigen Untervariefat, nur der Schwanz in

der Mitte der Oberseite mit einem langen, weissen Streifen. Die Enden der

Pfoten bei einem Individuum scbwach braunlich. Ich konnle zwei E.xemplare

davon unfersuchen.

c) Die Grundfarbe der beiden Vorigen. Die Schnauzenspitze und das Kinn schvFarz-

lich-graubraun. Die Fiisse iiber den Pfoten und der ganze Schwanz von der-

selben graubraunen Farbung. Der letztere nur starker weiss gestichelt. Die

Pfoten schwarzlich-braun, mit einem Sticli ins Rothliche. Ich sah vier Stiick

solcher Zobel (Taf. III, Fig. 7.).

C. Die briiunlich-rostfarbene oder ocherfarbene Spielart, die Pallas in der Farbung

mit der von Mustela Sibirica vcrgleicht. M. zibellina var. ochracea seu ferruginea

(Taf. III. Fig. 8.).

Ein hierher gehijriges Exemplar bat Wosnessenski aus Kamtschatka mitge-

bracht. Es erscheiut dasselbe, mit Ausnahme des vveissiichen Oberkopfes und der

weissen Ohren, ferner des hcllbraunlich-weisslich-gelben IJnterhalses und der

ebenso gefiirbten Ilalsseiten, so wie des weisslichen, hellbraunlich-grau angelau-

fenen, wollahnlichen, die Fusssohien bekleidenden Ilaares, braunlich -rostfarben

mit einem leichtern Stich ins Graue und Braune, der sich ganz besonders deutlich

auf den Fiissen bekundet. Die lichlen Wollhaare sind hell-graubraun.

D. Der gefleckte Zobel, M. zibellina iar. maculala (Taf. III. Fig. 9.).



Zoologie. Selbstslandige Millheilungen iiber den âtissern Ban des Zohds. 15

Se. Kaisorl. Ilohcit (1er Grossfdrst Tlironfolg:er schenkte dem Zoologischen Maseum
der Akademic oineii ans Kamtschalka stanimenden Zobel, der im Ganzen die Grundfarbe

und den llabilus der Kamtschalkischen Zobel an sich tnigt, jedoch sich nicht nur durch

niehr ins Braiinc und Graiie ziebendc Grundfarbe, ferncr durch sehr reichb'che, weisse

Stichelhaare und den hcllen Konf, so uie durch einen sehr markirten rothlich-e-elb-

braunen, vveissiuelirten Flcck auf der Vorderseite der Hinterpfoten unterscheidet, sondern

noch durch andere eigcnthumhche Abzeichen sich kenntlich niacht.

Der ganze Vordcrhals, so ^\ie der untere Thcil der Halsseiten sind namhch g-elblich-

weiss, mit oinem deutlichen Anflug: von hellbraunlich-orangcgelb. Auf der Mitte des

Riickens und der Korperseitcn siebt nian einen weissen, hie und da briiunlich-g-elb schim-

mernden, fast hufeisenformigen, doch vorn jederseifs fast rcchtwinkligcn, nach hinlen

gerade bis zu den IJinterschenkeln verlaufenden , etwa 1" brcitcn Fieck, der auf der

Mitte der Seiten breiter ist und sich jederseits mittelst eines vordern, aus seineni vordern

Winkel kommenden und eines hintern, aus seinem hintern Ende nach unten tretenden

Schenkels auf den Dauch fortsetzt. Ilintor der beschriebenen ^^inklig-hufeisenformiffen

unten jederseits zweischenkligen Zeichnung, bemerkt mau vor der Schwauzwurzel jeder-

seits einen schmalen, weissen Bogenstrcifen.

Maasse eines kleinern Asiatischen Zobels, der sechs Jahre im Zoologischen

IMuseum der Raiserl. Akad. der Wissenschaften zu St. Pctersburg lebte, bald

nach seinem Verscheiden genommen.

Von der Nasenspitze zum Ursprunge des Schwanzcs l' k" 3

L'dugc des Schwanzes obne Ilaar, vom After bis zur Spitze k 3

» » » mit dem Ilaar 7 6

Von der Nasenspitze zum Ilinterhaupt 3 5

» » » » vordern Augenwinkel 1 3

Von der Nasenoffnung zum vordern Augen^viukel I 1

Lange der Augenspalte 5'

Uohe derselben 4

Hohe der Oberlippe von der Nasenoffnung zum untern Rande der Oberlippe. k

» » » vom vordern Rande des Augenwinkcis bis zu ihrem

untern Rande 8

Lange der Mundspalte 1 2

Vom hintern Augenwinkel zur obern, vordern Wurzel des Ohres 11

Hohe des Unterkiefi^rs mit der Lippe vorn 5

» » » » » » hinten 6

Umfang der Schnauze vor den Eckziihnen 3 6

» » » » dem vordern Augenwinkel \ 6

'//
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l'mf;ing der Sclinauze vor dcm Obr 5 ' U'"

Brt'ite der NaseiisclK-iilewand 2|

Lange der Ohrmuschel voii hinten 1 6^

GrOsste Oreite derselben in ilirern unterii Theile 1 6

Vom hinlern Olirursprung zur Schuller 2 11

Enlfeniung der heidcn Oliien in ilirem vordern Theile 1 8

Entfernung der Ohrspitzen 3 2

Liinge des beweglichen Halstheiles 2 3

Urafang des Halses vom '* 9

» » » vor der Brust 5 G

Vom Schuller- zuin Schenkelgelenk 'J

Umfang der Briist hinler den Vorderheinen 11

Umfang dor !\IiUe des liauches 7 10

Liinge der Vorderpfole von der \Vurzel zur Spiize des ausgestrecktcn Miltelfingcrs 1 11

Lange der llinlerpfole vom llacken zur S|)il/-e des Millelfingers 3 3

Umfang des Schwanzes am Grunde ohne llaar 1 3

Afterspalte 2—3

II. Dor lincrikaiiittclic' Zobcl (.TI. zibolliiia lar. aincricaiia). (Taf. m. Fig. lO.)-

Pcnnant [Itistory of Quadrup. II. Loiidoii 1703, p. k'd) war meiiies Wissens der

crste eigentliche Zoologe, der ein aus Canada slainmendes, in der Blackburn'schen

Sammiung aul'ltewahrtes, wieselartiges Thier von Zohelahnlicher larbung und Schwanz-

lange (5
' ohne llaar, 8" mit dem Ilaar) fiir eiiien y\mi'rikaiiischen Zobe! eikiiirte. l'allas

[Spicilcg. zool. XIV. p. 57 iind 68 ebenso v>'ie Zoixjr. I. p. 8'f) spricht gleichfalls und

zwar weit ausfiilnlicber als Pcnnant von Zobeln aus IN'ordanierika, die jedoch nach ihm

etwas liingere Schwiinze aïs die Asiatischen besitzen sollen, unter denen aber auch wahre

Marder vorkamcn. — Hichardson [Faim. bor. amer. I. p. 51) ervvabnl nirgends, dass

echle Zobel in Amerika sich fiiiiden, sondciu fiilirl nur, ebenso vvic vor ihm Ilarlan

{Faun. americ. p. 67) der (ebend. p. 65) keine Kuude vom Vorkommen des Zohels in

Amerika besass, den IJaummarder {Muslela martes) als weilvcrbreilelen Bewohner Nord-

amerikas auf. In dem ebenfalls von Richardson bearbeileten Aitikel Manmiulia der

Zoology der Becchey'sclien Heise (lieechej's Voy. Zool. X. MaininuUa p. 10*) (indet

man nebst Muslela canudciisis ebenfalls nur unter No. 15 Muslela maries verzeichnet, ob-

gleich bereits Yarrel die Verschiedenheit dcrselben vom Haummarder erkannt batte, und

Muslela huro Fr. Cuiier mit Uecht fiir ein Sommcrexemplar derselben eiklart wird.

In der verdienstvollen List of the specim. of Mammalia in the collecl. of ihe Ihil.

Mus. Loiidon 18V3. S. p. 63 isl ein Américain Sahlc als Maries Icucopus, Muslela leucopus

Kuhl, M. huro Fr. Cm. Hichards. Zool. Deechy Voy. X, Sable Amer. Fur Traders. Mariai,
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Ihtdson's Bay Comp. List, aufgcfiihrt, wiihrend man den l'cbtcn ZoLel vcrmisst, so dass

also dcr Vcrf. der List den Asiatischen und Amcrikanisclien Zobel nicht vergleiclien konnte.

Reiclienbach [Regiium anim. Ferae p. 27. No. 313) charaktoiisirt sehr kurz, die

durch Mtistela canadensis von zibellina getrennte Mustela huro Fr. Cm: Dict. cl. X. p. 211

Lildet sio unler No. 319—21 uiitcr mohrcrcn Varieliiten ab und fiihrl M. leucopus Kiihl,

Goddinanni , Fischer; ritfa Geoffr. und vulpina Raffln. als zweifclhafte Synonyme an. An

den kaura mittelmiissigen Abbildunçen sind abor die, vielieicht vom Ausstopfer schon sehr

gereckton Scln\anze offenbar zu hng geralhen.

Schon friiher acquirirte das Akademische Muséum unter dem Namen Amerikanischer

Zobel cin wieselartiges Thier, das ich nur als eine Modification der Fiirbung; des echten

Zohels, jodoch keineswegs mit Sicherheit als besondeie Art anzuseben ^\ag:te. Ein zvveites,

dem crwiihnten ahnliches Exemplar schenkte der aus den Uussisch-Amerikanischen Colonien

zuriickgekehrte Floltenarzt Dr. Fischer dem Zoologischen Muséum der Akademie. —
Spater sandte Wosnesenski als Amerikanische, mehr, namenllich in Kenai, Norton-Sund

und iiberhaupt vom Kotzebue-Sund bis zum Columbia-Fluss, im Innern der Nordwestkiiste

heimische (von den dortigen Russen Àmerikanskie Soboli bezeichnete) Zobelform zwei Biilge

einer Wieselform ein, die gleichfalls zu eiaer Ait mit den heiden oben genannten gehoren.

Die von mir angestellte genaue Vergleichung dieser Balge mit den zahlreichen Asiatischen

echten Zobcln lieferte folgendc llesultate:

Der in der Gestalt Baummarder- und Zobelahnliche Amerikanische Zobel der Russi-

schen und wahrschcinlich auch Englischen Pelzhândler iihnelt in der Schwanziange dem

Asiatischen Zobel so sehr, dass ich ihm, gegen die Ansicht von Pal la s, keinen langern

Schweif vindiziren môcbte. Der Schvvanz desselbcn erscheint allerdings wcniger huschig

und seibst an der Spitze nicht so schvvarz, sondern brauner. An seinem Grunde nament-

lich liisst das sch>vachere, vveit mehr schvvarzbraune, als braunschwarze Contourhaar das

braunlich-graue, an der Spitze mehr oder weniger gelb- oder rothlich-braune VVollhaar

mehr oder minder durchschimmern. Bei einem der Exemplare (wohl einem jiingern) ist

sogar das Contourhaar am Grunde und in der Mitte des Schwanzes dunkler oder heller

gelblich-braun mit braunlichen oder braunen Endchen, so dass nur an der Spitze ein hell-

schwarzlich-hraunes Steifhaar sichlbar wird,

Bei allen mir vorgekommenen Amerikanischen Zobeln ist der mit kiirzern hellgrau-

braunen W'ollhaaren besetzte Kopf ungemein hcll. Er erscheint mit Ausnahme des mehr

oder weniger hellgrau-braunen, aber dennoch starker oder schwacher weiss gestichelten

oder melirten Schnauzenriickens, weisslich, mehr oder minder braunlich-weiss, oben und

unten aber reichlicher oder spiirlicher braun gestichelt. — Die vorn weissen, breit wciss

gesaumten Ohren sind hinten in der Mitte hellgrau-braun und von der Kopffarbe abgesetzt.

Der Nacken ist schmutzig gelblich-braunhch-weiss oder in der Mitte mehr gelblich-

braun und etwas dunkclbraun gestichelt.

Mémoire se. nalur. T. VU. 3
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Die Faibe cler Kehle iind des Unterlialses variirt selir. Bei einem (1er vorliogcnden

Exeniplare ist die Kehle und die iMilte des Unlorhalses gelblich-brauiilich-weiss, so dass

die weissiiche I iirbung; in der Miltellinie bis zu den Beinen aïs schmalcr, spitzer Sreifen

foitsetzt, jedoch bie und da hellbraun gefleckt und gcwassert crscheint und tbcilweis mit

einem weissen oder weisslicbcn Flaumbaar verseben isl.

Ein anderes Exemplar iibnelt dem Vorigen, nur bietet es eine weniger weisse, sliirker

braun gewasserte Keble, wabrend vor den Beinen am Unterhalse ein weisslicher, isolirter,

lânglicber Fieck steht.

Ein drittes Exemplar besitzt auf der Kehle einen unregeimassigen, fast verlangert-

herzformigen und zwischen den Beinen einen dieieckigen, hellbraunlich-orangcfarbcnen

Fieck, so dass es an den Baummarder und besonders an manche Asiatischc Zobcl-Varie-

tjiten erinnert, mit denen es iiberbaupt durch die Art der Zehen- und Sohienbedeckung,

das steifere Contourhaar und die Bildung und Lange des Schweifes iibcreinstimmt.

Das WoUbaar des Rumpfes der Amerikanischen Zobel ist am Grande mcbr oder

weniger hellgrau oder bellgelblich-grau, am Ende gelbbraun oder braunlich-rostgelb mit

einem Stich ins Rothliche.

Das im Vergleich mit dem der Asiatischen Zobel weniger reichliche Contourhaar ist

schwarzbraun und nur auf dem Riicken braunschwarz.

Die Rumpffarbe ahneit im Ganzen durch den Ton des Wollhaares noch mehr der

des Iltisses als die mancher Asiatischen mit einem weniger rein rolhiich-gelben Flaum-

haar versehenen Exemplare. Das Contourhaar der Amerikanischen Zobel ist abor brauner

(rothlicher) und weniger schwarz als bei den lUissen.

Die Farbe der Fiisse crscheint schwarzbraun, jedoch stets brauner als bei den dunkler

gefarbten Asiatischen Zobcln. Die IMitte ihrer Vorderscite zeigt den oben beim Zobel

erwahnten langlichcn, hellbrauniich oder rolhlich-braunen, wcissgestichelten Flcck unge-

meiu deutlich. Weisse Stichelungen, durch weisse Haare oder Ilaarspitzen bewirkt, kommen
auf den Fiisscn dem Schwanze und dem Bauche vor. IVamenllich niihert sich eincs der

Exemplare durch reichlichere Stichelung des Schwanzes den Asiatischen Zobeln.

Da ich in den Proportionen der Korpertheile, namentlich in der Kopf-, Ohr-, Schwanz-

und Fussbiidung keine Differenzen entdecken konnte, da ferner sogar in Bezug auf Far-

bung die von Middendorff eingesandtcn Zobel der Nischnaja Tunguska sich den Ameri-

kanischen ungemein nahern, ja gewissermaassen in dieser Beziehung seibst als Mittelstufen

zwischen den dunklern Asiatischen und gelbern Amerikanischen Zobeln betrachtet werden

diirfen, so mbchtc ich den Amerikanischen Zobel cher fiir eine gelbcre oder richliger

mehr gelbbraune, weniger dicht behaarte Abanderung der Mustela zihellina aïs fiir eine

eigene Art {M. leucopus) oder fiir einen Mardor halten und somit der bercits von Pennant
gehegten Ansicht beitreten, zu der sich auch Pal la s, besonders in den Spicilcgien, hin-

neigt, wahrend er in der Zoographic (/. p. 8'i), nach den mir voriiegenden Amerikanischen
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Zobein zu urtbcilen, denselbon mit llnreclit einen etwas langern Schwanz zuschreibt. (Er

sagt namiich: nCauda in omnibus paidlo longior qiiain in Sibiricis»).

Vergleichende Cbarakteristik des aussern Baues des Zobels, des Baum-
und des Ilausmarders.

Als Scbluss dcr vorstebenden Bemcrkungen erlaubt sich der Vorfasser eine nach

moglicbst strongor Vciglcicbung abgefasste Scbikiorung des Zobels, des Baum- und des

Ilausmarders zur nahern Feststelluug der unterscheidendcn Werkmale der drei genannten

Tbicrarten folgen zu lassen.

I. Muslela zibellina.

Der Scbwanz obne [laar etwa '/g der Kôrperlange, kiirzer als die Hinterfiisse. Die

Schnauze langer und spitzcr. Der Scbnauzenriicken und das Kinn durcb eh\as dunklere Fiir-

bung selir wenig, oft fast unmerklicb, namentlicb das Kinn oft kaum merklicb von deu Kopf-

seiten abgesetzt; viel bélier als der obère oder mittlere Tbeil der Vorderpfoteu. Die Ilals-

sciten und der Kopf durcb hellere Farbung, namentlicb durcb mehr oder minder reicblicbe

weisse Sticbelung, vom Rumpfe sebr gescbicden. Die ganzen Kopfseiten vom Auge zum

Obr weisslicb, mebr oder weniger graubraun mclirt. Der obère Obrrand stumpf-dreieckig.

Die angelegten langern Bartborsten nocb nicbt otler kaum das Obr erreichend. Die bintere

Obrseite bélier, selten (namentlicb bei den Amerikaniscben Exemplaren) dunkler als der

belle JNacken. Die Kelile und der Unterhals ist entweder nur stellenweis weisslicb oder

hellbriiunlicb-gelb gewjissert oder mit kleinorn oder grossern weissiicben oder gelblicben bis

ziemlicb lebbaft orangebraunen Flocken von unbeslimmter Zabi und Grosse und von rund-

licber, liingiicber oder eckiger Form verseben. Wenn ein entwickelter Keblfleck vorbanden

ist, so endet er vorn nur in eine einzige Spitze. Die Farbe der Pfoten und Unterscbenkel

ziemlicb glcicbmiissig braunscbwarz oder mebr scbwarzbraun, besonders auf den Pfoten.

Die am Grunde und in der Mitte des scbwarzeu oder scbwarzbraunen Scbwanzes stebenden,

steifen, geraden Contourbaare aucb im Winter merklicb kiirzer und weniger abslecbend,

als die langern, ebenfalls sfeifen und geraden, endstandigen; daber der Scbwanz nur

miissig buscbig, ani Ende deutlicb buscbiger als am Grunde und in der Mitte, vom Gruude

zur Spiize gleicbrormig scbwarz, sebr haufig, ja meist jedocb mebr oder weniger weiss

gesticbelf. Der ganze Rumpf mit scbwarzbraunen, scbwarzlicb-braunen oder schwarzen,

steifen, gliinzenden, langen, mehr oder weniger reicblicben und sebr oft, ja meist, aucb

mit zersireulen weissen oder weiss gespitzten Conlourbaaren besetzt. Die sebr steifen,

borstenabniicben, tbeilweis stecbenden Zebenbaare die Krallen mebr oder weniger ein-

liiillend und iiber dieselben vorragcnd. Die unter den Zebenenden befindlicben Scbwielen

im Winter bei den im Freien lebenden Thieren griJstentheils bebaart, so dass nur ein sebr

kleiuer von Ilaaren ganz umbUllter Tbeil nackt bleibt, im Sommer aber griJstentbeils kahl.
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2. Miiskla maries.

Dcr Sfliw.mz oline flaar elwa '4 oder iibor '
., cirr Korpi'rlangc, fast mit '/^ sciner

Lanj>(î iihcr die au.sg^cstrcckU'ii [[iiilcrltcinc liin.'iusr.if;('n(l. iJic Schnaiize kiirzcr. Die Gau-

mi'iifaltcii dcncii des Zobcls sclir alinlicli. D(;i' Scliiiau/cnriickcn uinl das Kinii schwjiizlich-

brauii, wcnig liellfr als dcr obère Tbeil der dunkel scbuarzlicli-brauiien l'fole», daher

von der hellern Oberseile des Kopfes, besonders des Scbeilcls durch dunklere Farbiing

abgesetzt. Kbenso gefarbt ersclieint eiii binter dem Olir befiiidlicber lleck und ein kleiner

Fb;(k iiber und binler deni Auge. Die h%)|if- und Ilalsseilen und der Nacken dem Humpfe

gleicli gefarl)!. Der Kopf nur durcb geringe oder reicidicliere weisse Slicbelung eUvas

von der l{uin|)(rarbe abvveicbend. Der obère (Jbrrand zngerundet obne vorgezogene, stumpfe

Spitze. Die aiigeleglen langern Bartborstcn nacli binten iiber das Olir hinausragend. Die

liintere Ohrseile dem Nacken gleich gefarbt oder etwas dunkicr. Der Unterbalsfleck (oder

KeliKlerk) vorn unler (b^- Kelde in 5—C klein»; {'.], seltener k mittlere, 2 seitliche) Spitzen,

binten slets luu' in eine einfacbe, zwisclien den Vonleibeinen fortgesetztc aber dort cndende

Spitze verlauCend, beilgelb bis (ob bei allen friscben oder frisch ausgebaarten Excmplaren,

oder nur l)ei den Nordiscben.') bélier oder Iei)bafter braunlicb-orangegelb *), nicbt selten

durch cinzeinc l)raunc Fk'cken unterbrocben. Der Wollpelz auf (b-m Kebiflecke weisslich

oder geiblicb oder sebr hellbrauniicb -orange, fast weiss. Die Pfoten und die Innenscite

der l'iisse von der inebr oder mincb-r (b'r Rurnplfarbe an sidi tragenden Aussenseite der

Untcrscbenkel (bircli schwarzbraune, dunklere Fiirbung abgesetzt. Sammlliche stcife, gerade

Contourliaare des mit gelblidi-bellgrauen Ilaumbaar versehenen Scbwanzes im VVinter

vom firundc an slark verbingert und eine slark vom Gnnide an buscbige Rutbe bildend,

die fast bis zur Mittc graubraun, dann scbwarzbraun crscbeint, jcdoch auch cinzclne

weisslich gespitzte Contiurbaare besitzt. Der ganze Rumpf, mit Einschluss der Untcr-

scbenkel, mit miissig steifen, bellgrau-hraunen, weichern Steifliaarcn besctzt, die auf den

Unterschenkeln nur etwas dunkler crscheinen. Dcr Wolljtelz des Kumpfes, mit Ausnahme

der Keble, bei den Winterkleidern am Cirunde und in der iMille hell-ascbgrau, am Knde

hellbraunlich-grau. Die massig steifen, weniger borstenarligen Zehenhaarc die Krallcn

nicht ciidiiillend, sondern stcts kiirzer als dieselbcn. Die Zelienscbwielen, selbst bei den

im Winter gctijdtcten Kxcmplaren, nur an den Seiten mit Ilaaren besetzt und davon um-

biillt, ebeuso die Soblenb:illen.

*) Die lebliaft oraiig(>braun goParblen Kchiflecke, di« all« Baummardcr dcr Pclcrsburgcr Gogend im Winlor zeigen,

Terbleichen iibrigens iu don Sammlungen scbon in wcnigcn Jahrcii uiii^cmeiii und orschcinen geiblicb oder bcllbraun-

licli, 8(?lbst geiblicb weiss. iJie bellere odor inleiisivere l'arbuiig des Kohllleckos bei den friscben Kxcniplaren verdienle

oiiio nàliero Iteacblung. In siidlichou Gegendcn schciiil die Keble nur geiblicb zu sein, viellcicbl in Folge eines

scbncllera Yorbloicbens.
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Maassc eines nur einig^e Monate in Weingeist aufbewahrten Exemplares,

woraii lier anfang-s orangebraune Kchlflcck bcrcits stark verblichcn war.

Von dor Nascnspilzc ziim Ursprung-e tlos SchwanzeS j' 5" '"

Liinge des Schwanzes ohne Ilaar, voin After bis zur Spitze 7 9

» » » mit dem Haar jl |

Von der Nasenspitze zirni Ilintcrbaiipt i^ 2i

» » » » vordern Augonwinkcl
I j 1

Lange der Aiigenspalto gi

Hohe derselben
jj,

Hohe der Oberlippe von der Naseniiffnung zum untern Rande der Oberlippe. h-

Lange der IMiindspalte I 3

Vom bintern Aiigpn\\inkel zur obern, vordern Wiirzcl des Ohres 1

Hobe des Unterkiefers mit der Lippe vorn
tf,

» » » » » » binten g

Umfang der Scbnauze vor den EckzJibnen 2 9

» » » dicbt vor dem vordern Augenwinkel 4, 11

IJmfang der Scbnauze vor dem Obr 6 3

Dreitc der Nasenscbeiilewand 2i

Lange der Obrmuscbel von binlen 1 3

Grossie Breite derselben in ihrem untern Tbeilc 1 8

Vom hinlern Obrursprung zur Scbulter 2 6

Enlfernuiig der l)eiden Obren in ibrem vordern Tbeile 1 8

Entfcrnung der Obrspilzen 3 5

Lange des beweglicben llalstbeiles 2 3

Urafang des Ilalscs vorn 5 i

» » » vor (Ut Brust 4, 9

Vom Scbulter- zum Scbenkelgelenk 9 10

Umfang der Brust biiiter den Vorderbeinen 5 7

Umfang der Mitte des Baucbes (J 9

Lange der Vorderpfole von der Wurzel zur Spitze des ausgestreckten Millel-

fingcrs 2 1

Liinge der Ilinterpfole vom Ilacken zur Spitze des Wittelfingers 3 2

Umfang des Scbwanzes am Grunde obne IJaar 1 1

Afterspalte 3

•) Bcdenkt nian , dass die Slaasse dos ItaiminiardiMs iiacli eineni Exomplare gcnommen wurdon , welchcs einige

Monate in Weiiigeisl lag, so wiid nian sicb die Kiii/.e mancher Maasse uni einige Linieii ini V^ergleich zum Zobe(

erkiarcn kouucn.
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? .

• 3. Mustela foina.

Der Schwanz etwas langer als der halbe Korper, weit iiber die ausgestreckten Ilinter-

beine hinausragcnd *). Der Riicken der Scbnaiizenspitze uad das Kinn graubraun, der Ober-

seite des Kopfes gleich gefiirbt, nur wenig weiss gestichelt. Der Kopf, die Ilalsseiten, der

Nacken und der Rumpf graubraun, ins Schwiirzb'che, Graue und Rolhlicbe spielend. Die

Obren wie beim Baummarder. Der VYoIlpelz bei den Winterkleidern mebr oder weniger

•weisslicb, am Ende nur wenig braunlich oder grau angeflogen; bei den Sommerkleiilern

weisslich, aber vicl deutlicher ins Graue oder Braune spielend. Der rein weisse Unterhals-

oder Kehllleck, vorn mit k oder 5 (zwei oder drei vordern und zwei bintern seitlichen)

kurzcn Spitzen beginnend, ist von der Mitte an oder noch weiter nach vorn zu von der

braunen Korpcrfarbe, in Forni eines breitern oder scbmalern, vorn zuweilon erweilerten,

Strcifens unterbrochen und mit einem seinor beiden dadurch gebildeten, scbmalcn, nach

aussen divcrgirenden bintern Seitenschenkel nur bis auf den obern Tbeil des Vorderfusses

seiner Seite fortgesctzt. Der Wollpelz erscbeint auf dem weissen Kehiflecke rein weiss **).

Die schwarzbraune Farbung der Fiisse erstreckt sich nicht bis auf die Vorderbrust. Der

Wollpelz der Pfoten scbr bellgran, etwas ins Weisslichc ziehend. Die breiton, mit langern,

reichlicbern Contourbaar verseheuen l'foten nabern sich deiien des Zobcls. Der in seiner

ganzen Ausdebnung bniunlicb-schwarze, am Ende gliinzcnd schwarze Scbwanz erscbeint

im Winter sebr buscbig. Die etwas gekrâuselfen Contourhaare desselben steben, wie es

scheint, etwas mebr ab aïs beim Baummarder. Die VYollhaare bieten eine bell-weissgraue

Farbe. Die Zehenschwielcn und Soblenballen sind, wie es scheint, bei Thieren ans siid-

licbern Gegenden, so namentlicb bei einem Exemplar ans IMittel-Asien im Sommer sehr

ansebnlich, ganz kahl und frei liegend. — Bei einem Sibiriscben Winterexemplar des Aka-

demischen Muséums treten die cirunden Zebenschwielen als kahlc, an den Seiten wenig

umbullte Stellen vor. Die Soblenballen desselben sind zwar nur theilweis an den Seiten

behaart, aber von Ilaaren dicht umhiillt und bedeckt.

Er unterscbeidet sich vorn Baummarder ausser der rein weissen Farbe und Form des

bintern gegabolten, jederseits mit einem seiner Schenkel bis zum Vorderfuss gehenden

Endes des Rebllleckes, durch mebr riJtblich-gelbbraune Farbung des Korpers, die bellere,

vom Oberkopfe nicht verschiedene, Kinn- und Schnauzenfarbe, den vorn Grunde an von

der Farbe des Ilintcrriickens abweichcnden, braunlich-schwarzen oder schwarzen mit etwas

gekrauselten Ilaaren besetzlen Scbwanz, so wie durch die hellern weissiiclien Flaumhaare

*) WiewohI der Schwanz der Mushli foina im Allgemeinen ein wenig langer aïs der von Mustela maries er-

scbeint, so besitzt das Akaileniische Muséum docli ein einzelnes Exemplar, das bei gleicher Grosso eine gleicbe

Scbwaazidngo mit Miistela martes bietet.

**) Der KehIOeck, besonders das Tordere Ende desselben, zeigt, wie beim Baummarder, manche Verschieden-

heiten in seiner Gestall uud ist keincswegs immer gcnau so gebildet wie ibn Blasius und Keyserling schildern.
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aller Korpertheile. Auch crscheint dcr Schvvanz im Allgemeinen langer und aus mehr

Wirbeln gebildet als beim Bauiumardcr.

Krklanuig tler Alibildiiugen.

Tafd I.

Figur 1. Das aus Kamtschatka stammende Exemplar eines von Sr. Kaiserl. Iloheit dem
Grossfiirsten Thronfolger geschenkton, schonen, zu den bessern Sorten zu rech-

nenden Zobcis (Mustela zibelUna, car. Asialica), V^ natiirlicbcr Grosse.

A. Der Kopf des Zobels von vorn. B. Von der Seite. C. Die Vorderpfote und

Z). Die Ilintcrpfote von untcn, um die Zehenhocker und Sohienballen zu

zeigen, nach einem im Mai gestorbenen Exemplar^ Yj natiirlicher Grosse.

Tafel IL

» 2. Der Stein- oder Dergzobel aus Kamtschatka, nach einem Exemplar von Wos-
nesenski.

» 3. Der Wald- oder Tundrazobcl , ebendaher.

» \. Der Zobel von der INischnaja Tunguska, vom H. v. Middcndorff mitgebracht.

» 5. Die weisse Spielart des Zobels.

» 6. Die braunlich-gelbe, weissbcinige Spielart des Zobels.

Die Figuren '/^ natiirlicher Grosse.

Tafel III.

» 7. Die gelblicb-braune Spielart mit schwârzh'ch-braunen Pfoten und Schwanz.

» 8. Die braunlich-rostfarbene oder ocherfarbene Spielart.

» 9. Die gcileckte Spielart.

» 10. Die Amerikanische Abart (car. Àmericana) des Zobels,

Siimmtliche Figuren Yg natiirlicher Grosse *).

Tafel IV.

» 1. Der Baummarder {Mustela martes) von der Seite und

» 2. von vorn, Yé natiirlicher Grosse.

» À. Der Kopf desselben von der Seite, Y2 natiirlicher Grosse.

*) Bei den einzplnen Figuren wurdon die von zwei lebenden Thieren zu verschiedenen Zeiten angenomroenen

niannigfachea Slcllun<;en und Bewcgungen benutzt, die tbeils der treffliche hiesige Kiiastler Uurr Heyser, Itieils

Herr Pape in raeiner Gegenwarl entwarfen.
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ZWEITE ABIIANDLUNG.

nie Hasitinu^Ier «le^îi Eiiroiiaif^dien iin«1 Asiatisolien Riisii^land^s

mit besoiMlerer ISezieliiiit^ aiif die foeseliielite iiirer Enfileckiiii^,

ilire Nyiioiiyniîe iiiid s^eograiiliiselie Verlireitiiiig;.

(Lu le 14 Novembre 1851.)

Da, wie bekannt, die Fledermause sîch don Nachforschungcn leicht entziehcn und

die zahlreichen Arten derselben sich nicist nur durch foinere, eine genauere vergleichcnde

IJntorsuchung erhcischende Kennzeichcn unterschciden lassen, so liât man selbst iiber die

im ausser-russischen Europa vorkommenden Arten erst in ncueren Zeiten, namentlich sait

dem Erscbeinen der Monographie Kubl's*) von Deutschland ans, eine exactere Kcnntniss

gewonnen. Man darf sich daher nicht wundern, vvenn die Ermittelung der in Russiand

heimiscben Arten in bcdeutenderen Zeitrâumen, und zwar im Verhâltniss wcniger voll-

sliindig als im iibrigen Europa, erfolgte.

Die erste Zusammenstellung der Fledermause Russland's finden wir bci Georgi

{Geographisch-physik. Beschreib. d. Russ. Reiches, Th. III, Ed. VI, Kônigsherg, 1800,

S. I't86). Die von ihm erwiibnten Arten sind Vespertilio auriliis, murinus und pipistrellus.

Die zweite der genanuten Arten, die, wie Vesperlilio aurihts, nach ihm nbrdlich bis zum

62° vorkommcn soll, ist offenbar auf einige Arten zu beziehen.

Bei Dwigubski {Prodroin. Faiin. Rossicae, Goettingae, 1804-, 8) werden V. murinus,

auritus, noclida, serotiims, pipistrellus und ferritm equiimm kurz, jedoch nicht immer tref-

fcnd charakterisirt. Auch bei ihm erschcint der IVame murinus noch als Sammelbegriff

mehrerer Arten.

Merkwiinlig genug enthalt die 1811 im Druck vollendete Zoographia Rosso-Àsiatica

von Pallas, Fol. I, p. 121 ff., nur die bereits schon von Dwigubski aufgefiihrten Arten.

Der Name V. ferrum equinum ist jedoch darin in Ilippocrepis umgcwandelt. Es muss daher

•) Annalen der Wcllerauer-Gesellschaft, Bd. I, 1818, S. li.

UéiQoircs Se. Datur. T. VII.
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auffallen, dass dcr grosse Mann seine beidcn, freilich mohr ais Compilatoren zu belrach-

tenden Voreiingor niigends in dcr Zoographie citirt. Auf die Ficdormause llussland's

scheint iiberliaupt Pallas, obglcich er friiber in dcn Spicilogien {Fitsc. III) einige exolische

Arten sebr umstaiidlicli und exact besciirieb, weniger Flciss verwendet zu haben, als auf

die Nagetbiere. Aus den einigen der von iiun aufgefiihrien Arten vorgesetzten Diagnosen

und ihrer Synonymie geht sogar hervor, dass er iiber vier, bereits von Schreber und

Daubenton ihren IMerkmalen nach kennllich charakterisirte Foruien, nicbt vollig ini

Klareu war, was in l'ezug auf den f'esperfilio miiriniis der Zoographie von Keyserling

und Blasius und binsichtiich des Vesperlilio liippoci-cpis derselben von Nordmann bereits

erkannt wurde. Uei V. serotinus finden wir sogar, was Keyserling und Blasius ent-

gangen zu sein scheint, eine aus Gmelin [Syst. nul. I, k8 n. kè) wijrtlich entlehnte

Diagnose. Ich erlaube mir daher, hier etwas uaher in die Synonymik der Flederuuiuse der

Zoographie einzugeben, um so mehr, da meine Ansichten in ein Paar Punclen von denen

der Ilerrn v. keyserling und Blasius abwcicben, und meine geehrten Freunde ibr

Urlheil {Wiegm. Arch. 1839, I, S. 31^ und 315, so wie Wirbellhiere, p. XIF ff., n. 86

und 87] iiber F. murimis und serotinus der Zoographie nicht umstandlicher motivirten.

i) VespePtilio iiiiiriiiiis Pall. Zoogr. I, p. 121, n. hQ.

Linnc's (siebe Syst. nat., éd. XII, p. hl und Faun. suec, éd. ait., p. 1, n. 2) kurze

Angabe: nVesperlilio mu r i nu s : Vesperlilio caudalus, naso oreque siniplici auriculis ca-

pite minoribusn mit ihren Synonymcn Jobnston, Albin, Edwards, Frisch etc. mochte

man scbwerlich auf eioc einzige beslimmte Art Europiiischer Fledermause zu deutcn ver-

mogen, wie dies mit Uecbt scbon Keyserling und Blasius [U'ieginann's Archiv, 1839,

/, 5' 293) bcilaufig bemerken. Besonders klar zeigt sich dies, wenn wir diejenigen der

von Linné fur seinen Vesperlilio inurinus beigebrachten Cifate, welche Abbildungen ent-

halten, also einen festern Anhaltungspunct gewiihren miissen, genauer in Erv^agung ziehen.

Der von Linné citirte Juhnston Aves, lab. 20, bildet z. B. offcnbar zwei Arten ab, wovon

nach Maassgabe der Forni der Ohren und des Trugiis die eine als Vesp. inurinus Schreb.

odcr Bechsteinii, die andere aber als pipistrellus oder eine ibr verwantlte Form angesprocben

werden kann. Albin, ///, p. k2, sagt, dass es mebrere Arten Fledermause gebe, bildet

aber auf der von Linné fiir V. murinus citiiten Figur [lab. lOlj of['('id)ar F. (iiirilus ab.

Die von Linné zu ninrinus citirte Abbild ung bei Edwards ./c, tub. 201, fig. 2, isl nach

Edwards's eigener Angabe eincr kurzôhrigen Engliscben Fledermaus entlebnt. Sie erschtint

aber so wenig charakteristisch, dass man sie mil Bestimmtheit vvohl auf keine bestimmtc

Art beziehen mochte. Der von Linné ebenf;dls unter den Synonymen seines murinus citirte

Vesperlilio auril us minoribus Frisch ac. tab. 102, darf wohi als der murinus Schrebcr's

{Sàugeth., p. 165, n. ^, lab. 51) angesehen werden. Jetlenfalls hat also, genau genommen,

Linné unter murinus mebrere Europaische Formen mit gewôhnlicbcr .^asenbildung, 'und
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mil Oliren, die kiirzer aïs dcr Kopf sind, zusanimeng^eworfen. Auch giebt cr {System, nat.

éd. XII) niclit Schwedcu, worauf Nilsson {Scandinm'. Faitiia, Duggdjur, 18V7, p. 17)

VVertli zii logcn sclioiiit, sondern Europa im Aligt'meini'n als Vaterland seines muriniis an,

Ich knnn daher ans eben angcfiihrten Griindcn die Ansicht des genannten ausçczeichneten

Schwedischen Zooloijcn niclit thcilen, dass der Fcsp. imiriiws der reine F. discolor Nat-

terons sei, wenngicich die wenigeii Angaben, die uns Linné iibcr den Zidinbau desselben

in der Fauiia suecica hinterliess, einer solcben Ansicht das Wort zu redcn scbcinen. Auch

Gray, der [Magaz. Zool. aid Bot. If, 15, und L'St of the spec. of mammal of the Brit.

Mus. p. 28) sogar den F. pipislrellus Schreb. etc. fiir den F. muriiuis Linné's hiilt, und

den tVamen pipislrellus in inurinus uniwondeU, kann ich nicht beislimmen. Der V. inurinas

der Fauna suecica \shi\, wie man nuch die Sache drebeu mag, wegen der ilim beigefiigten

Synonyme, immer nur iheilweis als ein solcher, und daher weder aïs ein reiner discolor

(nach Nilsson), noch als ein reiner pipistrellus (nach Gray), angesehen werden konnen.

Aïs Fesperlilio murinus wurde seit der Publikation von Schrcbcr's Siiugethieren,

nach dem Vorgange Daubenton's, eine mit nur mitlellanç;en Ohren und einem schmalcn,

langen Trai/us versehene, hcll-mausegraue Forni beschrieben, und von den moisten spatern

Autoren wohl mit Hecht als muriiuts Schreb. angonommen. Wenn daher die Zoographie

a. a. 0. einen Fespcrtilio murinus auffuhrt, dem Linné, Schreber und Buffon (Dau-

benlon) als gleicbzcitige Gevvehrsmanner beigefiigt werden, wenn ferner dièse Art zur

Diagnose die Worte: F. caudalus aurilms oialihus brevissimis facie niyerrima erhielt; so

liisst sich nicht wohl annebmen, dass dem Aulor eine klare Vorstellung von einer be-

stimmten Art vorschwobte. Offenbar war es aber die eben angefiihrte Diagnose die Key-

serling und Blasius {Wirbellh., p. XIF, n. 8o), denen Eversmann {Ecmecme. Hcmopin,

p. lOV) folgte, die Veranlassung gab, Fesperlilio murinus Pall. aïs F. serotinus zu be-

trachtcn, worin man ibnen jedoch, wegen der von Pallas angezogenen Synonyme Linné,

Buffon und Schreber, nur zum Theil beistimmen kann. Jedenfalls bat PalIas Fespcr-

tilio serotinus, den er iibrigens noch unter n. kl besonders bcschreibt, von Fesp. murinus

uicht gehorig gcschieden. Die Pailasscben bei F. murinus angogebencn Fundorte sind

daher fiir geogrnphische Zwecke nicht zu gebrauchen, da man nicht wissen kann, ob sic

auf eine in seiner Diagnose oder unler seinen Synonymen gemeinte Thierform sich be-

ziehen. Eben desbalb muss auch aus meinem Verzeicluiiss der Thiere Sibiriens in Tchi-

chatchel'f's lleise der Name Fesperlilio murinus gesirichen werden. Die Zahl der Sibi-

riscben Fledcrmiiuse erlcidet indessen dadurch keinen Einlrag, da Fesperlilio borealis,

keineswegs jedoch als etwaigcs Synomym, eintreten muss.

2) VesperlilJo iioc-liila Pail. Zoogr. I, p. 122, n. kl.

SowohI die Diagnose, als auch die Synonymie lassen keinen Zweifel iibrig, dass er

den echlen Fespertdio noctula Daubenton's und Schreber's gemeint babe.
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3) Vespertilio st'POtiiia Fall. Zoogr. I, p. 123, n. kl.

Bei genauorer Belmchliing finde icli, nadi don Sjnonymen und der, wie bereits er-

wiihnt, worllich aus Gmclin {System, nat. J, 48, h. il) enllehnten, aiso keiiieswegs cigenen,

Dia^nose dass Pallas wohl den ccliten F. seroliniis vor sich hatle und gemeint wissen

will wenngleicU die von ilim voigoselzte Diagnose wenig bezeiclincnd ist, und passender

durch die seincm F. iiiuriniis charaktcMisirende zu erselzen vv;iie. Ich kann dahcr Key-

serling und Blasius niclit beistimmen, wenn sie [Jfirbelth. Ettrop., p. XX, n. 87 und

VYicgm. Jirhiv a. a. 0.) aus der Gmelin'schen, von Pallas copirten Diagnose, oline

weitercs folgern, er liabe unter den, nacb ihni unler andern auch ia der Krym voikora-

mcnden, F. serotiiius den F. discolor Natlerer's verstanden. Der Umstand, dass die letzt-

genannte Art bei Nordinaiin (Obscrv. s. l. Faune politique, p. 10 et 11) fehlt, wiihrend

docb serolinus aufgefiilirl ist, stiinmt gleicbfalls fiir meine Ansicbt. Ein besonderes Ge-

wicht lege ich auch darauf, dass der so genaue Kessler in seincr, in Russischer Sprachc

herausgegebenen , Fauna des Kiewer Gouvernements das Synonym Fespert. serotinus Fall.

unter F. discolor mit einem Fragezeichen gesetzt hat.

k) Vospertilio iiiimtrolla Fall. Zoogr. I, p. 123, n. 48.

Ein genaucrer Blick auf die mit den Synonjmen in Einklang stehende, kurze, aller-

dings nicht ganz scharfe, Diagnose lassen deutlich erkcnnen, dass er den echten Fespert.

pipistrellus vor sich batte, so dass er ihn aîso nicht iibersah, wie Lichtenstein (Eversm.

Reise, S. 125) angiebt.

5) V<?s|H'riîIio auri(u<» Linn., Fall. Zuoyr. I, p. 124, n. 49.

Dass Falias wirklich Fcsperlilio auritus meint, iiisst sich gar nicht bezweifeln.

6) Vospepiilio lliii|iocpt'|»is Fall. Zouffr. /, /). 125, n. 50.

Die von Falias nach Giildenstudt unter diesem Namen beschriebene Form scheinf,

wie bereits v. IVordmann {Obscrc. s. l Faune pont., p. 10) vermulhet, der cchte F. fiip-

pocrepis von Ilermann [Observ. ZooL, p. 18), der Petit fer à cheval Daubenton bei

Buffon {Fol. FUI, VI. XFII. fiy. 2), den man nicht mil Tiliinolophus fcrruin cquinum,

Daubenton, wie dies Schrel)er [Siiuf/etli I, p. 174) tliat, vcrvvechseln muss, was iibri-

gens auch Falias, wie es scheint, uach dem Vorgange Fennant's [Synops. of'Quudrup.,

éd. 8, /). 3G9) und Schreber's begegnele. Der Fesperlilio fnppocrepis der Zoographie

umfasst demnach zwei von den neuern Naturforschern mit Kecht geschiedene Arien, den

lihinoldplius fcrruin equinuin und den Wiinolopfius ftipposideros, die, wie wir unlen seben

werden, beide in Husslaiid vorkommen.

Durch den, von mcinem hochverehrten Lehrer Merrn Gebeiniralh Lichtenstein in

Berlin verlasstcu, Anliang zu Eversmann's Ikise, S. 125 wurde (1823) Fcsperlilio dis-
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color Nattercrs als Bewoliner IMitldasicns und dos L'rals don von l'allas aufgefuhrlcn

Arien hinzugefiigt,

Sechs Jabie spator vcroffentlichte {Biillet. d. luit. de Moscou, 1829, T. I, p. 289)

der treflliche, vor einigen Jahrcn verstorbone, Kreisarzt Dr. Licht<'nslein in IVJitau [oin

Brudcr des ebcn g-enannton bciiihmtcn Borlinor Zooli)gen, dor Begriindcr dor, manche

intéressante Curlandiscbe Gt'genstiinde entbaltcndon, IMitauer Zoologiscben Sanimlung (siehe

Blasius lieise, II, S. i02)] sein Verzeichniss Curlandiscber Saugetbiere und Vogel. Die

sieben oder acht bis dabin aus dem grossen Uussiscben Reicbe bckannlen Fledermause

gewannen dadurch einon ZuAvacbs von zwei Arton , indeni er Vespertdio Ihchsteinii und

Leislcri als bisher unbekannte Biirger der Fauna Russland's nachwios, wahrend gleicbzeitig-

auch F. auritus, myotis, proterus, seroliiuis und pijjistrellits als Btwobner Curland's namhaft

gemacht wurden.

Durcb Rathke (il/ewj. près. d. l'Àcad. d. se. d. Pe'tersb., T. III, p. 295) erfuhren wir,

dass Plecotiis seii Synotiis harhastellus an der Siidkiisle der Krym bei Nikita vorkomme.

Nordmann [Observations sur la Faune politique, voyage d. Demidoff, T. ///, 18^0,

p. 10) fijgte den oben gcnannten Arten, abgesehen davon, dass er das Vorkonimen einigcr

anderen Formen in der Krym, wie namentlich Rhinolophus bifer, unihastatus, Plecotus bar-

bastellus, auritus, Fespertilio noclula, murinus, pipistrellus und serotinus niiber nachwies,

Vespertilio Daubenlonii hinzu und bemerkte, dass auch der, von Pallas mit Ilippocrepis

verwecbselte, Rhinolophus ferruin equinum (Rh. bifer Geoffr.) die Krym bewobne.

In demselben Jahre lernten wir durcb Eversmann Ballet, d. nat. d. Moscou, 184^0,

/, p. 21) eine gute, neue Turkomaniscbe Art [Fesp. turcomanus) kennen, wiibrend (ebd.

p. 22) F. discolor als Bevvobner Russland's von ihm bestiitigt wurde.

Blasius [Rcise iin Europiiischen Russland, I, S. '2GV) vvies Fesperugo borcalis Nilss.

(Fesp. Nilssonii, Keys., Blas.) als Benohner des INordosten's des Europaiscben Russland's

und (ebend. //, S. 314) Fesperugo Nathusii, so wie Fespertilio Nattereri und myslacinus

als in der Ukraine beimische, fiir die Fauna Russland's neue Arten zuerst nach. Uebrigens

erwiibnt er aber auch noch, dass F(sp. noctula, pipistrellus , serotinus, discolor, nmrinus,

Bechsteinii, Daubenlonii, Plecotus auritus und Rhinolophus hippocrepis die Ukraine be\\ohnen.

In Tchichatcheff's Foyage, p. 438, fiihrte ich als fiir die Fauna Russland's neue,

aus Sibirien von Gebler dem Muséum der Akademie eingesandte, Art Fespertilio dasycne-

mus auf, und stelUe die Zabi der bis dabin in Sibirien aufgefundenen Fledermause auf

sechs (namlich : Fesperugo pipistrellus, serotinus, murinus l'ail., Fespertilio das)cnemus,

Daubenlonii und Plecotus auritus) fest, \\orunter aber, nie sclion oben beinerkt, auch Fe-

spertilio murinus nach Pallas genannt \\ird, an dessen Stelle abei', jcdoch niclit als Syno-

nym, wie bereils augedeutet, /'. borealis treten muss (siehe unten n. 10). Da iibrigcns in

dem climatisch verwandten, allerdings weit besser unlersucbten, Skandinavien bereits zehn

Arten von Cliiropteren nachgewiesen wurden, so diirfle auch wohl Sibirien mindestens

cbenso viel Arten davon beherbergen.
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Um (liesolbc Zoit orschicn {liullel. d. nal. d. Moscou, 18^5, p. kSd) Eversmann's

beachtiMisworlhe, nciiii Aricii iiiiifassende Al)liaiitlliinf>;: Vesperliliones in promontoriis Ura-

lensihiis Iravlihtwnie confinihns obscnali , die abtT, abgesclien von deii erwciterten Fund-

orton milinTcr bcrcils als in Hiissl.ind vorkommcnd micbi^cwioscner Arlnn {l'esperugo noc-

tula, lab. Ml. [kJ- 1; LrMcri, Tub. Ml, ffj. k\ NaUiusn, Tab. XIII, fig. 5; Turco-

maïuis, Tab. XII, pfj. 2; disrolor, Tab. XII, /Ig. 3; Vesperlilio Daubentonii, Nattereri und

Plecotus aurilus), don Ix'icils ans Uussland bekannt g^ewordcnen Formon niu' die als neii

aiifs'^riiiiito r. lirnndla {Tab. XIII, fig. 8) hinziifiigte, die jedoch nacli niciner Ansicht

nobl mit, r. Ddiibrnionii ziisamrni'nfaill (sicbe uiitcn ii. 16). — Seine, in Russischer Sprache

(1850 7,11 Casan) crscliicnfnc, INatiirg^t'schicbte dcr Saiig-otbicre des Oronljurgcr Gouverne-

ments (['x-T('c,TBeiiiia>i ricTopin ni.ieKonnTaiomnxi, Kasaiii., 1850, 8) wiederliolt im Ganzen

nnr die im i^i'namilcn Aufsaize beschricbencn Arien. Indcssen onihalt sie auch manche,

auf neuere liindortc' Ix'ziif^^liilio, bemorkensuerllie Znsaize.

Siemaschko liât 18'i!) in der sechsien, siebi-nlen, arblen und zebnten Tétrade seiner,

in Riissisclicr Spradie crsi lieincndeii Fauna Uusslaiid's (I*ycci;aa t!>ayna) mit Iliiife der .An-

gaben Liebtciisteins uni v. Nordmann's, besonders abor der licscbreibungen Evers-

mann's, Kcyserling's und I51asius's, die er nn'ist wiirtlich iibersetzte, <lie Bcsclueibnng

von achlzclm Arien Riissiscbcr I b'dcrmiiuse, ni'bst din Abbiblungen ganzer Tliiere oder

ihrer Kiipfc un I andcrer Détails gciicfei t.

Graf Tysenlianz fiilul in seinrm Cafalogiis maniintdium et aiium , iiuae habitant in

irgionibits Kumpar. purlis iiilcr gradiim 'iG — 'i7 lalitiidiiiis sept, et 35 — 55 longiludinis

a Ferro aiisser zwolC, IxTcils von andcrn Russland vindizirten Arien von Fledermiiusen

{Wtinidopluis prriiin eijninain , f'csprrtilio inurinus, Ddiibrnionii, <h'sc(dor, inyslaciniis, bar-

baslelliis, nocltdii, semlinus , pipislrclUts , ISechslcinii, Leisleri? und aiiritits) auch zwei vor

ihm nicht ans Russland bekannte, namlicli F. Schrcibersii? und Kii/dii, an.

Czernay {lUdld. d. nul. d. Moseou , 1851) s[)riclit nur von vier Arien von Fleder-

miiusen {V. noclula, pipislrrllns, seratinus und l'Iccotiis auritits), welche das Charkowsche

Gouvernement bewobnen, w.'iiirend doch selion (18'i9) IMasins {lieise. II, 31V) ausser den

vier genannten Allen norli acht andere (V. Aalltusii, discolor, nmrinus, liechsleinii. Natte-

reri, niystacinns, Daubmlnnii und Itliinolophiis hippocrepis) als Hewohner der Ukraine be-

zeichnet, so dass also die Zabi der Fledermause des genannten Landstriches nicht blos

vier, sondern bereits zwiill' betragt.

Kessier's in Riissisrlier Sprache abgefasste, Ireflliche, den iibnliche Specialarbeiten

unieniehmenden, namentlicli Russischen, Zoologen als Muster zu empfehiende INaturge-

scliichle der S.ïugethiere des Kiewer Gouvernements (Kiew, 1850, 'i) enthalt, p. 1 — 9,

zehn Arien durt vorkommender Chiropteren {Vesperugo nniiula , Daub.; Leisleri, Kuhl;

pipislrelliis , Daub.; Xiilliusii, Keys., I5las.; serotiuns, Daub.; discolor, Matter.; Vesper-

lilio miiriniis, Srlueb.: haubcnlonii, Feisler; Plecotus aurilus, L. und liliinolophus hip-

pocrepis, Herm.) mit nn-brlachen zum Theil sehr beachlenswerthen Bemerkungen.
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Assmus iKMiiU in Hupels Topotfraphischen yachrichten ion Là- und l\stfdaud {Dar-

stellnntf der landwirifisihuf'tlùhen rerhàltnisse E^itk-, Liv- und Curlunds, Leipn^/, iS\ô,

S. k8) als die eiiizigt'ii Chiroptfifn der beiden genaniiten Provinzen iiiir dioi Arten [f'esp.

auritus, murimts und pipislrellus), wiewohi Lichtensloia bis zum Jahre ISii) iu Cuilaiid

bereits siobfu auffand.

.M. Wag-nor i^/îfàf nach CoUhis, I.eipzicf, ISSO, ^S". 317) sagt hinsicbtliih der Chirop-

teren des von ibm bereisten Colcbiscben Landstriches: «Von Fledermausen scheinen bis

jetzt in Cis- und Transcaucasien lehn Arten bekannt zu sein, vvovon die uieisten auch im

uiittleren und ostliclicn làuopa vorkonunen [z. 15. Rhi/ioloplum unihushitus , murinus, noc-

Uda und seroliiuis^ » Auf (uundlagi' nu-iner zienilieh uinfassemlen auf die Fauna der Trans-

caucasischtMi Liindor beziig lichen Materialien sind bis jetzt nur neun, auch im mitlk>ren

and siidiichca Kuropa vorkommende Cliiropteren, in denselben sit her nachzuweisen {Fe-

spertilio Schreibersii, murinus, noctula, pipistrellus, serotinus, Plecotus auritus, Rhinolophus

unihaslalus , hippocrepis und chVosusy Pass aber die friglichen l.iinder nur die eben çe-

nannten Arten beherbergen soUten, ist mehr aïs unwahrscheinlicli. Ks steht wohl im Gegen-

theil 7U erwarten, dass sich, nach Maassgabe von Siideuropa, die genannte Artenzahl viel-

h'icht mehr aïs verdoi>peln ^vird.

Wenn duich die eben angefiihrten Arbeiten die Zabi der ans dem Europaisehen und

Asiatischen Russland bisher bekannt govordenen Arten seit l'allas von sechs auf zwanzi?

anwuchs, also uni uiehr als ^^ vermelut wurde, ein \ erhaltiiiss, das sich seit Failass

Zeil bei keiner andern Ordnung der Uussischen Saugethiere ^vi(•derhoite, so kann ich mit

Sicberheit don bereits g;enannten 20 noch zwei Artou, jedoch keine einzige neue, nach

den Materialien îles Zoologischen ^luseunis hinzul'iigen, niimiich; Miniopterus Schreibersii

und lihinoliiphus cli%osus.

Aullallen inuss es, dass, ^vahrond in Ueutschiand bauptsaclilich durch >'atterer,

Leisler und Kuhl, in Italien aber sogar noch vor einem Jabrzehend durch Bonaparte

eine iMenge neuer Arten von Chiropteren besclirieben wurden, ja, >>alueiid sogar FSilsson

in dem an Cliiropteren armen Schweilen noch eine neue Art (/'. borealis) enldeckte, in

Russland seit Scluebers Zeiten nur eine ein/ige sticbhalfige neue Art [f'. Uircomanus)

aufgerunden nurile. Oie Ursache, \varun\ Kusslantl an jeiien Kiitdeckungen nicht Theil

nahni, so dass seibst den IVtersburger Zoologen dor in ihrer ^ahe nicht seltene T. bo-

r€(dis eniging, liegt iediglich darin, dass seit dem Tode von Pal la s bis zu den ilreissiger

Jaliren die Wirbelthiere Uussiand's im I.ande seibst l'ast gar nicht bearbeitet wurden, und

ans Mangel einer guten Sammiung nicht bearbeitet ^verden konnten. Im ein schiagendes

l{eis|)iel dièses Mangels zu geben, er>\;ihne ich nur, dass bei meiner Ankunft in St. l'eters-

burg, im Jalue IS'M, das Muséum der Akademie der Wissenschaften ans Uussiand nur

zwei, noch dazu erst kiirzlich von iVii'nétriés aus Caucasien milgebrachte, Chiropteren

besass, die sich theils ans dem eben emahuten Mangel an Malerial, ibeils aus Mangel

literiirischer lliiH'smitlel (z. B. den Schrilton Kulils und Bechstcin's^ nicht eiumal geuau
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bestiramen liessen, und deshalb in Ménétriés's Catalogue ohne Namen erschicncn. Der

Zastand der andorn Thicrabtheilungen war freich auch kein besserer. Wenn daher Bla-

sius (lieise, I, S. 17) 12 Jahre nachhcr den Reichtbutn unsercr Sammlungcn prcist, in

denen cr so'>^ar seine boreits g^eiliegene Kenntniss der Fledermauso erweitern konnte, so wird

diesc Anerkennung eines trefflicben Gelehrlen die gebiirende Wiirdigung (înden miissoD.

Verzeichniss der Fledortnause des Europiiiscben und Asiatischcn Russiand's

nach eigenen Untersuchungcn entworfcn.

Wenn cinerseits die nambaft gemachten zabheicben lilenirischen Leistungen die

Kenntniss der Fledermiiuse Russiand's wesentlich erweitertcn, so schien es doch nicht

iiberfUissi" die nicbl unlx-dciitenden, durch meine zwanzigjabrigen Bemiihungen zusammca-

eebrachten iMalerialion fiir ein crilisches Verzoicbniss der Fledorniausc Russiand's zu bc-

nutzcn, vvobei die Artcnrechte der einzelnen Formen gepriift, die Sjnonjmie einzeiner

dersclbcn berichtigt odcr vervoUslandigt, und die bisbcr mit Sicberbeit bekannt gewor-

denen VVobnorle fiir zoologiscb-geographische Zwecke moglicbst umfassend angegeben

wurden. Fine volisUindige Monographie der Cbiropteren des Russischen Roiches wurde

hier nicht beabsicbligt, da zu einer solchen die gegenwarlig im Akademiscben Muséum

vorhandonen, wonngleich nicht gerade unbedcutenden, Malerialien mir nicht geniigeu.

Auch ist eine solehe uni so wcniger ein dringendes Bediirfniss, da mit Ausnahme des, von

Eversmaun gut charakterisiiten, Vesperlilio Uirannanus aile andern bisher in Russiand auf-

gefundenen Arten in don monographischen Arboilen Kuhis, Temminck's, Keyserling's

und Dlasius's, fiversmanns (a. a. 0.), Ronaparte's {Faun. Ital.), so wie Andr. Wagner's

(Schreb. Sdiujelh., Supid., \sle Jbtli., Erlangen, 18W, 5". 467 ff.) bereits die geh(3rige

Beriicksichtigung fanden.

Fiir die, leider noch seltenen, Naturfreunde Russiand's, denen die Kenntniss der Dcut-

schen Sprachc abgebt, was iibrigcns bckanntlich bei keinem wisscnschaftlich gebildetcn

Russen so leicht der Fail isl , konnen ohnehin die in Russischer Sprache verfassten Ar-

beiten Eversnianns, Kesslers's und Siemaschko's hinsichtiich der vaterlandischcn

Arten eiue Aushiilfe verschaffen.

Fain. I. '^'Ë^PïlRTIIilOMIlVA.

Gencs 1. MINIOPTERUS Bonap.

1) Miiiioptcpus Schreibersiî Natter., Kuhl, Deutsche Flederm., p. k\, n. T, —
Ves|»ertilio tlri^iitii Bonap., Faun. Ital., fuse. XXJ.

Die fragliclie, von Nordmann in Avvhasien bei Pizunda zuerst in Russiand aufge-

fnndenc, in zwei Exempiaren der Akademie eingesandte, von Keyserling und Blasius

wahrend ihres Aufenihaltes in St. Pctersburg als der echte Miniopterus Schreibersii cr-
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kannte Art ist demnacli von Alg^erien und dem Kirchenslaale, deiii Baiiato und Caucasien

an bis Java vcrbreitct. Sic miiss aiso den vi'ibreitotsten Formen di<r Ordnung der Iland-

fliigler zugpziiblt worden. Gr. Tjzenhauz fidiit sic mit einem Fragczeicbcn unler don

Be^vohncrn von ^6— 57" Droite und 35— 55° Lange an, vvobci es denn zwoifolhaft bloibt,

ob or wirklicb V. Schreihersu vor sich batte und ob sic aus oinoni zu Russiand goborigon

Landstricbe stammtc.

Minioptcrus Schreibersii ist iibrigens die eine von den von Nordniann aufgofundenen,

als unbestimmt von ibm solbst (Observ. sur la Faune politique, p. 11) und von A. Wagner
{Abliandlungcii d. matliein.-phys. Cl. d. Kiinùfl. Buir. Ahad. d. Wissciisvh. Muncheii, ISV^-,

S. 91) orwahntcn beidon Medormausarten. Die zvvoite, vom llerrn Prof. v. Nordmann
unbestimmt gelasseno, in Mingrclien crbeutete Art ist Vespertilio pipistrellus, wie ich nach

den, von ihm solbst dem Akademiscben Muséum eingesandten und etiquoltirten Original-

Exemplaren ebonfalls bestatigen kann.

Dass Vespeiidio dusythrix Temm. aus Afrika und hlepolis Te m m. aus Java zu M-
niopterus Sclircibeisii zu zieben seion, wie Blasius 18VI [Aintlicher Bericht iïber die

nennzehnte Versammlung deutsiher Natnrfurscher und Àerzte. Braunsclmeiçj , 1842, S. 86),

gestiitzt auf von mir aus Leyden von Temminck orbaltencn Exemplaren des Petorburger

Muséums, dartbat, glaube icb bestatigen zu kijnnen, wodurcb donn aucb die oben ge-

macbte Angabc iibor die weite Verbroitung der fraglicbon Art ihren Stiitzpuiict erhall.

Gentjs 2. VESPERUGO Keyserl., Blas.

A) VESPERUGO.

a) Mit erwcitcrtcm Tr.igus.

2) TesperBigfo noctiila Daub. ^'esperugo proierus Kubl.

Aus der Zabi der zu Russiand goborigon Liindor ^vurde diose von Frankrcicb, Eng-

land, Deutscbland und Italien an bis Japan vorbreitete, nordlicb nocb in SkanJinavion

vorkommende Art bisbor in Curland (Licbtcnst.), boi Kiew (Kessler), in der Ukraine

(Blas. Reise, II, 3!'t) namcntlicb aucb in dor Umgogond von Cbarkow (Czernay), in

ganz Neu-Russland und an don Kiiston dos scbwarzon Moorcs (Nordmann), in der Kryni

(Pallas), am Caspischen Meere (Pallas), bei der Fostung Gurjew, im Casan'schen und

Orenburg'schon Gouvernement bis zu den in der Niibe dos Norsaisan golegonen Kirgison-

steppon (Eversm. Bull. d. Mosc. 18V5. Fauna Orenb.) beobacblot. Dr. Bubse bracbte

oin Exemplar dersoJbon, das or dom Akadomiscbon Muséum scbenkte, aus Porsien mit.

3) Vt'sperïBgo ajt'isîî»pi Kubl.

Wahrend friiber diose Art nur aus Deutscbland mit Sicberbeit bokannt war, wurde

sie von Liciitensteia {Bull. d. nat. de Moscou, 182:1, /, />. "289) in Curland und spiiter

von Eversmann (a. a 0.) zwiscbon der Wolga und dem llraliluss, und von Kessler

in Kiow lieobaclilct.

Ménioiris Se. uatur. T. VU. 5
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b) Mit vorscUmalci-tem Trajjiis.

V) VespePMgo Ksililii Natlerer, Kiihl, Deutsche Flederm. n. 13. Vespertilio

l»il>îs<rpllsis Bon a p., Faiina liai.

Es scheint diesc in Italien iind Dalinalion hisiier aurgefundene Art dom siidiichcn

Ivussland nichl fiTnid zii sein, wir sehon sic wenigstens im obcn genanntcn Calaloijiis des

Hoirn Grafen Tyzenbauz aufgefiilirt.

5) Vess^^pugo îîi|}îîstrellHS Daub. , Schreb. Sdiiffelh. I, p. 1G7, tab. LIF.

Die fraglicbe, von Spanien und England bis Scbweden, ja bis Dergon, uiid von Frank-

reicli bis Japan veibreitete Art wurde auch in lUissland an mehreren Functen aufgefunden,

so namentlich in Cinland von Lichlcnstein, in Gallizien und dor Bukowina von Za-

vvailzki, iui hiew'schen von Kcssler. in der Ukraine von Blasius {Reise, II, Sl'r-), in

der Uuigegend von Cbarkow von Czeinay, in der Krym von Pallas und Nordmann,

an der gauzen Oslkiiste des scbwiiizen Meeres von Nordmann, in Mingrelien (von Nord-

mann obne Namen eingesandte E\emplare des Akademischen IMuseums, siebe oben), in

(Caucasien von Méiiéliiès, nacb , von ibm milgcbrachten, in seinem Catalogc nicbt be-

slimmten, Exemplaicn der Akademischen Samndung, ini Uralgebirge an den Fliissen Bjelaja,

Syni und Jurjuscn, so vvie selbst aui Jenisei von l'ailas beobachtet. — Eversmanu (Ec-

iiiecmo. lîcm. Ojieiiô. apan und IhtU. d. Moscou) beschrieb keinen V. pipislrcllus ans dem

Orenburg'schen Gouvernement, sondern fiihrt nur don mindestens damit schr nahc ver-

wandten F. Nathusii als Bewobner des Urals an.

6) V. IVatIuisii Bl, Kcys. WirbeUh. Europ. S. XIV und S. k^.

Kessler in seincr trcfflicben, in Russischer Sprache crschienenen, Naturgcschichle

der Siiugetbiere des Kievver Gouvernements, S. 3, iiussert sich zvveifelbaft iiber dièse Art.

Er fand namlich, in Bczug auf viele Kennzeicben, IMittelformen zwischcn ihr und pipi-

strellus und meint, dass es iliui vorkommc, man habe die altcn zvveijahrigen Thiere, als

V. Nathusii, die jungcrn, einjahrigen als F. pipistrcllus bezeicbnet. — Eversmann in

seiner Russischon Natnrgoscliichte fiilut als W'ohnorle des, obne Bedenken angenommenen,

V. Nathusii die Vorberge des lirai an der Sakmara, die Gcgcnd um Orenburg-, ferner die

sudlichcn Astrathnn'schen und \Yo!ga-Steppen, so vvie den siidlichen Tlieil des Uralflusses

und der Wolga au. Blasius {Ueise, II, 31'*) nennt F. NatJiusii unter den Ukrainischeu

Tbicren. Das Muséum der Akademie besitzt vom Ilerrn Grafen Keyserling- als Fespert.

NatJiusii zwei dem Muséum gescbeukle Exemplare, die unter sich in Bezug auf den ani

Ende spitzeren oder slumpferen Tragus abvveichen, und aus der Steppe INaryni mifgebracbt

nurden. Bis jelzt isl es niir nicbt geluugen, sie vom echlen j)ipislrcltus, als welchen

Blasius selbst einige Exemplare der Petorsburgcr Samailung bezeicbnet bat, zu untej--

scheiden. Icli wiinle daher nicbt ganz abgeneigt sein mich den Ausicbtcn Kesslers



tooiogie. Dk llonâflucjler des Europ. und Asial. Russland's. 35

anzuschliesson, wenn nicht sclioii Wagler don auch bci Munchen gefuadcnen Nathusii

beroits im iMiinchonor Muséum als V. ursula bezcichnct batte (Wagner, Scbreb. Siippl. I,

S. 505). Indcssen kijnnte dièse Wagler'sche Form auch in cineni iibniicben Verhaltnisse

stchen, vvie seine von Natbusius beseiliglen SpitzmJiuse. Ich fiiule midi deslialb ver-

anlasst F. Nathiisn der weitcien Priifung der Zoologen zu empfehlen.

B] VESï'ERUS.

a) Mit versclniialertoni Trajjiis.

7) \'. scroiinus Daiib., Scbreb. SiUujcdi. I , p. 167, Uth. LUI. V. soi>o(ina Pall.

Zoofjr. I , p. 123. W. MiHî'iMus l'ail. Zoof/r. I, p. 121, diagnosis excl. symnymis.

Dass dièse Art von Frankreicli, England und Italien durch Doutschland und Dal-

matien bis zum Ural verbreitet sei , weiss man bereits. — In Bezug auf Russiand sind

folgende specielle Fundorte bekannt geworden, die ibr Vaterland nocb weiter ausdebnen.

Curland (Lichtenst.), das Kiew'scbe Gouvernement (Kessler), die Ukraine (Blasius

Reise, II, 3H), die Umgegend von Charkow (Czernay), Bessarabien und Ekaterinoslaw

(iVordmann), die Krym, die felsigen Ufer des Argun und Tarei-noor (Pall.), se wie die

Ufer der Ufa und des Baikal (Dwigubski).

8) Vespepiilîo tfureoinanus E ver s m. IhiUet. â. nat. d. Moscou, 1810, n. i, p. 21;

iS^tS, n. 2, p. 499; n. V, tab. XII, p;j. 2. Ecmecmeennan IIcinopiH MjicKonumammuxT>

OpenSfpicncno Kpan, Cusan 1850, p. 102.

Bereits Blasius erkauiite (Bericht der Fcrsainml. deatscher Nalurf. und Àerzte zu

Braunschwek/, 18Y2, S. 86) dièse von Eversmann aufgestellte, nach ilim vom Caspischen

Mcerc bis in die Songarei verbreitete, auf dem Usturt und in don in der Steppe haufigen

Grabuiiilern der Kiigisen vorkommende Form als eine sehr gute F. serotinus verwandte

Art. Ich muss meinem geehrten Braunschweiger Freunde bierin unbedenklich beistimmen.

An dem E\emplare, welcbes Evcrsmann dem Akadeuiischen Muséum mitzuthoilen die

Giile halte, ist indessen der Tragus ani Endc weit breiter und stumpfer als in der Ab-

bildung des Kopfes des Tbieres, die derselbe Bull. d. Moscou, I8i^5, auf T. \II, ftg. 2

g^eliefert bat.

b) Mit crwcitertem Tr.igiis.

9) Tespei'tfJîîo fliscî>lop Nat t., in Kuhl's Deutschen Fledermauscn, p. V3, n. 8. V. bbim-

Fisms Linn. ap. Ails. Scandin. Faun. Diiijgdjureii, Lund, 1817, p. 17. W «liscolor Natt.,

Keys. et Blas. IFirbcllh. p. XF, evd. synon. W. serotlna Pall. Zooijr. I, p. 123, n. kl.

W. iiocUtlm Retz. Fuun. Suec. /, p. 7, n. 3, iesie Nilsson l. l.

Bisher wurden Doufscblan.l, England, Schwcden, die Schwciz, die Krim und Daurien

als Vaterland genannt. Die beideu letztgenannten Fundorte beruhen indcssen bis jetzt

*) Dass y. discolor Dur zura Theil = V. mitriniis Linné sei, habe ich obcn nàl.sr auseinanilergesetzl. Linné
*
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darauf, dass Blasius uml Keyserliiig, ebcnso w\g Wagner a. a. 0. S. 498, deii sero-

tiiuis des Fa lias, der moiner Ansicht nach den wahren serotinus \m Auge halle, fiir F.

discolor erklartca (sielic oben). Inzwischcn ist auch der wahic V. discolor an mehreren

Punctcn des Russischcn Reiclics aufgcfundeu worden. Kessicr fa. a. 0.) fiihit ilin ais

Bewolincr einigor Beziike des Kicw'sclieii Gouvernements, und Blasius [Reise , II, 314)

als Bewohner der Ukraine an. Eversmann oder seine Reisenden fanden ilin haufig im

Norden des Orenhurg'schen Gouvernements, ferner bei der Festung Spask und in den

siidlichen Vorbergpn des Ural an den Fliissen Sakmara, Ik u. s. w. Das Akademisclie

Muséum besifzt durcli Herrn Staatsr. Eversmann Exemplare aus den siidlichen Ural'schen

Vorbergen und der Umgegend von Spask, die offenbar dieser Art angehiJren. Auch

mocbte sie wohl, da sic selbst in Schweden haufig- vorkommt, vveit nach Sibirien hinein

verbreitet sein.

10) Tespoptilio bopfalis Nil s. Illumin. Fig. till. Scand. Faiin., 19 Huft., Texl (1838)

j,l. 3G ohen. Scandiii. Faun. Ddygdjureii, Lund, 1847, p. 25, n. 2. V. E4.ulilii Nils.

Illuin. Fif/. Ileft. 17, Tcit, pi. 34. "^'. Kilssosiii Keyser!., Blas. Wirbellh. p. XV, n. 88.

Wiegm. Àrchir, 1839; Wagner, Schreb. Sihujelh., Siippl. I, S. 498.

Nachdeni der Irefiliche JNilsson 1836 in seinen lUum. Fig. Heft 17, die fragliche

Form inigerweise als V. KuJtlii bcschrieben, berichtigt cr zwei Jahro darauf diesen Irr-

Ibum im 19ten Ilefte seiner illuminirten Abbildungen Skandinavischer Thiere, und tbeilte

eine schone Darstellung mit. Reyserling und Blasius scheinen, als sie 1839 ibren Auf-

satz iiber die Flcdermause in Wiegm. Archiv, und spiiter (1840) ihre Wirbelthiere her-

ausgaben, ebcnso wie A. Wagner a. a. 0., Nilsson's Vcrbcsserung nicht gekannt zu

haben, da sie, ohne davon zu sprcchen, Nilsson's V. Kiihlii {JFirbelth. I, p. XV, n. 88)

aïs V. Nilssonii h. sp. auffiihren. Mit Recht haben daher Bonaparte [Calalogo melodico

dei Mammiferi Europaei, Milano, 1845, p. 20) und Nilsson {Scandin. Fauna Dàggdjuren,

Lund, 1847, /». 25) die Art als V. horealis aufgenommen, und den spater gegebenen

Namen Vesperlilio Nilssonii als Synonym derselben citirt.

Inzwischen ist das Vaterland des Vesperlilio horealis nicht auf Skandinavien und den

Ilarz beschriinkt geblieben, Wagner, a. a. , erhielt ihn durch Koch aus der Umgegend

von Regensburg. Ich selbst habe den Herren v. Keyscriing und Blasius ein Fxemplar

aus der Petersburgcr Gegend vorgestellt. Blasius gelang es, auf seiner Reise in das

nordostliche Russlaiid (Reise, I, S. 264 jf.), niehrere Eigenlhiimlichkeiten sejncr Lebcns-

niag allerdings V. discolor bei Abfassung seiner Diagnoso und kurzen Brschreibung in der Fauna Suée, gemeint haben.

Indcssen zeigen seine synonimischen Citale ganz ofTenbar, dass er niehrere kurzohrige Fonnen zusanimenwarf. Ich

lîann daher, wie schon crwâhiit, niihl dafiir slimmen V. diseolor aïs K murinns Linn. zu bezeichnen, wenngleich,

wie Nilsson zeigle, Linné's wenige Worle, die er zur Charakterislik seines V. miitinus anfUhrt, auf V. discolor

am besteu passen.
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weise, so namenllich seine Ziigc zu belauschcn. Dor orvTaiinte trcffliche Nalurforscher

uimmt als g;c\'v6hn!iclien Aufenlhalt dessclbcn, v/o it stine Jungcn gross zieht, das zwischen

dem 5V. iinrl 58." N. Br. liogonde Laiulcrgebiet, und als die wahiscbeiuliche Nordgicnze

seincr Vcrbroitimg, respective Wanderung, deii 6S— TOsten ° N. lir. an, ohne jedoch die

Polargegcnden als eigenlbiimlicben Aufentbalt gelten zu lassen. Beiiaufig enviibnt er auch,

dass er in Guiiand und der Umgegi nd von Konigsberg den g;anzen Sommer iiber nicht

selten zu sein schoine. Das Akademischc Muséum erbielt vom ilerrn Prof. Kolenati eiu

Exemplar aus dem Riescngebirge. IN'euerdings bat Ifr. v. iMiddendorff den Fespertilio

horealis bei Udskoi, aiso in der Niibe des Ocbotskischen Mecres aufgefunden, woriiber

der Zool. Tbeil sciner Reise niibere Angaben enthalt. Das bereits bekannte Valerland

desselben dehnt sicb also von Regensburg und dem Ilarz, ebenso vvie von Sch^veden, dem

Riescngebirge, Konigsberg, Guriand, Petersburg, und dem nordostlichen Russland, iiber das

ganze nijrdliclie Europaiscbc und Asialiscbe Russland bis zum Ocholskischen Meere aus,

bietet also sebr \veite Grcnzcn.

Genus 3. VESPERTILIO Linn., Keyserl., Blas.

o) Langohrige.

II) Vesiier<ilio niïirîiius Sclireb. SuuffetJi. /, p. 165, n. 9, tab. LI. Vesperlilio

iiiyotLs Bcchst. \. imirinus Pall. exclusa diagnosi et synon. Liun.? "V. inuriiitiis

D\vigubski e. p.

Selbst wenn wir den obigen Bemerkungen zu Folgc ziigeben, dass Pallas die Art

nicht geniigend unterschieden babe, und dass mithin auf die von ihm genannten Fundorte

nicht zu bauen sei, selbst wenn uns auch die Angaben Dwigubski's (Prodrom. Faim.

Rossicae Mammal., GoUincjae, \S^\, p. 2, n. 1) der, wie oben erwahnt, seinem F. miirinus

eine aus Retzius Fauna Suec. eutlebnte Diagnose giebt, die man ehcr auf F. Daiibentonii

Natterer's oder inystaciniis zu beziehen bat, da F. miirinus Schreb. in Schweden nicht

vorkommt, hinsichtlich des speciellen Vaterlands des F. inuriiuts Schreber's zweifelhaft

erscheinen, so finden sich doch andere Beweise, die sein Vorkommen in Russland be-

statigen. Fespertilio murinus (F. myotis Bechstein), als dessen Vaterland Algérien (Du-

vernoy, DIe'in. de Strasb. III), Nordafrika, Frankreich, England, Deutschland, Italien,

Dalmatien, Ungarn, iVIorea und Syrien genannt werden, ist bereits an mehreren Puncten

des Russischen Reichcs gcfundcn worden. Lichtenstein fiihrt ihn als F. myotis unter

den Devvobnern Curland's, Andrzejowski [Bull, de Moscou, 1839, /, 13) unter denen

des Kiewer Gouvernements auf, wo ihn jedoch Kesslcr bisher noch nicht beobachtete.

Blasius {Reise, II, S. 3lk) nennt ihn unter den Thieren der Ukraine, und v. Nord-

mann (Fuun. pont., p. 11) unter denen von Bessarabicn, der Umgegend von Odessa und

der Krym. Ménétriés iibergab dem Muséum zwei, in seinem Gataloge wegen damaligen

Mangels an Material zur Vergleichung und manchcr literarischer Iliilfsmittel unbestimmt
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oolassene Exemplaro .uis dom Caucasiis, imd Dr. Buhsc neiieidings ci» Exemplar ans

Nordpcrsien ^).

Soîlton nun dallas und Dwigubski domiiacli den echtcn T. mui-iuus^ wenigstcus

ihcilwcis, gtdiabt liabini, so ^^iiI•den den genaniiten Russischen Fundorten Uraisk (Pall.

Zoogr.) ganz Russland und Sibirien bis zum Baikal, namentlich Simbirsk (Dwigiibski)

hinzuzufiigen sein, was indcssen besondcis binsichtlich der Angaben des Letzteren, wie

ich schon oben aniiciitcte, uberaiis zwcifelliaft erscbeint, da V. inarinus Scbreb. eine

mchr siidliche, selbsl nicbl bis in das Zoologisch so gut gekannte Schweden hinauf ge-

bende, wcnigstens bci Nilsson feblende, Form zu sein scheint. Uraisk ware als Fundort

noch am baltbarsten, da man die Art mit Sicherheit bereits ans der Ukraine und Cau-

casien kennt, die Fk'dermause aber iiberhaupt verniijge ihres Nalurells, namentlich ibrer

Ziige (siolic ol)en T. borealis), zu ciner weiten, vermufhlich selbst periodischen Verbreitung

befiibigt erscbeinon.

[2] WesîBt'Piiîio ESeeÏBsit'iuii Leisler. Kubl, Deutsche Flederm. n. 2.

Ausser in Curland, mo sic Lichtcnstein [Bull. Mosc.) cntdeckte und in der Ukraine

(Hlasius Reise, II, 31V), sowie zwischen dcui hG—57sten Breiten- und 35—55sten Langen-

grade (Tyzenbaus) ist dièse friiber nur im nordlicbcn und mitllcrn Dcutschland, sowie

zuweilen in Ungarn und England vvahrgenoramene Art, bis jetzt meincs Wissens uirgends

in Russland beobacblet worden.

13) Wos|ieff<iIio Uatftevcri Kubl, Deutsche Flederm. n. 3.

Blasius ist der erste, der in seiner Ueise {II, 31'+) anfiibrt, dass sicb dièse bisher

nur bei Rom, in England, Ilolland, Deutscbland bis zum Adriatiscben Meere, und im

mittlern Schwcden beobachtete Art auch in der Ukraine auflialte. Ein Jahr spiiter, IS'i'ô,

fmden wir auch bei Eversmann in seiner Abhandiung iiber die Orenburgscben Fleder-

mause eincn J'. Naltercri beschrieben und die Vorbcrgc des Ural an der Sakmara als sein

Vatorland angegeben. In seiner 1850 crschienenen Naturgescbichte der Orenburg'schen

Saugethicrc, S. 107, fiigte er den ebeii genannlen VVohnorten den Fluss Ik und die Um-
gegend Orenburg's hinzu.

/<) lîui'zolnijjc.

Ik-) Wespertilio mystacianss Leisl. Kuhl a. a. 0. p. 58, n. Ik. V. hiiineralis Temm.
nacli Blasius, Bericht iibcr die 18V1 zu Bvaunschweiy gehaltene Naturforscherversaminlung.

Draunschweij, I8!t2, S. 86.

Dièse bisher in Frankreicb, England, Dcutschland, der Schweiz und in Schweden

l)e(d)achtetc Art wurde von Dîasius (Reise, II, 31 'i) in der Ukraine zuerst beobachtet.

*) !ni Orenbiiig'sclion riouvornornonl ii.il m;in T. m?((i.!Ks liis jdzl niclit «iilirgeiiominen, wenigslens verraisse ich

iliii in Eversmann's Naluigeschiililc <lei- t'augclhiore dièses Gouvcrnomonis iinil in seinom AiiPsalze: Vesperltliones in

prnmontoriis Vralensihiis Irarlthnsipie con/inibns olscrrali, Bull, de mit. de Moscou, 18 <5, ;*. 490. Moglichprweise koniile er

aller auch dort seineu Wohn<ilz h;.beM uiid sidi von da Meiler (ob bis Sibiiioii?) ausdehticn, odêr periodisch eiinvandern.
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Spiiter theilte Kolenati dem Akademischeii Muséum ein Exemplar dersolben aus dem Cau-

casus mil. Vermulhlich wird sic, da sie bis Schwedcn gelit, nocli an vielen andern Orten

des Russischon Kciches gefunden A-verden.

15) Vessiertilîo I>auBjcn*«nii Leisler. Kuhl a. a. 0. p. 51, n. 11. Vespertilio

volseims Eversm. Ballet, d. nat. d. Moscou, I8'i(), /, /). ^d\. ? ^'. Efrandtii Eversm.

l. l. 18V5, /». 5U5, cf. II. 16.

Eine von Frankroicli, Sicilien, Sardinicn, England, Scliweden und Deutschland bis

Kamtschatka verbrcitete Art. In Ilussland wurde sie von Blasius in der Ukraine, von

Kessler im Kie>v'scben, von Nordmann bci Isniail an der Donau, von Tyzenliauz iu

Litthauon, von Eversniann sehr bJiufig im Casanschen und im nordiiclien Tbeile des

Orenburger Gouvernements, aïs selttMier in don Vorbergen des Ural, dann von mir (Tcbi-

cbatcbeff Voycuje) und Eversmann im Altai nacbgeuiesen. Dass sic aucb in Kamtscbatka

vorkomme, beweisen vier mir vorliegendc Exemplare, die Wosnessenski dem Akade-

deuiiscben Muséum einsandle und die offenbar nur ibr angebciren. — Die friiher (184^0 /. /.)

aïs V. vohjensis von Eversmann aufgestellte, von Blasius [liericht iibcr die J^crsamml.

deutscher Nalurforscficr zu Draunschwcig, 18'il, S. 86) zu V. Dauhenlonii gezogene Form

bat Eversmann selbst {DulL d. nat. d. Moscou, 18'i5, p. 5l0j zuruckgenommen.

16) ? VospePtilio Brandiu Eversm. Bull. d. nat. d. Moscou, 18'k5, p. 505.

Eversmann bat a. a. 0. unter diesem Namen eine Fledermausart aufgestellt, die

sicb seinen Angaben zu Folge im Norden des Orenburg'scben Gouvernements bis Orenburg,

ferner in den siidlicben Vorbergen des Ural an der Sakmara und iu den Waldern luid

Garten des Gasan'scben Gouvernements findet. Zu meinem Bedauren ist es mir indessen

nicbt gelungen au dem von ibm giiligst dem Muséum eingesandlcn Exemplar solcbe Kenn-

zeichen aufzuQnden, die sie von dem an deuselben ^Yobnorten beobacbteten V. Dauben-

tonii hinreicbend unterscbiedcn.

17) ^'espcrtilio dasyciioiiaus Doic, Isis, 1825, /). 1200. V. liiîiiiopïiilus Tenim.

nacb Blasius, Bericht uber die Versammlung der ÎSalurforscher zu Brauiiscliweig

fur l?,\\, S. 86.

Der mu die Renntniss der Fauna des Altai sebr vcrdiente, vor zwei Jabrcn verstorbene

Gebler sandte dem Akademischcn Muséum bereits vor mebrcren Jabren zwei Exemplare

einer Fledermausart eiu, die aucli von Blasius als V. dasycnemus erkannt und in meinem

die Wirbeltbieie Sibiricns betrcffenden Anbange der Tchicbatcbeff'scben Reise als Be-

wohnerin dos /\Uai nambaft geaiacbt wurde. Das Vaterland diescr Art (Danemark, Oldenburg,

die Niederlande und Sclf.esion) ist daber offenbar ausgcdobnter als nian bis dabin wusste.
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Gen0s k. PLECOTUS Gcoffr.

18) Plecotus asîS'îtus. ll^esperfilio awritus Linn. Syst. nat. XII, p. hl, n. 5.

Nach (Icr Angabe von Keyscriing wnA Blasiiis ware dièse fragliche Art durch

eanz Europa bis ziim GOsten (nach Georgi sogar bis zum G2sten) Bicitongrafle gomein

und kame auch im Caucasus und Géorgien, nach Temminck sogar in Nord-Afiica, vor.

In Bezuo- auf Riissland sind mir folgende specielle Wohnorte bekannt geworden. Curland

(Lichtenstein), Liv- und Esthland (Assnuiss), Ingrien, Kaielien (Georgi), Litthauen

(Tyzenhaiiz), das Kiew'sche Gouvernement (Kesslftr), die Ukraine (Blasius Reisc, II, 3ik),

das ganzc siidliche Russland und die Krym (v. Nordmann), ferncr das Casan'sche und

Orenburgsche Gouvernement und die Vorberge des Ural (Eversmann), die Altaigegcnden

bis zur Chinosischcn Grenze (Eversmann, Gebler), VVerchnaja Udinsk in Ostsibirien

(Popow) und Aym an der Kiiste des Ocliotskischen Meeres (V^'osnessenski). Nach

Stcller bci Fa lias wiirde sie auch in Kamischatka vorkommen, welchc Angabe durch

die beiden zuletzt angegebenen, durch Exemplare des Akademischen Muséums bestatigflen

Fundorte einen hohen Grad von Wahrscheinlicbkeit crhalt, obgleich sie Wosncscnski

wahrcnd eines zueijiihrigen Aufenlhaltes dort nicht beobachlele.

Gen0s 5. SY.NOTUS.

19) Syaioiias B^arbastellus Daubent. ^«?s|»ei*<ilio S)ai*S$asfclIu§ Schrcb.

Sdugeth. I, />. 168, tab. LV.

Fa lia s erwahnt dièse ausgezeichnctc, in Italien, Frankreich, England, Schweden und

Deutschiand beobachlele Art noch nicht, wenngkMch sie spiiter von Rathke [Méin. prés.

cl. l'Acad. (1. se. d. Pc'tersb., T. III, p. 295) und Nordmann in der Krym, namentlich

an der Siidkiiste dcrselbcn, hauilg wahrgenommen wurde, auch von Gr. Tyzenhaus

unter den zvvischen den ^iG — 57sten Breiten- und 33 — 55sten Llingongrade vorkom-

meuden Thiercn aufgeziihlt wird.

Gemis 6. RHINOLOPIIUS Geoffr.

20) KMîoIoasCEsas fermiBi» oqsïîamiBi Daubent. ItBs. iimîiastatus Geoîfr.

Jnn. d. Mus. XX, p. 257.

31an findet dièse Art nicht blos im mittlcrn und siidlichen Deutschiand, Frankreich

England und Algérien (Dace/vi. Méin. d. Strasb. III), sondcrn auch, und zwar sehr haufig,

in der Krym (Nordmann, Steven*), dann in Caucasien und Persien. Den letzleren Fundort

constatirt ein Exemplar, welches Hr. Dr, Buhsc der Akademischen Sammhmg schenkte.

*] Nach cinem dem Akademischen Muséum gtiligsl milgctheillen Exemplar.
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21) Rliinolopliiis divosiis Kretschm., Riipp. /itl. p. 47, tab. 18.

Ilerrn Kolonati vcrtl;inkt das Akadomisclie Muséum ein in Caucasien gesamnieltes

Exemplar dieser bisher nur in Dalmatien, der Levante und Egypten beobachteten Art.

22) RhiuolopJms Ilipiiocpepis llerrm. Obs. Zool., p. 18. Rh. Ilippocrepis Pall.

Zoogr. e. p. — Rli. alpînus G. Fisclier, Zuagnos. ///, p. 5G0, n. 2 (1814).

Die bereits, wie ich oben nnihwies, von Giildonstiidt in Caucasien und dem jung-ern

Gmelin in Medien gefundene kli'ine Hufeisenn.ise, welche Pal la s erwiihnt, ist olfenbar

liliinoloplnis flipijocrepis, den man friilier in Frankreich, spiiter in England, Deulschland,

der Schweitz und bei Triest wahrgenommen halte. Blasius fiihrt [Reise, II, S. .314) die

Ukraine, Nordmann die Krym als seinen ^^ ohnort an, so dass er vermuthlich von

Frankreich und dem niittlern Deulschland an bis iNord-Persieu und vielleicht noch weiter

verbreitet erscheint. Uebrigens b.at, wie ich spiiter f.ind, bereits G. Fischer a. a. 0.

B. ferrum equinum und llippocrcpis Hussiand vindicirt.

Wirft man einen allgemeinen Blick auf den morphologischen Gharakter der Chiropteren

Russiand's, so ergiebt sich, dass in diesem grossen Reiche mit Ausnahme des, streng ge-

nommen, iiv Europa noch nicht aufgefundenen, >venn auch von Bonaparte in seineni

Catalogo metodico dei Mammif'eri Europaei, p. 19, aufgefiihrten Vespertilio turcomanns,

bisher nur solche Gittungen und Arten angetroffen wurden, die bereits schon in Europa

nachgewiesen waren.

Russland erscheint indessen, wenngleich seit dem Erscheinen der Zoo(frapide die

Artenzahl seiner Fledcrmause von 6 auf miiulestens 21 ^) anwuchs, also sich um mehr

als ^3 ihres friihern Bestandes vermehrte, bis jetzt noch vveit armer an Fledermausarten

als Europa. Europa besitzt sogar in der in den wiirmern Erdstrichen artenreichen Gattung

Dysopes den einigermaassen an die Tropen erinnernden Typus einer eigenen Abtheilung

{Noctilioniiià), die in Rusland, wenigstens bis jetzt, ganz vermisst wird. Ausser Dysopes

[D. Cestoni, Smi A. Wagner) fehlen ihm aber auch noch sieben bis acht andere Arten,

die mit Ausnahme von zweien oder dreien, freilich nur von einem einzigen Beobachter,

als Bewohner Siciliens beschrieben wurden. Gegen dièse acht Arten kann Russland bis

jetzt nur den bereits angedeuteten V. turcomanns in die Wagschaaie legen.

Im Norden weist die Gliiropterenfauna Russiand's entschieden auf die des Nordens

von Europa hin. In ihrer siidiichen Haifte zeigt sie durch den IMangel der oben ange-

deuteten Formen zwar bis jetzt noch Abweichungen und Liicken, die aber vielleicht,

*) Wenn man namiich den mit einem ? versebenen V. Brandlii nicbt mit in Rcchnung bringt.

Mém. ic. nat. T. VU.
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wenn auch nur theilwois, duich kunftige Eiitdeckung^en in den Caucasischen Provinzen

sich fiillen werden; jedoch tiitt auch im Siiden Jîussiand's, den climatischen Verhalt-

nissen gemiiss, die UebercinsliaimuDg^ mit Mittel- und Siideuropa, ebenso wie mit INord-

afrika, unverkennbar bervor.

Wie in Europa, so giebt es auch in Russland weiter verbreitete, namentlich hoch nach

Norden gebende Formen, wie Vespertilio Daubentonii, borealis, pipistrellits, discolor, dasycne-

niiis und auritiis, so wie andcre, deren VVohnorte nicht iiljer die mittlern Breiten hinaus

zu reichen scheinen, wie dies namenfhch mit Vespertilio [Miniopterus) Schreibersii und de»

bis jetzt sowohl in Europa als auch in Russland nachgewiesenen drei Uliinolophen ganz

entschieden der Fall zu sein scheint. Ohngeachtet dieser Boschiankungen zeigen aber die

oben angegebenen Verbreitungsbezirke vieler Arten in Russland, dass sic ibren Wohnort

auf ein sebr weites Liindergebiet ausdehnen.

Das Vorkommen der Fledermause an gewissen LocaUtaten diirfte sogar, wenn auch

vielleicbt nicht in Bezug auf aile Arten, ein periodiscbes sein, wie mon namentlich zu

Folge der von Blasius in sciner Reise iiber die Ziige des Fespertt(/o borealis seit iMlssonii

niitgetheilten, bereits oben (siehe n. 10 F. borealis) angedeuteten Bemerkungen wohi an-

nehmen darf.

Die Fledermause, die vermoge ihrer Organisation nach Art der Vôgel mit grosserer

Leichtigkeit, als die oft durch mannigf.icbe Hindeinisse (Gebirge, Fliissc) aufgehaltenen,

des Flugvermiigens entbehnndin Lnmithiere, grossere Riiume zu durchzieheu vermogen,

konnen sich daher auf solche Landermassen, die ein von nur unbedeutenden Wasser-

becken hie und da untcrbrochenes betriichtliches Continuum bilden, um so eher ausdehnen,

da ihrer Verbreitung selbst die nicht allzuhoben Gehirge nicht nur keine uniibersteiglichen

Grenzeu entgegensetzen, sondern sogar, da sie ibnen Schluplwinkel gcwahren, dieselbe

befordern. Russland's umfangreiches Liindergebiet muss daher den einzelnen Arten ganz

bcsondere Gelegenheit geben, nach Maassgabe ihrer gewissen climatischen Verhaltnissen

angepassten Organisation und Lebensthatigkeit moglichst weite Erdraume, wenn auch nur

periodisch, vielleicht thcilweis nach Art der Zugviigel, zu bevolkern.

Weitere Beitriige zur naheren Kenntniss der Verbreitung der Chiroptcren Russland's

diirften daher fiir die Kenntniss der Grenzen der Thierverbreitung iiberhaupt nicht ohne

Interesse sein. Sie wùrden uns auch nach und nach dariiber Belehrung verschaflPen, ob

aile Arten zu mehr oder weniger weitcn Reisen ihr Flugvermogen benutzen, oder oh nur

gewissen Formen ein grosserer oder geringerer VVandertrieb zukommt.

-=S»^^G!=-



DRITTE ABHANDLUNG.

lteitrâg;e ziii* iiahereii Keiiiitiiiss (1er C^attiiii^ Cai^toi*.

(Lu le 17 décembre 1832.)

ERSTER ALFSATZ.

Untersuchung der Frage, ob der Biber Amerika's von dem des Europàisch-

Asiatischen Continents spezifisch verschieden soi?

(Nebst drei Tafeln.)

Die gcnauere Beantwortung der Frage, welche Thiere des nordiichen Theiles des

Europaisch-Asiatiscben Continents einerseits und des nordiichen Theiles des Amerikanischen

Festlanrles andererseits verschieden oder der Art nach identisch seien, gehort obne Zweifei

zu den interessanteren Aufgaben der Zoologie. Sie gewinnt um so mehr an Bedeutung,

da ihrc Liisung mit der Entscheidung anderer damit in Beziehung tretender climatologi-

scher und physiologischer Erscheinungen ini Zusammenhange steht. Soll allen AnspriJchen

der heutigen Fortschritte und Richfungen der zoologischen Wissenscbaft Geniige geleistet

werden, so bietet ihre Bearbeitung manche Schvvierigkeiten. Vor allen Dingen verlangt sie

ein umfassenderes IVIaterial zur Vergleichung, dessen [lerbeischaffung uicht immer gelingt,

so dass sie von einem einzeincn nur dann in einem grosseren Umfange zu losen sein

diirfte. wenn er die in sammthchen Museen Europa's und Nordamerika s vorbandenen

Materialien in das Bereich seiner Untersuchung ziehen konnte. Ein soiches einem freilich

aller Beachtung werthem Gegenstande zugewendetes Unternehmen scheint aber zu umfas-

fassend, um so bald ins Leben treten zu kônnen, ja iibersteigt selbst vielleicht die Krafte

und die Aufopferungs-Fahigkeit eines einzelnen Naturforschers. Es fragt sich sogar, wenn

irgend jemand schon jetzt sich die Aufgabe stellen woilte, ob das bereits gesammelte Ma-

terial dazu geniigen wiirde. Desshalb diirfte es nicht unzweckmassig sein, wenn einzelne

auf die in Rede stehende Frage beziiglichen Spezialitaten, namcntlich einzelne Thierarten
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nach IVlaass»-al)e cines in irgeml einer {rrosseien Saminlung vorhandenen beirachllielicrén

Materials von einzelnen Natuifoischern vorgenoinmon wcrden, uni wenigslens Beitnigc zur

Losuug derseiben zu eihalli-u.

Das zoolooisclie IMusciun dcr Kais(Miichi'n Akadcmic ilor Wissenschaflen besitzt duich

die Reisen VVosnosseiiski's mi-hn-rc (diei) vollstandigo llauU- des Amerikanischon L'ib(M-s

nebst zwei ihnon ontnommonen Scbadein vorschi<'(!enen Allers und ausserdem noch zwei

von den Herren Aduiiralcn Kuprianow und Wrangel geschenkte Skelcfte des Amerika-

nischen Bibers, wozu noch ein fiinfter vom Hrn. Frof. Kutorga mir zum \ ergleiche giitigst

mitgetheilter Schadel knm. Ausserdem befindet sich in demselben das Skelett eines vom

Hrn. V. Baer dem Muséum iiberlassenen, von mir frisch nebst (ien Eingi'weiden unter-

suchlcn Bibers aus Lappland und ein von Menétries aus dem Caucasus mitgobrachter

Biberscbadel. Auf meine Bille wurden mir durcli die Giite der Flerren Profcssoren M ira m

und Kessier sammlliche aus Poleu stammende, verscbiedenen Altersstufen angehorige

Biberscbadel der zo(dogiscben Sammlung der Kiewer Univer^ilat, secbs an der Zabi, zur

Vergleicbung iibersandl. Icb geiangte dadurcb in den Besilz eines Materials, wie es jelzt,

namentlicb binsicbtlich der Osteobigie der fnglicben Tbierart, wohl kaum irgend oine

andere Sammlung aufzuweisen baben (iiirfte. Ueberdies glaubte icb um so eber die Unler-

sucbuno der l'ragc iiber die Verscbiedenbeit oiier Uebereinstimmung des Europaischen,

oder ricbliger Asiatiscb-Europaiscben und Amerikaniscb<'n Bibers aufnebmen zu konnen,

da icb einerseils scbon friiiier in Berlin im Jabre 1827 fur die Meiiiziniscbe Zoologie mit

meiiiem Freuude Ralzeburg mebrere Exempiare des Europiiisrben Bibers mit eincm Ame-

rikanisclien genau verglicben balte, andererseits aber als l'rofessor der Zoologie und ver-

gieicbenden Analomie an der hiesigen Mediziniscben Akademie mich veranlasst sah in der

Versammlung derseiben iiber irgend einen der Ileilkunde niiber stebenden Gegenstand einen

wissenscbafllicben Vortrag zu ballen, fiir welchen Zweek der Biber sicb besonders zu

eignen scbien.

Die alteren Nalurforscber, Brisson, Linné, Buffon, Schreber und andere nah-

men die artiicbe Uebereinstimmung des Asialiscb-Europaiscben und Amerikaniscbeu Bibers

obne niibere Angabe der Griinde als Tbatsacbe an, obne sicb um etwaige Zvveifel zu

kiimmern.

Oken (Lebrb. d. Zoologie. 2. Abih. .Jena 1816. 8. S. 880 ff,) dacbte meines Wissens

zuerst an die Moglicbkeit einer Dilîerenz des Europaischen und Amerikaniscbeu Bibers,

indem er S. 881 unler a) eine Europaiscbe kleinere l'orm (Europaiscbe Lei) mit gelb-

licbgrauem Pelze und S. 883 eine grijssere Amerikaniscbe, gewiihnlicb riitblichbraune, 3

—

'V lange, ffO l'fd. scbwere Form, deren ScbadellJinge er auf ô" und Breite auf 3" (S. 880)

augiebt, unter 0) aïs Amerikaniscbe Lei aufslellte.

G. Cuvier (/%«e aitiin. éd. 1. [1817] Tom. L p. lî)!), der gleicbfalls die Moglicb-

keit eines spezifiscben IJnterscbiedes des Europaischen und Amerikaniscbeu Bibers in Be-

tracht zog, verglich Exempiare aus beiden der genannien V^ eltlbeile und wurde durch die
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Resultate dicsor Verglcichungen zu dom Ausspruche veranlasst: «Nous n'avons pu encore

constater malgré des comparaisons scrupuleuses, si les castors ou bièvres qui vivent dans les

terriers le long du Rhône, du Danube, du Weser et d'autres rivières sont différents par

l'espèce de celui d'Auieritjue». In der 1829 erscbienenen zweiten Ausgabe des règne ani-

mal, 1. p. 2H wird dieselbe Ansicht, obgb'icli Cuvier's Brader sich bereits vier Jahre

frùlier fiir die Verschiedenheit des Amerikanischen Uibers erklart halte, olme irgend einen

Zusatz wiederholt.

Zwei Jahre nach dem Erscheinen der ersten Ausgabe des règne animal (1819) gab

Cuvier's jiingerer Cruder, Frédéric, im scchsten Fascikt'l der Histoire naturelle des

mammifères eine ziemlich uuistiinilliihe Beschreibung der Jiusseren Kennzeichen eines Ca-

nadischen Bibers der Ménagerie des Pariser Pllanzengartens, ohne jedoch schon damais auf

die bereits von Oken angeregtc Frage der vielleichtigen Differenz vom Europ'dischen Biber

einzugehen.

Im Jahre 1820 stellte Kuhl ( Beitrage zur Zoologie und vergleichenden Anatomie.

Frankf. k. p. 6^-), ebenfalls ohne Oken zu nennen, einen Castor canudcnsis nach einem

22'/^" langen (also jiingern) Exemplar des Brittischen Muséums auf. Der Canadische Biber

wird von ihm anf folgende Weise geschildert:

«Castor canadensis.

Supra rufus, infra rufescente cinereus. Extremitatum pallide brunescentium pilis ad-

pressis, brevibus, lucidis. Unguihus tegularibus obtusis, corneis. Cauda applanata, pilis ad

basin squamarum raris et brevibus. Dentibus subrufis. Longitudo corporis 22
'/^ poil,

caudae 7' ejusque latitudo 2'/j pollicuni.

Ad Fretum Hudsoni.

In Museo Britaunico».

Im October 1825 erhielten wir von Fr. Cuvier (Ilist. nat. d. mamniif. fasc. 51) die

Beschreibung des Europaischen Rhône- Bibers, bei welcher Gelegenheit er nachstehende

Bemerkungen iiber die Abvveichungen des Schadels desseiben angiçbt. Er sagt namentiich,

uaehdem er sich dahin ausgesprochen, dass sowohl die Europaischen als Amerikanischen

Biber Hiitten bauen : «Nous trouvons des caractères plus prononcés par la comparaison

des formes détaillées de la tête. L'individu des bords du Rhône, que nous devons décrire

ici et dont nous donnons la figure est d'un sixième plus grand qu'un Castor du Canada

plus âgé que lui. Sa tète, vue de profil, au lieu de présenter une ligne courbe assez

uniforme de l'oci ipital au bout des os du nez, présente une ligne presque droite, infléchie

dans sa partie moyenne; ses crêtes sagittales et oc, ipitales sont très saillantes, l'arcade

zygomatique large et fort rabaissée, toute la partie cérébrale très-allongée en arrière, et

les os du nez s'avancent fort au-delà de l'apophyse orbitaire du frontal. Dans la tête du

Castor d'Amérique au contraire, toutes ces parties sont remarquablement moins dévelop-

pées: aussi ces deux têtes présentent, au premier regard, des différences assez sensibles,
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et qui, si elles sont constantes, comme d'autres têtes nous donnons lieu de penser, devront

caractériser deux espèces».

Okcn's und Ruhl's Annalimen fanden indessen bei Fr. Cuvier gar keine Beriick-

sichtigung.

Im Jahre 1827 publicirten Ratzeburg und ich im ersten Hefte, S. 13 ff
. , der Me-

dizinischen Zoologie eine klcine Monographie des Bibers, woria nach dem Vorgange von

G Cuvier und Desmare st (Mammal. p. 20) der Europaiscbe und Amerikaniscbe Biber

(S 15. Anmk. **) fiir identis<h erkliirt vyurden. Indess glaubten wir doch am Amerikani-

schen Biber-Exemplar des Berliner Muséums im Vergleich zum Eurnpaischen eiiiige Unter-

schiede wahrzuncbmen. INamenllich fanden wir die Nase schmaler, den Ropf kiirzer und

runder die Schwanzscbuppon kleiiier und die zwiscben ibnen befinillicben Haare mehr ein-

zeln stebend. In Bezug auf ibre Gestalt ersebienen uns die Scbuppen (Medizin. Zool. I.

Taf IV Fi"^. 6) gerundeter und statt von excentriscben vertieften Strablen, die wir nur

dem Europaiscbcn Biber vindizirten und ebend. Taf. 111. A. abbikleten, mehr von concentri-

scben Kreisen durcbzogen. Ebenso bol der Scbwanz eine griJssere Iluudung, wiihrend wir

die Fiisse kleiner, die llinlerfiisse mebr kolbig, die Zehen sebr kurz, die Scbwimmliaute

sehr klein und den rSagel der ersten Zehe am Vordeifuss starker gekriimmt fanden. Wir

suchten auch darzuthun, dass die Europaischen Biber grosser seien, fiir welche Meinung

uns nameutlicb auch die grosscrcn Gastorbeutel zu sprechen scbienen.

Ricbardson (Fauna Boreaii-Americana. Londou 1829. Tom. 1. p. 105) beschreibt den

Biber als Castor Fiber umericunus und fiibrt obne weitern Beisatz Castor Fiber Linn. Har-

laii Desm. einerseits, so wie Castor americanus Fr. Cuv. andrcrseits als Synonyme an,

woraus mon also scbliessen muss, dass er die spezifische Verscbicdenbeit des Amerikani-

schen Bibers keineswegs als sicher annehme. Aueb spricht er sich iiber dièse Verschiedeu-

heit, namentlich iiber die zwiscben den Europaischen und Amerikaniscben Bibern wahr-

nehmbaren unterscheidcnden Merkmale gar nicht aus, wie man dies seiner Ueberschrift

zu Folge wohl erwarlen sollte.

Der in Bezug auf die Annahme von Species eben nicht sehr sparsame Lesson (Ma-

nuel à Paris 1827. p. 287) meint der canadische Biber sei nicht von dem in Frankreich

existirenden verschieden.

Prinz Maximilian v. Neuwied (Reise in d. innere Nordamerika. I. S. kkl) spricht

sich ia Beziebung auf die fragliche Differeuz dahin aus, dass der Unterschied nicht be-

deutend zu sein scheine und auch die Fiirbung glcicli sei.

Keyseriing und Blasius, VVirbelthiere (I8't0), p. vu, bescbranken dagegen den Ver-

breitungsbezirk des Castor Fiber auf Europa und Asien, indem sie anfiihren, dass Richard-

son den Nordamerikanischen Biber fiir eine andere Art halte.

Audr. Wagner (Supplem. z. Scbreb. Saugelh. IV. 2. [18^4] p. 5) rubrizirt den Biber

als 1. Castor Fiber, der altweltliche Biber und 1. a. C. Fiber umericanns, wozu ihn wohl

einestbeils Ricbardson, andernlheils die Uebereinstimmung der Miinchener, aus Baiern
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erhaltenpn Schadel mit den Meikmalen, die Fr. Cuvier dem Schiidel des Rlione-Bibers

zuin Unterschied vom Canadischen beilegt, veranlasst zu haben scheincii. — In den Ab-

handlinigcn der IMiinchener Akademie, Malh. l'hys. Cl. iSkk. S. 36. erkiart Wagner den

Amerikaniscben Bibor fiir eine Varietiit.

Audubon und Bachmann (The viviparous Quadiupeds of Nortb-Amerika. Vol. l.

New-York IH'tG. p. 3M) fiihren den Biber Amerika's, woriiber sie manches Beachtens-

werthe mittheilen, als Castor Fibcr Liiiii. var. americanus auf, sag-en aber p. 358, dass

beim Vergleich niehrerer Kuropaischer Biber der Amerikanische nur diirch eine etwas an-

sehnlichere Grosse sich unterschieden habe, wiihrend er sonst, selbst in der Art zu bauen

damit ùbereinstimme.

Wirft man einen Blick auf die eben angefiihrten Thatsachen, so ergiebt sich, dass

die Einen in der aussern Form, die Andern im Bau des Schadels, noch Andere auch in

der abweichenden Grosse und in der Beschaffenheit der Bibergeilsacke unterscheidende

Merkmale zwischen dem Europiiischen und Amerikaniscben Biber gefunden zu haben be-

haupten. Es scheint daher nothig die Frage nach diesen drei Gesichtspunklon aufzufassen.

ABSGHNITT I.

Uebep die bis jvtxt verxeîclmvten aiisserii Uiiterselieidniigs-Keunzciclien

des Aiiierikaiiiscfioii Uibers vom iflltwc'ltliclieu.

Gescliichtiiche Berne rkungen.

Oken meinte, dass die Europaischen (kleinerii) niehr gelblich, die grossern Amerika-

niscben niehr rothlich seien. Kuhl bezeichnct den Amerikaniscben Biber, wovon er ein

nur 22'/j Fuss langes, aiso jugcndliches, kaum zweijiihriges, also lange nicht erwachsenes

Exemplar vor sich batte als Supra rufus, iiifra rufescente cinereus. Dièses passt aber in

Bezug auf die lliickenfarbe, sowohl auf den alteu Amerikaniscben, als auf den Europai-

schen Bibor. Wie unser 23" langes, junges, angeblich Amerikanisches Exemplar im Ver-

gleich mit den alteren und altcn zeigt, besitzt bei jiingcren Thieren der Bauch weniger

Steifhaare, so dass die braunlich-grauen Flaumhaare bei weitem iiberwiegen, was bei den

allen Amerikaniscben nicht der Fall ist, die durch ein reicblicheres Contourhaar des Bau-

ches, so wie in dei- Farbung und den kurzen, gliinzenden, aniiegenden Haaren, welche die

Fusse bedecken, ebenso wenig wie das junge Amerikanische Exemplar von den jungen

Europaischen Bibern abweichen. Dass die Biber Europa s sich nicht von dcnen Amerika's

in der Farbung unterscheiden, bemerkl schon Prinz Max v. Neuwied (s. oben). Die Nagel

sind bei den einzelnen Biber-Individuen breiter oder schmiiler. Bei unserem jungen Ame-
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rikaner sind sie spitzcr als bei den Alton, boi dcnon nian sie wic bei den alton und beim

âltern Euiopiiischon Biber aïs stuinpf bezcicbnen kanii. In deu Krallen b'cgt aiso gk'ich-

falls kcin Unlcrschicd zwischen den IJibL-in Europa's und Nonlamcrika's. Die Cauda ap-

planuta erscbcint sowolil bei den jiingern Amerikaniscben als Europaischen Bibern. Aiich

die zwiscben den Schuppon sirhenden steifen llaare sind bei den einen, wie bei den an-

dein kiirzer odor etwas liinger, baufiger oder seltener. Die Dentés sulnufi zeigen nur

junge Tbiere, wie dies naiiientlicb aiich bei unserem 3'//' langen, ziembcb jungon Scbâ-

del, im Vergleich zu den Erwachsenen mit scbr scbmalen Scbneideziibnen vorsehenen, des

Amerikaniscben Bibers der Fall ist, desseu obère Scbneideziibne in der Mille fast nur rost-

gelb, an den Riindern weisslicb sind, wabrend auch die Voiderseite der untern nnr rost-

o-elb nicbl fast kastanienbrann wie die Ausscnflaclie aller Schneidezahne der alten Ame-

rikaner und Europiier oliue Ausnabme ersibeinen. Kein einziges der von Kuhl angege-

benen Unterscheidungs-lMerkmaie ervveist sich daher als stichballig. Ein jiingeres noch

nicht, oder k;ium zur liidfte erwacbsenes Exemplar, \\ic das von Kuhl charakterisirte, kann

iiberhaupt keinen iVlaasstab zur Unterscbeidung einer Arl abgeben.

Aeussere aiigeblicbe Lnlerscbeidungs-kennzeichen des Amerikaniscben Bibers vom

Europaischen baben ausser Kuhl nur noch Biandt und Uatzeburg (iMedizin. Zoologie.

B(l. 1. S. (5) angegeben. Dieselben (s. oben) erscheinen zwar auf den ersten Blick, nament-

lich hinsicbtlicb der Bescbaffenlieit der Oberlliiche der Schwanzschup/jon
,

palpabler als

die Kuhl'schen, weil ihnen niclit Fiirbungs-, sondern Structurverhallnisse zu Grumle Uct

gen, dessen ungeachtet konnen auch sie meinen neuern , nacb viel umfassendern Materia-

lien angeslelllen, Untersuchungen zu Folge nicht angenommen werden.

Das 1827 im Bcrliner Muséum untersuchte Exemplar des Amerikaniscben Bibers ist

ijbrigens nur ein junges Thier (es misst in der Lange nur 'iS'/^ ). ^^as Ratzeburg und

ich damais zu wenig, nacb dem Vorgangc kuhls beriicksichtigten.

Bei jiingern Thieren, wie auch ein vor mir stebendes 1'/^ langes Exemplar eines

angeblich auch Amerikaniscbi n Bibers, im Vergleich mit den Erwachsenen zeigt, ist. die

INase schmaler, der K<ipf kiirzer und gerundeter, auch sind die Schwanzsc hup/jen kleiner

und runder. Die Eusse mit ihrcn Niigeln erscheinen kiirzer und daber auch kolbigcr und

mit scbwachern Scbwimmhàuten verschen. Die Rralle der ersten Zehe des Vorderfusses

ist auch bei manclicn erwachsenen Exemplaren sebr stark gekriimmt. Dass der kopf bei

den jiuigern Thieren runder und kiirzei', die Schnautze aber schmaler und kiirzer sei,

zeigt auch ein vorliegen(ier Schadel eines jungen Amerikaniscben Bibers im Vergleich mit

den Schiideln iilterer und aller Tbiere. Zwischen den jiingern und altern Europaischen

Bibern findet ein ahiiliches Verballniss statl, wie die mir vorliegenden Europaischen Biber-

schiidel nachweisen.

Die Mille der Schwanzspitze ist iibrigens bei den verschiedenen mir vorliegenden

Amerikaniscben Biber-Exemplaren niebr oder weuiger vorgezogen, erscbcint also mehr oder

weniger zugerundet.
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§.2.

Beracrkungen uber die Structur der die iiussere Flache der Oberseite des Biber-
schwanzes bedeckenden Schiippen.

Da mein Freund Ratzeburg und ich in der obcn citirten Stelle der iVIedizinischen

Zoologie ciii besondercs Gewicht aiif die Differenz der Schwanzschiippcn des Amerikani-

scben und Europaischcn Dibers legcn zu konnen glaubten, so niuss hier auf ihre Beschaf-

fenbeit niiiier eingogangen werden.

Die Structur der iiussern Flache der einzohien Schuppen, vvelche die obère Seite*)

des Schwanzes, naniontlich don vordern und miltleni Tbeil derselbcn bedecken, variirt

bei den einzelnen Individuen der Amcrikaiiischen Ciber, wie mir wiederholte Uutersuchun-

gen zeigten. Ein altes, aus Niedcr- Californien stammendcs Weibchen (Taf. I. A.) bietet

ganz in Uebereinstimmung mit den von uns unlcrsuchtcn Europaischen Bibern (Mediz.

Zool. I. S. !5. T. III. Fig. A.) ausson auf den Schuppen nur feine, slrablcnartige, aber ziem-

lich parallèle, erbabene, '4— '4 L. breite und V2 bis 1 Vjj"' lange, linicnformige, von vorn

nach hinten gehende, also in der Richtung der Langenaxe des Korpers verlaufende (longi-

tudinale) Leistchen. Viole Schuppen, namenllich die auf dem hintern Drittel des Schwan-

zes, sind aber ganz glatt. Ein zvveites, nicht viillig ausgewacbsenes, m.ïnnliches Evmplar
aus Kcnai (B.) besilzt dagegea auf dem vordern Theile der einzelnen Schwanzschuppen

einige, mcist zwei oder drei, selten eine, sehr ausgcbildete, concenlriscbe, erhabene, qucre,

von irechts nach links oder umgekebrt, also in der Richtung der Queraxe des Korpers

verlaufende, schmalc, 1*4— '^
" lange und eine sehr verschiedene Breite darbietende, schar-

fere oder stumpfere, '// breite und niedergedriickte, oder breitere, Yg'" breite, Bogen-

linien und dazwiscben steheude ahnliche oder breitere Vertiefungen, wie das Berliner

Exemplar des Ainerikanischcn Bibcrs (Mediz. Zoolog. Taf. IV. Fig. 6j, Die Schuppen bieten

sehr wcnige, ja zuweilen fast keine Langsstrcifcn. Bei einem dritten, jiingern Californischen

Exemplare (unsere Taf. I. C.) finden sich zwar auf einzelnen Schuppen die erhabenen Langs-

streifen vorhcrrschend, gleichzcitig aber bemerkt man auch am vordern Rande, besonders

an den mittlern und spitzenstiindigen Schuppen jene queren, concenlrischen, bogenformigen

Eindrlicke und Erhabenheiten, Avelche wir (Mediz. Zoologie a. a. 0.) fiir ein Merkmal des

Amerikanischen Biber hielten und die unser Kenai'sches altères Mannchen, so stark und

vorwaltend, ja fast allein (Taf. I. B. B.) cntwickelt zeigt. — Unser junger Kolaer, also

Europliischer Biber (ib. D.) bietet ebenfalls am vordern Saume jeder Schuppe mehr oder

mindcr deutliche, bogenformige, concentrische, leistchenartige Erhabenheiten und Vertie-

fungen und zwischen densclben schmalc Eindriicke , am hintern Ende aber mehr oder

weniger ausgebildete radiiire Langsleistchen und Vertiefungen. — Ueberdies stimmt das

Kolaer Exemplar in der Kopfbildung, Gestalt der Ohren und des Schwanzes, so wie der

*) Die Schuppen, welche die Unlerseile des Schwanzes bedecken, sind stels j;anz glalt.

Mém. se. nat. T. VII.
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Fusse im Allgemeincn mit dcn Amerikanischon Dihern, namenllich mit einem jungorn, an-

geblich auch Amerikanischen Exemplar desselben iibcrcin. Die Textur der Oberflache seiner

Schwanzschuppcn (Taf. I. D.) harmonirt am mcisten mit denen des Kenaier Exemplares (ebd.

B, B'), noch mehr freilich mit denen des eben genannten Exemplars von unbekanntem Fund-

ort (ebd. E).

Um meinen Beobachtungen iiber die abweicbende Gestalt der Aussenflâche der Schup-

pen der Oberseite des Biberschwanzes einen grijssern Umfang zu geben, wandte ich mich

an meinen gcfalligen Freund Professor Kessier in Kiew und batte die Freude von diesem

trefflichen Beobacbter nachstehende von Zeicbnungen begleitete Bemerkungen zu erhalten,

wofur ich ihm nieinem verbindbchen Dank abslatte.

Die Scbwanzscbuppen des kleinern (polniscben) Biber-Exemplars der Kiewer Samm-

lung, scbreibt mir Professor Kessier, stimmen ziemlich genau mit den auf Ihrer Tafel

unter E. abgebildeten*). Sie cnthalten an ihrem vorderen Rande sehr constant einen dop-

pelten, ziemlich breiten, erhabenen concentrischcn Reif, an ihrem hintern Rande dagegea

einen âhnlichen schmalern, vveniger dcutlich ausgepnigten einfachen oder auch doppelten

Reif. Die von dem zweiten vordern und dem hintern Reif umgrenzte Flache einer jeden

Schuppe ist in der Mitte elwas vertieft und bat (dem Breitendurcbmesser nach) bald eine

regelmassige, rbomboidale, baid eine langlich-ovale Forra. Von LJingsleisten sind nur an

ciuigen wenigen Schuppen undeulliche Spuren zu bemerken. Das fragliche kleinere Exem-

plar bietet iïbrigens z\\iscben den Schuppen ùberali einzelne borstenformige Haare, was

nicht bei einem alten ausgestopften Europaischcn in der Kiewer Sammlung aufbewahrten,

polniscben Exemplare der Fall ist.

Dièses altère (von der Schnauze zur Schwanzspitze im Bogen gemessen) 32" 9 " Par.

Maass lange, also mittelgrosse, cbenfalls polnische Exemplar bietet nach Kessler's Bemerkun-

gen uud einer Zeichnung auf der Oberseite des Schwanzes unregelmassig geformte Schuppen

(s. unsere Taf. I. F.) , die durchaus blos fcine Langsleisten zeigen , was also mil den von

Ratzeburg und mir vor 26 Jabren in Berlin am Europaischen Biber gemachten Beob-

achtungen (s. Medizin. Zool. I. a. a. 0.) ùbereinstimmt.

Um seinen freundlichen Mittheilungcn einen noch grossern Umfang zu geben, unter-

suchte Professor Kessier auch vier im Zootomischen Muséum der Kiewer Universitat be-

findliche Schwanze des Bibers, die sammtlich von Litthauischen Bibern abstammen und

sandte mir Zeichnungen der Textur ihrer Schuppen. Die Maasse der Schwanztheile der-

selben sind nach ihm folgende: Lange. Grossie Breite.

No. 331 (Taf.I. G.) 8" 8"' h" 2'"

No. 380 (Taf. I. fl.) 8" 8'" 3" 10'"

No. 399 (Taf. I. J.) 8" 9'" k" 3'"

No. 382 (Taf.I.K.) 7" 2" 10'"

Aile Schuppen derselben enlbalten sowohl Langsleisten, als auch Querleisten. Die erha-

*) Icb iibei'sandte ihm namlich vorsleheude Bemerkuogen nebst Zeicbnungen.
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benen, faltenartigen Langsleistcn sind besondcrs bci den alten Thieren ausgebildet, wo die

Querleisten fast nur ani vorderen Saume voikommen oder auch ganzlich verschwunden

sind. Bei dem jiingeicn Thiere (n. 382) sind die Querleisten oder vielmehr Randleisten

deutlich ausg-epragt, die Lan»sfalten aber kaum sichtbar. Die niiheren Détails erlautern

die von ihm gefàlligst inir Ubersandten vier Zeichnungon, welcbe mehrere, jedem der ge-

nannten Schvviinze entlebute Scbuppen darstellen, siehe meine Tafel I. unter G., H., J., K.

SowohI aus den Kessler'schen Mittlieilungen als meinen eigenen Erfahrungen geht

hervor, dass die Umrisse der Schwanzscbuppen bei den jiingern Thieren gerundeter, bei

den altern aber am eckigsten erschcinen, wie bereits oben angedeutet wurde.

Sogar in der Zabi der Scbuppen, welcbe die einzelnen Querreihen auf der Milte des

Scbwanzes zusaïuœensetzen, gelang es mir nicbt irgend einen Unterscbicd zwiscben dem

Europaiscben und Amerikanischen Biber wabrzunehmen, denn ich fand bei beiden etwa

zwanzig Scbuppen in eiuer Reihe. Dassclbe gilt von der sebr variablen Geslalt der Scbuppen.

Erwagt man nun, dass die mir vorliegenden Amerikanischen Biber auf den Scbuppen

der Oberseite des Schwanzes, tbeils blos der Quere nacb bogenformige, schmale Eindriicke

und dazwischen stehende erbabene Linien oder Bogenleistchen, tbeils blos strablenformig

vom vordern nach dem hintern Rande der Scbuppen verlaufende, lineare Lcistcben oder

Fâltchen, theils lineare, longitudinale und quere bogenformige Leislcben, gleichzeitig be-

sitzen, wahrend bei den Europaiscben Bibern die einzelnen Scbuppen ebenfalls sowohl

longitudinale als auch bogenformige Leistchen bieten, wie dies aus den von Kessler und

mir gemacbten Beobachtungen bervorgeht, so kann in der Beschaffenheit der Oberflache

der Scbwanzschuppen wobl kein unterscheidendes Merkmal gesucht werden.

Darf man freilich auf die Bildung des Scbadels seben, so wiirde den unten naher zu

erorterndeu Schadelunterscbieden zu Folge beim Europaiscben Biber die Scbnautze, na-

mentlich die Nase langer und ebenso wie die Schneidezabne breiter, die Augen aber von

einander, so wie von der Nascnspitze und Nasenoffnung entfernter stchen. Es wùrden also

alierdings die genannten aussern IMerkmale den Amerikanischen Biber vom Europaiscben

unterscbeiden, wenn sich die unten angefiihrten Scbadcldifferenzen noch allgemeiner be-

statigen. Zum nabern Nachweis der eben angefiihrten, von mir aus dem Schadelbau hcr-

geleiteten aussern Merkmale, miissten aber ganze, wohl erhaltene, entweder frisch getodtete

oder gestorbene, oder wohl in Weingcist conservirte Amerikanische und Europaische Biber

mit einander verglicben werden, was bei der gegenwiirtigen Seltenheit des Europaiscben

Bibers kaum leicht auszufiihren sein diirfte, um so mehr da nur Biber von gleichem Ge-

schlecht ganz entschcidende Resultate zu liefern vermochten. Weniger zweckdienlich wiirde

die genaue Vergleichung der Maasse sein, die man den frischen Amerikanischen und Eu-

ropaiscben Bibern entlehnte, obne beide zugleich vor sich zu baben. In den Museen auf-

bewabrte, ausgestopfte Exemplare werden aber auf keinen Fall ganz stichhallige Resultate

verschaffen konnen, da nur iu wcnigen Sammlungen sorgfaltig ausgestopfte Exemplare

gefunden werden.
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ABSGHNITT II.

Ueber die Differenzen des Scliâdels des Europiiischen uiid Ainerikanischeii

Bibers.

Wie bereits oben erwiihnt licgen mir im Ganzcn dreizehn Schadel vor, wovon ich sechs

zur Vergleichung aus Kicw crhielt, die saoïmllich aus Polen oder deni siidvvestlicheu Russ-

land stammen und Thieren verschiedener Grësse und verschiedenen Alters aiigebbrten. Der

grossie dieser Schadel misst im Langendurchmesscr 5" 3"', im grossten Querdurchmesser

3" 8'"; dcr kleiiisle bat cincii Langendurchmesscr von k" 2" und einen Querdurchmesser

von 2" 10". Der vou Mène triés aus dem Caucasus mitgebrachte, des Untcrkicfers

entbehrcnde Schadel bat einen Langendurchmesscr von 5" und einen Querdurchmesser

von 3" 6'"*), gehorle also einem alten Thiere an, ^vas auch seine stark entwickelten

Kiimme und Fortsatze nachvyeisen. Dcr erwahnte Lappliindiscbe zu einem Skelete geborige

Schadel misst 3" 10" im Langen- und 2" 7" im grossten Querdurchmesser. — Die fiinf

sammtlich von der Nonlwestkiiste stammenden Amerikanischen Biberschadel gebijren gleich-

falls Thieren verschiedenen Alters an. Der grosste davon (der des durch Kuprianow

erhaltenen Skelctes) zeigt einen Langendurchmesscr von k" 11"' und einen Querdurch-

messer von 3''!^ y,''. Der Langendurchmesscr des kleinsten betriigt 3" k'" und der grosste

Querdurchmesser dessclben 2" k'" . Ein aus Californien stammender besitzt einen Langen-

durchmesscr von k" 5'" und ein aus Kenai hcrriihrender einen Langendurchmesscr von

k 6 .

Im Allgcmcinen kommcn durch die Gesammtgestalt die Europaischen und Amerika-

nischen Biberschadel mit einander uberein. Dics gilt namentlich auch von dcr bei der

Profdansicht sichtbaren vom Ilinterhaupt zu den Spitzeu der Nasenbeinc verlaufcnden Linie,

worin sich kciueswegs mit Fr. Cuvier eine Abweichung des Europaischen vom Ameri-

kanischen Dibcr finden liess, obgleich ich drei in der Grosse iibercinslinimcnde Schadel

verglcicben konnte, wovon zwei dem Europaischen, einer aber dem Amerikanischen Biber

angehoren. Ebcnso gelang es mir nicht durchgreifende Unterschicde an dem Ilinterhaupts-

und Scheitellcistcn oder an den Jochbeinen und der Form des das Hirn umscbliesscnden

Theiles des Scbadels zwischen den Bibcrn Europa's und Amcrika's wahrzunehmen. Als

einziges, allcrdings, so viel ich nach den vorliegenden Materialien zu beurtbeilen vermag,

constantes Unterscbcidungs-Mcrkmal bleibt von den von F. Cuvier nambaft gemachten,

nur die auffallend verscbiedene Bildung der INasenbeine, welchem Kennzeichen sich in-

dcsscn, vile Avir sogleich niiher sehen werden, manche andere beim wiedcrbolten Vergleich

Europaischer und Amerikanischer Schadel von mir aufgefundene Abweichungen an-

schliessen.

*) Der grosste Querdurchmesser enlspricht also nicht iramer dem grossten Langendurchmesscr.
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% i-

Obère Ânsicht der verschiedenen Biberschadel.

(TafellI., Fig. 1— 4.)

Betrachtet man den Schiidel der Europaischen (ebd. Fig. l.u. 2.) und Amerikanischen

(ebd. Fig. 3. u. 4.) Biber von obcn, so bemerkt nian folgende besondcre Abwcichungen:

1) Der zwischen den Augonbraunbogen befindlicbe Stirntbeil ist bei allen Europiicrn

kiirzer und breiter, weit brciter als lang, bei den Amerikanein aber scbnialer und

etwas langer (fiist so breit als lang), so dass der mitticre Querdurchmesser des vor-

dern, zwischen den Augen befindlichen Stirntheiles bei den Amerikanischen Schii-

dehi etwa oder fast so lang als der Augenbraunbogen ist, bei den Europiiern aber

bedeutender als derselbe erscheint.

2) Bei den Europaischen Schadeln sind die Augenbraunbogen kiirzer und auch ihre

hintern, der grossten Ilohe des Jocbbeins opponirten Augenforlsatze stark entwickelt,

bei den Amerikanischen dagegen ist der nur angedeutete, zuweilen sogar kaum an-

gedeutete, oder ^\enigstens schwach entvvickelte, hintere Augenbraunfortsatz etwas

hinter der griissten Ilohe des Jocbbeins benu'rkbar. Der vordere Augenbraunfortsatz

ist bei allen Europaern gleichfalls stiirker als bei den Amerikanern.

3) Die vom untern Augenhbhlenloche bis zum untern W'inkel der Nasenoffnung ge-

messene Oberschnautze ist bei zwci gleich grossen Europaischen Schadeln (n. 56. u.

186 der Kiewer Sammlung) breiter und etwas langer als bei einem ein ahnliches

Grossenverhaltniss bietenden Amerikanischen Schadel des Akademischen Muséums.

h) Die grossteû Abwcichungen zeigen die Nasenbeine. Die Lange derselben betragt bei

allen Europaischen Schadeln weit iiber '/j der Lange des von den Schneidezahnen

bis zur Crista occipitalis gemessenen Schàdels, wogegen bei den drei grossern der

Amerikanischen Schadel die Lange der Nasenbeine nur sehr wenig oder kaum iiber

Yj und bei den kleinsten noch nicht '/^ der SchadcUange ausmacht. Die Nasenbeine

der sechs âltern vorliegenden Schadel des Europaischen Bibers sind daher langer

und erstreckcn sich mehr oder minder weit nach hinten , d. h. mehr oder weniger

iiber den vordern Hocker des Augenbraunbogens hinaus, so dass sie meist mit ihreni

hintern Rande fast oder ganz der Mitte des Augenhohlenringes gegeniiber sich be-

finden. Bei einem jiingern polnischen Biber (n. 57 der Kiewer Sammlung, Taf. IL

Fig. 2.) reichen sie indessen nur bis zum vordern Drittel des Augenringes*) und

bei unserem jungen Lapplandischen Biber liegen sie, fast ganz wie bei unserem Ca-

lifornischen Biberschadel, nur dem Umfange des vordern Bandes des Augenringes

gegeniiber. Bei keinem der fiinf vorliegenden Amerikanischen Schadel gehen da-

*) Als Beispiel der starken Verlangerung der Nasenbeine kann unser Caucasiscber Schadel (Taf. II. Fig. 1.) dienen.
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gcgen die Nasenbeine iiber dea vordern Ilocker des Augenbraunbogens hinaus. Fast

bei allen Scbadeln des Europàischen Bibeis siiid im Vcrgleich mit den fiinf voiiie-

genden Aoierikaaern die Nasenbeine der Form nach langlicber, in der Mitte und

hinten aber meist schmaler, so dass die Dreite derselben in der Mitte etwa zwischen

V und V ihrer Liino-e sch\Yankt, wabrend bei unsern fiinf Amerikanischen Schiideln

die Breite ibrer Mitte zwiscben Vj und V^ ihrer Lange bctragt. Obgleich also die

Nasenbeine der Amerikanischen Biber im Ganzen breiter sind, so weichen sie doch

hierin weni^er als durch ein geringeres Langcnverhaltniss ab. Der àussere Seitcn-

rand der Nasenbeine ist bei den Europaischen Bibern nicht so stark gekriimmt als

bei den Amerikanischen. Zwei der Europaischen Schadel nahern sich aber hierin

schon den Amerikanischen. — Die Oberseite der vordern Halfte der Nasenbeine ist

bei scchs der Europaischen Schadel ziemlich flach, bei zwei andern dagcgen (n. 51

u. 1955 der Kiewer Sammlung) wie bei allen fiinf Amerikanern stark convex.

In Bezug auf das Verhalten der Nasenbeine bleibt den vorstehenden Mitthei-

lungen zu Folge daher nur die im Vergleich zum Schadel ansehniichere Lange der-

selben als Merkmal des Europaischen Bibers iibrig, da sich die stiirkere Verlangerung

der Nasenbeine nach hinten nicht bei allen Europaischen Bibern, namentlich nicht

bei unserm Lapplandischen, eben so scharf nachweisen liisst. Moglicherweise konnten

aber bei jiingern Thieren die Nasenbeine wcniger nach hinten gehen als bei den

Erwachscnen, so dass also die erwachsenen Europaer sich dennoch durch stjirker

nach hinten gchende Nasenbeine unterschieden. Fiir dièse Ansicht spricht 1) dass

bei allen vor mir licgenden sechs alten Schiideln des Europaischen Bibers die hin-

tern Enden der Nasenbeine mehr oder weniger stark nach hinten reichen und dass

dies in einem geringern Grade bei einem jiingern, den Lapplandischen um k Linien

im Langendurchmesser iibertrefifenden Scbiidel der Kiewer Sammlung (n. 57) der

Fall ist und 2) dass bei einem sehr jungen Amerikanischen Schadel die Nasenbeine

auch im Vcrhiiltniss etwas weniger nach hinten sich erstrecken als bei den Er-

wachsenen.

5) Der Stirntheil des Thriinenbeins des Amerikanischen Bibers ist mehr dreieckig, hin-

ten doppelt breiter als vorn und kleiner als bcim Europaischen, auch liegt es fast

nur zwischen dem Joch- und Stirnbein, indem es nur mit seinem vordern randartigen

schmalen Ende an einen kleinen Fortsatz des Obcrkiefers stosst oder sich ihm auch

wohl nur nahert, Beim altweltlichen Biber liegt aber der grossere, viereckige, hinten

und vorn glcich breite Stirntheil des Thranenbeins nicht blos zwischen Joch- und

Stirnbein, sondern verbindet sich in ahnlicher Ausdehnung gleichzeitig mit dem

Oberkiefer.
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§•2.

Ânsicht des Schadels von vorn.

(Taf. II., Fig. 5, 6.)

Bei der genauern Belrachlung des Biberschiidels von vorn ergab sich, dass bei allen

untersuchten Europaischen Schadcin (Taf. H. Fig. 5.) die Nasenoffnung dreieckig, unten

schmaler und daher mehr oder wcniger ziigespilzt erscheint, wahrend die sie unten be-

grcnzenden kammformig erhobenen SeiteniJinder nacb unten sicb in einen mehr oder we-

niger spitzen Winkel zusammenncigcn. Bei den Amerikanischen Schiideln (Taf. II. Fig. 6.)

besitzt dagegen die Nasenoffnung eine viereckige Gestalt und erscheint unten nur wenig

schmaler als oben , wahrend die untern Enden der kammfôrmigen Leisten ihrer Seiten-

riinder fast parallel siad und sich nur wenig nach innen kriimmen.

Der Vergleich der beiden glcich grosscn Europaischen Schadel mit dem ihnen an

Grosse entsprechenden Amerikanischen des Kuprianow'schen Skelets wies nach, dass bei

den Europaischen Schadehi die Zwischen- und Unterkiefer nebst den Schneidezahnen ganz

augenfallig breiter, aber ctwas niedriger seien als beim Amerikanischen Schadel und zwar

so, dass die Breite der Zwischenkiefer der Amerikanischen zu der der Europaischen sich

etwa wie 9:13, also fast = 3 : i verhalt. Die Breite eines einzelnen Schneidezahns des

Oberkiefers betragt beim Europaischen Biber etwas mehr als '/^ der Breite des vordern un-

tern Bandes des Zwischenkiefers, wahrend jeder einzelne obère Schneidezahn des Ameri-

kanischen Bibers in der Breite V^ des Querdurchmessers des untern Zwischenkieferrandes

gleichkommt.

§• 3.

Ânsicht der Biberschadel von der Seite.

(Taf.ill., Fig. l.u. 3.)

Der Vergleich der Profilansichten der beiden eben erwahnten Europaischen (unter

n. 55. u. 186 in dem Catalog der Kiewer Sammlung verzeichneten) Schadel mit dem eine

gleiche Grosse bietenden Schadel des Kuprianow'schen Skeletes der Akademischen Samm-

lung lieferte nachstehende Resultate:

1) Die, wie bereits oben erwahnt, von dem vordern Ende der Nasenbeine bis zum

Hinterhauptskamm verlaufcnde gerade Linie bietet zwischen dem Amerikanischen

(Kuprianow'schen) und den beiden mit ihm in der Grosse iibereinstimmendcn Euro-

paischen Schiideln keinen wesentlichen llnterschied. Dasselbe Résultat ergiebt sich

aus dem Vergleiche aller iibrigen Europaischen und Amerikanischen Schadel.

2) Der Jochfortsatz des Oberkiefers erscheint an der ausseren Fliiche seines oben neben

dem Oberkieferfortsatze des Jochbeins liegenden Theiles bei den Europaern mindestens ''2

so breit, meist mehr als '
^ so breit, als das obère neben ihm liegende Ende des Oberkiefer-

fortsatzes des Jochbeins und zwar sogar bei den jiingern Exemplaren (so bei n. 57 der
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Kiewer Samnilung und unscrm Lapplandisclien Biberscliàdel). Bei allen drei grossern

Amerikanischcn Biberschàdein erreicht der ricben dem vordcrn obern Jochbeine lie-

gende Jocbfortsatz des Oberkiefers nur etwa \/^ der Breite des obern Endes des

Oberkicferfortsatzes des Jocbbeins und erscheint, wenigstens in seinem mittlern und

obern Theile, fast nur aïs Rand, was an unserm kleinsten Amerikanischen Schadel

besonders horvortrilt, woran selbst das untcre Ende des Jocbfortsatzes des Ober-

kiefers randartig auftrilt.

3) Der Nasenfortsatz des Zwischenkiefers ist bei den Europjiischen altern und alten

Schadein, bei denen die bintern Eiiden der Schneidezaline weniger nach oben zu

steigen scbeinen als bei den altern Amerikaniscben, iiber den bintern, ini Scbadel

steckcnden Enden der obern Schneidezahne mit cinem mehr oder weniger ansehn-

licben, von vorn nach hinten gehenden Langs-Eindruck versehen, der aber auch

bei dem sehr jungen Amerikanischen Biberschadel sich findet, woran, abweichend

von den drei grossern mir vorliegenden Amer. Biberschadehi , die bintern Enden der

Schneidezahne mehr grad nach hinten gehcn, wie bei den Europaischen Schadein

verschiedenen Altcrs.

k) Das Jochbein erscheint bei den Europiicrn in der Mitte seines breitern Theiles im

Allgemeinen hbber.

5) Die hinter und unter dem hintern Augenbraunbogcnhocker vom Scheitel und Stirn-

bein gebildete Leiste ist bei den Europaischen Schadein ansehnlichor und tritt mit

einer von der Schiafenbeinschuppe sich erhebenden, bei den Amerikanischen Scha-

dein meist fchlenden oder nur angedeuteten Leiste in Verbindung.

6) Der hakenfijrmige Fortsatz des Jochforlsatzes des Schlafenbeins liogt mit seiner

vordern Spitze beim Amerikanischen Bibcr fast oder nur wenig hinter dem vordern

Rande der Schliifenschuppe, wahrend er beim Europaischen Biber stets mehr oder

minder wcit hinter ihm liegt. Beim Europaischen Biber erscheint iiberhaupt das Ende

des Jochforlsatzes des Schlafenbeins mehr dem Ilinterhaupt und dem knijchernen

Gehorgang genahert.

7) Bei dem Amerikanischen Bibern steigt vom untern Winkel des hintern Scheitelbein-

endes ein mehr oder weniger dreieckiger, etwas gebogener Fortsatz nach unten,

der zwischen dem hintern Ilakenfortsatz der Schliifenschuppe und die Hinterhaupts-

schuppe tritt. In Folge dièses bei manchen Europaischen Bibern, so bei unserm

Kolaer, nur schwach angedeuteten Fortsatzes ist der hintere obère Winkel der Schla-

fenschuppe bei den Amerikanischen Bibern meist mehr abgerundet, bei den Euro-

paischen aber dreicckig und kiirzer.

8) Bei den neuweltlichen Bibern ist das Ende des Kronenfortsatzes des Unterkiefers

schwach oder gar nicht hakenformig, wenigstens nicht so stark hakenformig gc-

bogen Avie bei mehrern Europiiern. Bei allen fiinf Unterkiefern des Amerikanischen

Bibers liegt die vordere Oeffnung des Canalis inframaxillaris unter, bei denen des

Europaischen Bibers etwas vor der Alvéole des vordern, untern Backenzahnes.
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§• ^-

Ânsicht des Schâdels von hinten.

(Taf. I. Fig. l.u. 2.)

Die allgemeine Form der Hinterhauptsschuppe bietet koine wosentlichen Unterschiede.

Die Mitte ihrer hintern Fliiche zeigt bei dcn Amerikanischen wie bei den Europaischen

Biberschadein auf der iMitte blos eiiie fliichere oder tiefere, breitere oder scbmalere Grube

oder eine einfache, ja zuweilen doppelte Liingsleiste.

Das Hinterbauptsioch ist dagegen bei allen dem Europaischen Biber angebôrig-en Scha-

dela (Fig. 1.) unten weniger breit als bei den Auierikanern (Fig. 2.), erscbeint dagegen weiter

nacb obcn ausgedobnt als bei den Letztern, so dass sein obérer Rand mit der Basis des

Jocbfortsatzes der Schlafenboine ziemlich in eiuer Ebene sicb beiindet, wJibrend bei den

Amerikanischen Scbadeih der obère Rand des llinterbaiiptsloches etwa dem untern Rande

des Jocbfortsatzes gegeniiber liegt. — Dem cben bescbriebenen Vcrhalten des Hinlerhaupts-

loches entsprechond, erscbeint bei den Europaischen Schâdein, was besonders deutlich bei

den beiden mit dem Kuprianow'schen Amerikanischen gleicb grossen hervortritt, die Hinter-

hauptsschuppe iiber dem Furaineii occipitale niedriger als bei den Amerikaneru.

$ 5.

Untere Ansicht der Europaischen und Amerikanischen Biberschadel.
(Taf. III., Fig. 2. u. 4. und 2'u. 2" und 4'u. 4".)

Die fiir die Gattung Castor so charakteristische, auf der untern Fliiche der Basis des

Hiuterhaupts vorkommende 3— k'" tiefe, 6— 7"' hinten breite, 6— 8" lange Grube ist

bei allen vorliegenden Europaischen Biberschadein (Taf. III. Fig. 2.) grosser, tiefer und

mehr rundlich und von besonders hinten starker gebogenen, rundiichen Seitenrandern ein-

geschlossen, so dass sie 3— k'" tief, 6— 8 " lang und hinten 6— 7'" breit erscbeint. Man
findet sie bei denseiben hinter der Mitte mehr oder weniger erweitcrt, wiibrend sie bei

den Auierikanern (ebd. Fig. V.) kleiner, ini Verhaltniss zur Breite langer und schmaler,

hinter der Mitte nicht erweitert, am hintersten Ende sogar mehr oder minder verschma-

lert erscbeint und ausser einer mehr langlichen Form ziemlich gerade Seitenrander und

eine geringere Tiefe besitzt. Ihr Langendurchmesser betragt 6", ihr grôsster Querdurch-

mcsser k—-5"' und ihre Tiefe 2\/^"— 3".

Die zu den Knochenblasen der Schlafenbeine gehenden hintern Fortsatze der innern

KeilheinlUigel sind bei allen Europiiern kiirzer und daher die Knochenblasen der Ossa

teiu[)oritin weiter nach vorn geriickt als bei dcn Amerikanern.

Die Gaumenbeine variiren bei den Europaischen und Amerikanischen Biberschadein

sowohl in der Lange und Breite als auch in der grossern oder geringern Zuscharfung

des vordern Endes. Bei beiden giebt es Schadel an denen sie mehr oder weniger ùberein-

stimmen oder abweichen.

Mém se. nat. T. VII.
'

g
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Die Jochbogen erscheinen beim Euiopaischen Biber am untcrn Haude oft dicker, bei

manchen Individuel! aber aiich nicht dicker als bei deo Amerikanern.

Die Syuiphyse des Unteikiefers ist beim Euiopaischen Biber kiiizer und sclmialer.

Im Bau der Backenzahne gelang es mir iibrigens nicht Differenzen aufzufinden.

ABSCHNITT III.

Ueber die Càirôi§so des /liiierikaiiischeii iiiid Euro|iaiseiieii ISiiiers.

Nachdem man friihor die Frage unbeantwortet gelassen halte, ob die Amorikanischen

oder Europiiischen Biber grosser seien, sprach sich Oken (Lehrbuch d. Zool. Abth. 2.

Jena 1816. 8. S. 881) dahin aus, dass der Europâische Biber {Europdische Lei) kleiner

und iibcrdies auch heller sei; dagegen soll nach ihm (ebend. S. 883) der Amerikanische

lAmerihanische Lci, mehr rothlicii-braun und griJsscr erscheinen, namentlich eine Lange

von 3— k' erreichen, vvahrend, wie er S. 880 benierkt, seine Scbiidellange 5" und Scha-

delbreitc 3" betrago

Desmarest (Mammal. n. '^22, p. 278) meinte im Gegensatz zu Oken, den er aber

nicht citirt, dass die Europaischen Biber ein wenig grosser als die Amerikanischen seien.

Wie bereits angedeulel wurde, sprachen wir ebenfalls im crsten Bande der Medizini-

schen Zoologie S. IG die Ansicht aus, dass die Europaischen, sich der Lange von k' aà-

hernden Biber grosser und schwerer seien, wie dies besonders auch ihre grijssern Castor-

beutel andeuteten. Offenbar Icgten wir damais auf das kleine Exemplar des Amerikanischen

Bibers im Beriiner Muséum und die damais zu unvollstandigen Angaben der Grossenverhiilt-

nisse Europaischer und Amcrikanischer Biber, so wie auf das Verhalten der von uns be-

obachteten Castorsiicke ein zu grosses Gewicht.

Seit deni Erscheinen unserer Arbeit (1827) sind verschiedene Materialien geliefert

worden, die es gestatten diirften die Erorterung der Frage iiber das Grbssenverhiiltniss

des Amerikanischen im Vergleich zum Europaischen Biber mit besserem Erfolge von neuem

vorzunebmen.

Grosse der Europaischen Biber.

Nach Andr. Wagner (Schreber's Sâugethiere. Supplem. IV. S. 6) diirfen wir die

Lange eincs grossen Thieres auf 2^
^ Fuss, des Schwanzes auf fast I und das Gewicht

iiber kO Pfd. rechnen.

Pallas (Zoogr. L p. H-S) giebt das Gewicht eines altcn Mannchens iiber 50 Pfd.*)

und die Lange desselben bis zum After auf 2' 8" an, also um l" kiirzer als Wagner.

*) Da Pallas seineii Biber in Russiand wog, so bedienle er sich wohl des kleinern russischen Pfundes.



Zoologie. Beltràge zur nàhern Kenntniss der Gatlung Castor. 59

Ein in Kiirland geschossener Biber zeigte nach Driimpclmann und Friebe (Getreue

Abbilduiig-cn d. Thierr. ans d. nordl. Provinzcn Russl. Riga 1800) von der Schnauze bis

bis zum Schwanzcnde eine Lange von 3'/^', war also um ctwa
'/i'

kiiizer als der Wagner-
sche und auch kiiizer als der Pallas'sche.

Ein spiiter, als die Hauptarbeit iiber den Biber erschien, von uns gemessener und zu

eiuem Nachtrage benutzter, von niir und Ratzeburg untersuchter niannlicher EIbbiber

(Mediz. Zool. I. S. 135) mass von der Schnauzen- zur Schwanzspitze 3' 9'', bot also die-

selben Verhaltnisse wie der Wagner'sche. Fast diesclben Maasse zeigte auch, mit Aus-

nahme des um ^/^
' kiirzern (vielleicht grossteniheils durcb Eintrockmn verkiirzten) Schwan-

zes, ein ausgestopftes, aites europaisches Ciber-Exemplar der Berliner Sammlung.

Der von Weber (Berichte iiber die Verhaucllungen der Kijnigl. Sachsischen Geselisch.

d. \^ issonseh. zu Leipzig. Bd. H. S. 196) untersuchte weibliche, nicht trachtige Biber mass

vom Scbeite! zur Schwanzspitze nur 37 Pariser Zoll, also nur 3' i
".

Das grossie der in (1er Sammlung der Kiewor Universitât aufbewahrten, vom Herrn

Professer Kessler giitigst fiir dièse Mittheilungen gemessenen Biber-Exemplare bietet von

der Schnauze bis zur Schwanzspitze im Bogen gemessen 32 ' 9 ". Die Lange des Schwan-

zes betragt 9" 3'", die Liinge des Schuppentheils 7" 2", die grossie Breite des Schup-

penlheils im Bogen gemessen 3" 6 " Pariser Maass.

Der grijsste Kiewer Biberschlidel misst im Làngendurchmesser 5'' 3'" Par. M. und im

Querdurchmesscr 3 ' 8'". Ein zweiter grosser poluischer Biberschadel zeigt einen Langen-

durcbmesser von 5 ' l' ' und einen Querdurchmesser von 3" 8 '. Der Caucasische Biber-

schadel der Akademischen Sammlung, welcher offenbar auch einem alten Thier angehort,

bietet einen Laiigendurchmesser von 5 ' und einen Querdurchmesser von 3" 8".

Nach einer gefalligen Mittheilung des Ilerrn Professor Kessler misst das grossere

polnische Biberskelet der Kiewer Sammhmg, wozu der oft erwiihnte Schadel n. 57 gehiirt

vom erslen Halswirbel zur Schwanzspitze im Bogen 32" Par. Maass, also unter Zurech-

nung des 5" l'" langen, von mir gemessenen Schjidels 37" 1 ", also 3' l" l'". Es ge-

h()rte also eiuem kleinern Individuum an, als die von Wagner, so wie von Ratzeburg

und mir gemessenen Biber.

$ 2.

Gro.sse der Amerikanischen Biber.

Charlevoix Flist. d. 1. nouv, France. T. V. p. 1^0) spricht von weniger als k' langen

Bibern. Nach Sarrassin (Ilist. de l'Acad. roy. de Paris, ann. ITO'i', p. h8) wiirden aber

3— k lange, 40— 60 Pld. wiegende Exemplare vorkommen. Richardson (Fauna Boreali-

Americana, p. 106) giebl die Liinge eines nach seiner IVIeinung vollig ausgewachsenen,

vom grossen Sklavensee stammendeu Exemplares des Brittischen Muséums auf M) Zoll

Kijrperlange (wohi mit Ausschluss des schnppigen Theils des Schwanzes, der 11 ' 6" be-

triigtj an.
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Unser grosser weiblicher, Californischer Bibcr bietet, von dcr Nasen- zur Schwanz-

spitze gemessen, eine Lange von 3' 7" 8" Pariser IMaass. Seine Scliwanzlange vona After

betragt l' 6". — Ein jedenfalls, ^\ie aucb der nur h" 6" lange Schadel zeigt, nicht

ausgewachsenes iMannchen, welcbes VYosnessenski ans Kenai mitbrachte, zeigt von der

Schnauzenspitze zur Schwanzspitze eine Lange von 3' l" 2" und eine Schwanzlange

von r i'/^.

Unser grossier, dem von Kuprianow erhaltenen Skelet angehijriger Amerikanischer

Schadel besitzt einen Langendurchmesser von 4-' 11' und einen grijssten Querdurchmesser

von 3" ^^1^". Er ist aiso nur wenig (l") kiirzer als der Caucasische und kommt mit

zwei alteu pohiischen Schiideln von Dibern mitllerer Grijsse, no. 55 und 186 der Kievver

Sammlung, in den Dimensionen im Wesentlichen iiberein. Das Kuprianow'sche Skelet mit

dem Schadel misst 3' l" 3", ist also um 2'" langer als das griJssere Kiewer Skelet eines

pohiischen Bibers, obgleich sein Schadel kiirzer und schnialer, also kleiner erscheint.

Der Kenaier Biberschadel zeigt eine Lange von k" 6 ", ist also fast '/^ Zoll (5")

kiirzer aïs der Kuprianow'sche, welcher letztere also ohne Frage einem grossern und zwar

ungefiihr fast '/,2 grossern, mithin also von der Schnauzen- zur Schwanzspitze 3' 10"

langen, in der Grosse also mit den griissern bis jetzt bekannten Europaischen Bibern fast

ùbereinstimmenden, ja dieselben etwas iibertrelfenden Exemplare angehorte.

% 3.

Allgemeine Folgerungen uber die Grosse des Europaischen und A merikanischen

Bibers.

Erwagen wir nun, dass nach Charlevoix und Sarrassin in Amerika h' lange Biber

vorkommen, dass ferner das grosse Londoner Amerikauische Exemplar, wenn Richardson
(was nicht ganz deutlich ist) die Korperlange bis zum Schuppentheil des Schwanzes auf

k^ engl. Zoll bestimmte und, was gleichfalls nicht deutlich sich herausstellt, der nach

ihm 11 6 lange Schuppentheil des Schvyanzes binzuzurechnen wiire, sogar von der Schnau-

zen- zur SchvFanzspitze also iiber k engl. Fuss lang sein ^viirde, so mochten demnach die

Amerikanischeu Biber eher ein wenig grosser erscheinen als die Europaischen, was auch

Bachmann und Audubon a. a. 0. p. 358 meinen, ohne freilich ihre Angabe durch an-

gefiihrte Dimensionen zu begriinden. Fiir dièse Anuahnien stimmen indessen die beiden

grossern der Kiewer Biberschadel (n. 56 u. 1955) keineswegs, da sie, ebenso wie der Caucasi-

sche, den Kupriauowschen an GriJsse iiberbieten, also griJssern Thieren angehcirten als dieser.

Den letztern miichte ich freilich nicht als Repriisentanten der grossern Amerikanischen

Biberschadel ansprechen, um so mehr, da Oken von 5" langen Amerikmischen, also in

der Grosse etwa mit unserm Caucasischen iibereinslimmenden Schiideln spricht, und unser

Kuprianowscher Schadel nach Maassgabe seiner Nah(e und Knocheideisten offenbar einem

weniger alten Thiere angehiJrte als der grosste, nach Maassgabe der verschwundenen Niihte

und Knochleisten sehr alte Kiew'sche Biberschiidel.
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Die Europaischen und Amerikanischen Biber mochtcn daher wohl kaum in der Grosse

sich unterscheiden, wenn sie aber dennocb in der Grosse abweicben sollten und die grôssten

ihrer Schadel nicht viel iiber 5' lang waren, so diirlten die grôssten Amerikaner, in Be-

tracht desgrossen Kiewer iiber 5" langen Schiidels violleicht cber etwas kleiner als die grôssten

Europiier sein. Jedenfalls diirfte man auf Gruiuilage der jetzigen Erfahrungen in der Grosse

kcinen wesentlicben Unterschied nachvveisen kiJnnen. Wenn dius aber dennoch Bachmaun

bebauptct, so sah er wohl in den Europaischen Sanimlungen nirgends ein so grosses alt-

weltlicbes Biber-Individuum, wie das gewesen sein muss, dem der grosse Kiew'sche Scha-

del angehorte, da der Europiiische Biber wegen baufiger Nachslellungen schon lange nicht

mehr seine âusserste Griisse entfalten kann, \\ie dies jetzt noch in Amerika moglich ist.

ABSCHNITT IV.

Ueber die Castorsiickc nnd das Castoretiin der ait. uiid iieuweltlichen
Biher.

Wenn es sich um fragliche Differenzen des Europaischen und Amerikanischen Bibers

handelt, so miissen auch die Praputialbeutel (Castorbeutel) in Betracht gezogen werden.

Dass die einerseits aus Europa oder Asien, andererseits aber aus Amerika stammenden

Biber hinsichtlich des aussern Ansehns ihrer Castorbeutel, so wie der Beschaffeuheit und

von vieien glaubwiirdigen Beobachlern behaupteten abweichenden Qualilat und Wirkung

ihres Sekretes sich unterscheiden. ist wohl als ïhatsache zu betrachlen*). Man kcinnte

indessen dièse Abweicluing aus den verschiedencn Nahrungsniitteln und climatischen Ver-

hiiltnissen, so wie aus der, wie man (Niisson u. A.) gemeint hat, periodisch veranderten

Sekretion des Castoreunis ableiten. Dies gilt indessen offenbar nicht von der Gestalt und

der Textur der Sdcke. Nameutlich erscheinen die Amerikanischen Beutel im Allgemeinen

langlicher und weniger dickhiiutig als die Europaischen, wessbalb sich auch ihre Iliiute

weniger leicht trennen lassen. Auch ist in den Amerikanischen Beutelu, die im Allge-

meinen mehr von langlicher Gestalt, ebenso wie auch diinner und weniger gerundet sind

und desshalb kaum ein solches Volum wie beim Europaischen Biber zu erreichen scheinen,

das Sekret nicht allein der Quantitiit nach geringer, sondern bietet, wenn es der Luft

ausgesetzt ist, oder langer gelegen hat, ein mehr oder minder gliinzendes, harz-, nicht

wachsartiges, glanzloses Ansehn. Den Analysen von Brandes zu Folge soll iibrigens das

Moskowilische (Europiiische und Asiatische) atherisches Oel, Castorin und Castoreumresinoid

in weit reichlicherer Menge als das Amerikauische enthalten. JNach den von meinem geehrten

*) Man vergleiche hieriiber besonders was der kenntnissreiche Martius (Lehrbuch der Pharmazeutischen Zoo-

logie S. 17 ff.) sagt, womil frcilicb OesterJen (Haiidb. d. Ueilmittellebre. 4. Ausg.) nicht stimmen will. Uerra

Oesierlen's absprecheades Talent ist indessen auch auderweitig documentirt.
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Collegen Sinin aus dcn von Lehmaun angesicllton Analysen gezogenen, mir giitigst mit-

getheilten Resultaten cnlhiilt fias Europaisch-Asiatische nu-hr (68 pCt.) in AIkohol losliche

Bestandlheile als das nur 40 pCl. davon entlialtcndo Amerikanische, wâhrend das letztere

auch gleiclizcitig mchr (18 pCt.) Epithclealsloff als das nur 9 pCt. davon bk'tcnde Euro-

pâisclie onthalt. Beim Hussisclien Casloreiim betragon die in Aether loslichen Substanzen

2'/2, bei Deutscbt'n 7' , und bcim Ameiikanischeu Uber 8 pCt. -

Die ebon angofiiliiten Abweicbungen der von Amcrikanischen oder Euiopaisch-Asiati-

schen Bibern eibaltcncn Vorbautsackc und ihres Sekretes diirftcn daber docb im Allge-

meinen ihre Gcllung habcn und um so olior von eincr spezifiscbcn Abwoichung der Arae-

rikaniscbon IJibcr abgelcilet wcnicn konncn, da dièse in so vielen Puncten des Scbadelbaues

von den altweltlichen Ciborn sicli unterscbeiden.

ABSCHHITT V.

Allgoiiioiiie Epgebiiisse ans den vorstelit'iiden Beinerkungcn.

Fasst man nun scblicsslich obigo IMittlieilungen naher ins Auge, so ergiebt sich :

1) Dass von den Kuhl'scbon, Okcn'schen und fiiibern Brandt-Ratzeburg'schen âus-

sern Werkmalen keins fiir die Artunterscbeidung braucbbar erscbeint,

2) Dass in dcr rciativen Korpergrosse die Amerikanisclien Biber nach den voiliegenden

Erfabinngcn von dem Europaischen sich nirbl wesenllich (vermutbUch gar nicht)

unterscbeiden diirften.

3) Dass in Bezug auf das VerhJillniss der Kopf-, Ohr-, Fuss- und Schwanzl)ildung es

mir bis jetzt nicht gelungen ist durcbgreifende Merkmale aufzufinden.

h) Dass dagegen beiin Vergleich von acht Scbadeln Europaischer Biber mit fùnf Schji-

deln von Bibern der Amerikaniscben Nordweslkiiste sich mannigfache, zum Tbeil

schr aulfallcnde, constante Unterscbiede zwischen den ait- und neuwelllicben Bibern

herausstellten.

5) Dass manche dieser Schadel-Unterschiede aucb Abweicbungen im âussern Bau be-

dingen diirften. Dass endiicli

6) die bekannle foimelle, hislologische, zwischen den ait- und neuweltlichen Bibern

statlfindende Abweichung der Yorhautsiicke und ihres schon im aussern Ansohn ab-

weichenden Sekretes ebenfalls oiner arllichen Verschiedenheit beider das Wort zu

reden schcinen.

Die Ansicht der artlichen "Verschiedenheit vvird sich deninach freihch bis jetzt haupt-

sacbiicb nur auf die bedeutenden Abweicbungen im Schiidelbau stiitzen konnen, denn die

bis jetzt aufgefundouen aussern Merkmale (siebe oben Abschnitt I. §. 2.) konnten nur aus

dem Schadelbau abgeleitet werden und ermnngeln noch der festern, proportionalen, mathe-
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matisclien durch directe Beobachtung gewonnenen Vergleichungspuncte, indem sie auf das

freilich leiclcr nur zu oft in neuern Zeiten zur Artunterscheidung- angewandte mehr oder

weniger, langer oder kiirzer, broiter oder schmaier hinauslaufen.

Man kann daher selbst die Frage aufwerfen ob zwei im Ilabitus einander ungemein

nahe stehende, ja anscheiuend nicht verschicdene iind sicher festgestellter aiisserer IMerk-

male entbehronde, aber craniok)gisch bedeutend und zvYar constant und in bestimmten

mathematiscb-plaslischen Verhallnissen abweichende Saugethierformen als zwei besondere

Arten zn' betracbten seien?

ErvA'âgen wir, dass zwar viele gute Arten durch aussere und innere Merkmale von

einander abweicbon, dass es aber auch unter den Saugethieren viele Arten giebt, die sehr

gute aussere, jedoch nur geringe iiiiiere IJnterschiede bieten (z. B. die IMarderartigen),

dass endlicb bei manchen niedern Thierforiuen , die sich tiusserlich sehr ahnlich sehen

narahafte Abweichungen im innern tîau vorkommen, so lasst sich kaum in Abrede stellen,

dass auch unter den Saugethieren Arten vorhandcn sein mogen, deren Differenzen haupt-

sachlich im innern Bau, namentlich im Schadelbau zu suchen sind. Die Zoologen haben

iibrigens die Richtigkeit dieser Annahme bereits vorausgesetzt, wenn sie neue Arten, wie

namentlich unter deu Delphinen, nach blossen Schadeldifferenzen aufstellten, ohne die

Thiere gesehen zu haben.

Wir diirfen daher wohl kein Bedenken tragen gegenwarfig den Amerlkanischen Biber

aïs besondere, craniologisch sehr abweichende Form vom altwelllichen zu unterscheiden,

und die bis jetzt ermitteiten Kennzeichen beider auf folgende V\eise zu gruppiren.

1. Castor fibor seu ciiropaous.

Rostrum longius. Dentés incisivi dilatati, superiorum singuli partis alveolaris anterioris

tertia parte sublatiores. Oculi inter se, nec non a rostri apice remotiorcs. Nasus in parte

anteriore plerumque magis depressus. Arcus superciliares magis prominentes.

Frons ossea inter arcus superciliares abbreviata, subdilatata mediae partis dlametro

transversa, nec non arcu superciliari abbreviato brevior. Arcus orbitalis processus posterior

evolutus, luberculiformis. Tubercula arcus supraorbitalis in universum magis evoluta. Dia-

meter a foraminc infraorbitali ad ossis intermaxillaris apicem ductus longior. Ossa nasi in

animaHum adultorum cranlis Yj cranii longitudinis longe supcrantia, margine externo late-

rali parum arcuata, medio vix vel parum dilatata, parte posteriore longe pone tuber super-

ciliare anterius conspicua, parte anteriore plerumque plus minusve supra depressa. Aper-

tura nasalis triangularis, marginibus lateralibus, cristaeformibus infra in angulum acutum

convergentibus. Ossis lacrymalis pars superior quadrangularis, non solum cum osse fron-

tah et zygomatico, sed eliam cum maxilla marginis sui anterioris posteriorem longitudine

aequantis ope conjuncta. Ossa intermaxillaria cum dentibus incisivis, radicibus magis hori-

zontalibus inslructis et symphysi mandibulae, nec non dentibus incisivis inferioribus latiora.

Dentés incisivi inter se magis distantes. Processus zygomaticus maxillae parte sua juxta
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processum maxillarcm ossis zygomatici dimiiliam cjus latitudinetn aequans vel latior. Os zygo-

maticum parte sua laliore altius. Crista sub tuberculo arcus supraorbitalis posterioris coa-

spicua magna, crislula insigni ex osse tcmpoiali prodi-iinte aiicta. Processus zygomatici ossis

temporum apex niagis pone ossis temporum suturam anteriorem conspicuus. Ossis parietalis

ano-ulus inforior triaugularis vix processum euiittens. Mandibnlae processus coronoideus in

universum magis uncinatus. Canalis infraorbitalis apertura anterior seu extcrna ante dentem

molarem mandibulae prinium conspicua. Foramen occipitale altitudinem latitudini aequalem

offerens, magis sursum cxtensum, qua de causa squama occipitalis supra foraminis magni su-

periorem marginem hiuiiilior. Partis basilaris ossis occipilis inferioris faciei fossa major,

profuudior, pone médium lalior magisquc rotundata, marginibus latcralibus satis arcuatis cincta.

Processus pterygoidei inlerni breviores, quare buliae osseae magis antrorsum directae.

S. Cai^tor ainoricanus Fr. Ciiv.

Rostrum brevius. Dentés incisivi minus dilatati, superiores partis alveolaris anterioris

tertiam partem circiler aequantes. OcuU inter se, nec non apici rostri magis approximati.

INasus, ut videtur, pauio convexior. Arcus superciliares minus prominentes.

Frons ossea inter arcus superciliares satis elongata, quoad longitudincm fere mediae

partis latitudini et arcui superciliari subelongato aequalis. Arcus orbitalis tuberculum poste-

rius obsoletum, anterius minus evolutum. Diametcr a foramine infraorbitali ad ossis inter-

maxillaris apicem ductus brevior. Ossa nasi V^ cranii longitudinis vix vel parum superantia,

margine externo laterali valde arcuata, medio subdilatata, parte postcriore ultra tubercula

arcus supraorbitalis anteriora baud extensa, parte anteriore plerumque supra convexa. Aper-

tura nasalis subquadrangularis marginibus lateralibus parum introrsum curvatis. Ossis

lacrymalis pars superior triangularis, aniice multo angustior, quare vix cum maxilla, sed

cum osse fronlis et zygomatico tantum conjuncta. Ossa intermaxillaria cum dentibus inci-

sivis, radiées magis sursum arcuatas praebentibus, et symphysi mandibulae, nec non denti-

bus incisivis inlerioribus angustiora. Processus zygomaticus maxillae parte sua juxta pro-

cessum maxillarem ossis zygomatici conspicua '/^ latitudiuis ejus aequans vel angustior. Os

zygomaticum parte latiore bumilius quam iuEuropaeis. Crista sub tuberculo arcus superciliaris

posteriore conspicua parva, cristula temporali minima rarius aucta. Processus zygomatici

ossis temporum apex squamae ossis temporum suturae anteriori fere opposilus. Ossis parie-

talis angulus inforior in processulum hamatum deorsum productus. Mandibulae processus

coronideus in universum minus uncinatus. Canalis infraorbitalis apertura anterior seu ex-

terna sub dente molari mandibulae primo conspicua. Foramen occipitale infra latius quam

altum. Squama ossis occipilis supra foraminis magni marginem superiorem altior quam in

Castoribus europaeis. Partis basiliaris ossis occipitis fossa subquadrato-oblonga, minus pro-

funda, marginibus lateralibus parum arcuatis cincta. Processus pterygoidei interni longiores,

quare buliae osseae minus antrorsum spectantes.
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Ëi'klilMiiig der Tafelii.

Tafd I.

Verschiedene Schuppentheile der Obcrscite des Biberschwanzes:

Figur A, B, C. Schuppen vom Ameiikanischen Biber, einmal vergrossort.

« A , B , G' Einzehie davon viermal vergrossort.

J. vom giôsseni; C. vom kleinera Cnlifornischen Aveiblicben Exemplar «nd

B. von einem Biber aus Kenai.

M D. Schuppen eines jungen Lapplandisehen Bibers in doppeltcr Grosse;

« D'. eine viermal vergrosserte Scbuppe desselben.

« E. Schwanzschuppen eines jungen Bibers von unbekanntem Fiindort, ebcnfalls in

doppelter Grosse.

M F, G, H, I und K. Zeichnungen von Schuppen der Oberseite verschiedener

Schwanze des Europaischeu Bibers, die mir Ur. Prof. Kessler in Rievv mittheilte,

vergrosserte Schuppen darstellend.

Fig. 1. Hinterhaupt des Schâdels des Europaischeu Bibers (n. 56) der Kiewer

Samndung, '/^ natiiilicher Grosse.

2. Dasselbe von unserm grossern Skelett des Amerikanischen Bibers, '/^ na-

tiirlicher Grosse.

Tafel IL

Figur 1 — 2. Ansichten des Europaischen Biberschadels von oben ^/, naturUcher Grosse.

Fig. 1 nach einem von Ménétries aus dem Caucasus mitgebrachten Schadcl.

Fig. 2 nach einem grossen Schadel n. 56 der Kiewer Samndung.

« 3 — '*. Ansichten des Schâdels des Amerikanischen Bibers von oben, cbenfalls

"2 natiirlicher Grosse.

Fig. 3 nach dem Schadel unseres grossern von Kuprianoff erhaltenen Skelets.

Fig. 4 Schadel eines Caiifornischen Bibers der Akademischen Sammlung.

« 5. Der Schadel des Europaischen Bibers von vorne gesehen ^^ natiirlicher Grosse

n. 56 der Kiewer Sammlung.

(I 6. Der Schadel des Amerikanischen Bibers unseres grossern Skelets von vorne

Y2 naliirlichcr Grosse.

À. Zwischenscheitelbein des Lapplandisehen Bibers in natiirlicher Grosse.

B. Dasselbe vom kleiuern Skelet (n. 57) des Kiewer Europaischen Bibers.

« 7. Dasselbe vom Schadel unseres kleinern Skelets des Amerikanischen Bibers.

Mém se. Dat. T. VU. q
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Tafel III.

F"ig;ur 1 — 2. Ansichten des Schadels des Europiiischea Bibcrs '/, naturlicher Grosse.

Fig. 1. Der Scliadel von der Seite mit abgerucktem Untcrkiefer l', nach dem

Kiewer Schadcl n. 56.

Fig. 2'. Der Untcrkiefer desselbcn von oben und

« 2" von unten geseben.

« 2. Der Schadel von unten.

« 3 — h. Ansichten des Scbadels des Amerikanischen Bibers "2 natiiilicher Grosse.

Fig. 3. Der Schadel des Amerikanischen Bibers unscres griissern Skelets von

der Seite mit abgcriicktem Unterkiefer (3'.)

« \. Derselbe von unten.

Fig. i'. Der Unterkiefer desselben von oben und

« k" . von unten gesehen.
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ZWEITER AUFSATZ.

Ueber die Variation einzelner Knochen des Biberschâdels*) als schlagendes

Beispiel der zuweilen sehr betrachtlichen individuellen, gestaltlichen

Abweicliung der Scbiidelknochen einzelner Thierarten.

(Lu le 1. Avril 1853.)

VVenn man Gelegenbeit hat eine grossere Menge Schadel ein und dersclben Tbierart

mit oinandcr zu verglcicben, so ergiebt sicb nicbt selten, dass bei genauerer Bctiachtung

keiner davon ganz geuau mit dem audern iibereinstimmt, sondern, dass aile leichtere

oder auffallcndere Unterscbiede zeigen. Die letztern sind oft so bedeutend, dass, wenn
man uur zwei oder drei Schadel vor sich batte, kein Bedenken tragen wiirde, nach der

jetzt vorhenschenden Méthode der Arlbestimmuiig an eine spczifische Differenz der Thiere

denen sic angehorten, zu denken. Das Studiiim eiuer grôssern Zabi von Biberschâdeln

zeigte mir, viic irrig ein solcher ans der Vergleicbung weniger Excmplare gezogener Schluss

sein wiirde, ein Ergebniss, welcbes iibrigens schon bei meines Gollegen v. Middendorff
ausgezeicbnetcn Untersuchungen iiber den gemeinen Baron und in meiner craniologischen

Monographie des Rhinoteros tichorhinus sich herausstellte. Die nachstehenden Mittheilun-

gon haben daher nur zum Zweck auch im Schadelbau der Gattung Castor die mir auf-

gefallenen Variationen namhaft zu machen und zu zeigen, dass nur mehrere, noch besser

aber recht viele Exemplare ein und derselbcn ïhierform sie mit geringerer oder griisserer

Sicherheit zu begrenzen vermijgen.

Die Nasenbcine , das bintere und vordere Ende des Stirnbeins, die Scheitelbcine und das

Zwiscbenscheitelbcin, oder wohl richtiger die Zwischenscheitelbeine, bieten bei den Bibern

*) Dass hier nur von solchen Abwoichungen die Rede soin kann, welche sowolil der Europiiiscbe als der Anie-

rikaniscbe Biber bieten, nichl von solchen, wodurch sie sich constant unterscheidcu , verstehl sich von selbst.

*
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in gostaltlichcr Boziehuiig so viole Variationcn, dass selton zwei Schadel aile vier dor

genaniitcn Knochenpaare von gleicher Bildung aufzuwcisen verniogen. Die nachstehenden

nahern Angabcn, wobei wir, vyenn man etwa gcgen die spezifisclio Diflerenz des ait- iind

ncimellliclîpn Bibers Zvpcifel erheben sollte, die mindcstens als eigene Race von deu Euro-

paischon Cibern zu soadeniden Amerikanischen unter einer besondcTn Rubrik auffiihren.

werdon den gelhanen Ausspiuch naher zu begiiinden suchen, wozu icb auch noch auf

die der vorstehenden Abhandlung beigefiigten Tafeln veiweise.

§• 1-

Variationcn der Nasenbeine der Biber.

A. Altwellliche Biber.

Vk'ie ich im vorstehenden Aufsatze nachwies, zcicbnen sich die Europaischen Biber

uach iMaassgabe von acht ihnen angehorigen mir vorliegenden Schadeln vor den Anieri-

kancrn, wovon ich fiinf Schadel vor mir habe, durch sehr stark verlangerte, viereckige.

mit ihrcMi hiiitern Enden den vordern HiJcker des Augenbraunbogens nach hinten mehr

oder weniger iiberragende, in der Mitte und hinten schmalere Nasenbeine ans. Ueberdies

bietcn aber die Europaischen Schadel hinsichtlich der Nasenbeine manche Differenzen.

Sie sind namentlich in der Mitte und hinter der l\îitte schmaler oder breiter. Bei vier

Schadeln (n. 55, 57 und 1955 der Kiewer und dem Caucasischcn Schadel (Taf. II. Fig. 1.)

der Petersburger Sammiung, nvo die Nasenbeine sehr verlangcrt, hinten verschmalert und

mehr oder wcniger zugespitzt sind, kommt ihre Breite in der Mitte fast nur '/^ der Lange

gleich. Bci andern Schadeln, die weniger verlangerte und nach hinten verschmalerte Na-

senbeine zeigen, betragt dagegen die Breite derselben in der Mitte bei vveitem noch nicht

'/g, sondrrn etwa |/j, so beim Schadel n. 5S (siehe Taf. II. Fig. 2.), dann beim Schade)

n. îî*2 der Kiewer Sammiung, oder noch nicht Y^, so beim Schadel n. 186 derselben.

Die hintern Enden der Nasenbeine sind ziemlich stark zugespitzt, (so bei n. 55 und

1955 der Kiewer Sammiung und unserem Caucasischcn Schadel Taf. II. Fig. 1., oder un-

regelmassig schief abgestutzt, so bei n. 56 (Taf. II. Fig. 2.) 57 und 186 der Kiewer

Sammiung, ebeuso wie bei unserem Lapplândischen Schadel oder bogcnformig zugerundet,

wie bei n. 192 der Kiewer Sammiung.

Der aussere Scitenrand kann von der Mitte an gerader (Schadel n. 57 und 192 der

Kiewer Sammiung) oder mehr oder weniger gebogen n. 56 (Taf. II. Fig. 2.), ferner n. 186

und 1955 derselben, uebst unserm Lapplândischen und Caucasischen Schadel (Taf. II.

Fig 1.) verlaufen.

Die Oberseitc der Nasenbeine kann blos in der hintern Halfte stark convex und er-

habener sein (n. 1955 der Kiewer Schadel und unscr Caucasischcr). Die genannte Con-

vexitat kann aber auch weniger (z. B. am Schadel n. 55, 56, 186 und 192 der Kiewer

Sammiung) vortreten oder unmerklich sein, so bei zwei jùngern Schadeln, n. 57 der

Kiewer und dem Schadel des Lappliindischen Bibers der Akademischen Sammiung.
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Die obère Fliiche der hintern Haifte der Nasenbeine kanii sich stark, namenllich an

dcn Scbiideln n. 57 iind 1599 der Kiener Sammliino: nach don Seiten abdachen, so dass

die Innenrander beider Nasenbeine sogar in einen schwachen Langsknmm sich erheben,

oder aber, wie bei den sechs andern Schadeln des Europaischen Bibers, mehr oder vveni-

ger scbvvach g-ewolbt sich darstellen.

Das vordcre Ende der Nasenbeine kann auf seiner aussern Flache platt, so am Scha-

de! n. 5G und IfcG der Kiewer SammUnig und dem Caucasischen Schadel, etwas platt,

so am Schadel n. 55, 192 und 1955 der Kiewer Sammlung, oder selbst mehr oder min-

der, jedoch nieht bedeutend, convex sein, wie dies beim Schadel n. 57 der Kiewer Samm-

lung uud unserm Lapplandischen der Fall ist.

Die Nasenbeine kiJnnen selbst, was sich am Schadel n. 57 der Kiewer und dem

Lapplandischen Schadel unsercr Sammhing- wahrnehmea lasst, etwas breiter (so beim Lapp-

landischen), oder schmaler (so beim Kiewer n. 57) bei jiingern Schadeln, aïs bei denen

erwachsener Thiere sein.

In der Bilduug der Nasenbeine des Europliischen Bibers herrscht also grosse Variation.

B. Variationen der Nasenbeine bei den neuweltlichen Biborn.

Bel keinem der fiinf vorliegenden Amcrikanischen Biberschadel, von denen vier unter

sich in der Form sehr ùbereinstimmen, geht das hintere meist abgestutzte Ende der Na-

senbeine nach hinten iiber den vordera Hocker des Aug'enbraunbogens hinaus. Die Na-

senbeine sind, wie gleichfalls schon oben angegeben wurde, mit denen Europaischer Bi-

ber verglichen, kiirzer, in der IMitte breiter, stets mehr aïs V4 , fast cher '/g, so breit

aïs lang, hinten abgestutzt oder schief abgerundet, auf der Oberseite meist convex und

mit Ausnahme eines sehr jungen Schadels, der weniger stark gebogene âussere Seiten-

rander bietet, mit einem ansehniich-gekriimmten aussern Seitenrande versehen. Nur bei

einem Californischen Biber ist die Oberfliiche, aber nur ganz vorn, ziemlich platt.

Ini Ganzeu bemerkte ich also an den Nasenbeineu des Amerikanischen Bibers weni-

ger Abweichungen, als an denen des Europaischen.

% 2.

Variation der Stirnbeine der Biber.

Der vordere die Augenbraunbogcn bildcnde Theil der Stirnbeine ist bei den Euro-

paischen Bibern kiirzer, dicker und breiter, wahrend die Augenfortsalze, hesonders die

hintern cntwickelter erscheinen, aïs bei den fiinf Amerikanischen Bibern.

Das hiater dem hintern AugenbraunhiJckcr bofindliche, also hintere Ende des Sfirn-

beins, welches stets iiber den vordern Winkel des Schlafenbeins hinaus nach hinten sich

erstreckt, ist sowohl bei den Europaischen als Amerikanischen Schadeln der Gestalt nach

sehr variabel. Dièse Variation bezieht sich namentlich auf die grossere oder geriugere

Breite und Lange seines hintersten Theiles.
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Der cben genanute hintere Tlieil ist sowohl bei den Europaischen, aïs bei den Ame-

rikanischen Schadelii kiiizer und bieitcr odcr spitzer und schmak'r, und crscheint ira

letztcin Fallo mehr vcrUiiigert.

An keiiiem der vorlicgcnden Amerikanischcn Scbiidcl sind indessen die bintern Enden

der Stirnbeine so breit als bei vier Europaern, namentlich dem Scbadel n. 56, 57, 186

und 192 der Kiewer Sammiung' und unsereni Lappllindiscben Scbadek Dci den genannten

Schadeln ist der hinter dem Augenbraunbogen bcfindbche Tbeil des Stirubeins hinten

mehr oder weit mehr als '^ ^^ breit als vorn und bietet einen ziemlich schriig abge-

stutzten (n. 57), oder gobogenen (n. 192 und 182) hintern Rand.

Bei einem andcrn Europaischen Schâdel (n. 56 der Kiewer Sammiung- Taf. II. Fig. 2.)

kommt die Droite des hintern (massig breiten) Stirnbeinendes mit der Droite des genann-

ten Stirnbeinendes unseres Californischen (Taf. II. Fig. k.) und Kenaior Schadels im Gan-

zen iiberein nnd betriigt noch nicht ganz ^f^ des vordern, hinter dem hintern Augen-

braunhiiiker liegenden Theiles. Zwei Europiiische auch durch hinten sehr stark zuge-

spitzte Nasenbeine ausgezeichnetc Schiidel (n. 1955 der Kiewer Sammiung und unser Cau-

casischer), dann unser Scbadel des Amorikanischen Dibers von Kuprianow) zeichnen

sich durch am hintersten Ende ungemein verschmiilertc Stirnbeine aus. Dei ihnen bctragt

die Droite des hintern Stirnbcinrandes nur y^ oder kaum \'^ ihres vordern hinter dem

hintern Augenbraunhocker gelegenen Theiles.

Die sebr variabale Gestalt des hintern Stirnbeinendes bietel also weder beim Ameri-

kanischen noch beim Europaischen Diber feste Merkmale.

§.3.

Variation der Scheitelbeine.

Beim Vergleich der beiden Europaischen Scbadel n. 56 und 186 der Kiewer Samm-

iung mit einem gleiche Grosse zeigendem Amorikanischen Diberschadel, namentlich dem

Kuprianow'schen, erscheint, cbenso wie beim Vergleich der sechs iibrigen, ungloich

grosson Europaischen Diberschadel mit den drei andern, ebenfalls ein verschiedenes Grossen-

verhaUniss bietendcn Amerikanischcn Schadeln das vordere Ende des Scheitelbeins bei

tien Amerikanorn etwas breiter. Die Droite desselben variirt indessen bei den Europaischen

Schadeln derselben Grosse, ist z. D. beim Scbadel n. 186 der Kiewer Sammiung, wo es

von allen Europaischen Schadeln die grosste Droite besitzt, breiter als beim Scbadel

n. 56 derselben Sammiung, ja zeigt selbst bei manchon grossern Schadeln, so bei dem

grossten Kiewer (n. 1955) im Verhaltniss eine geringe Droite.

Der innere Rand des vordern Eudes der Scheitelbeine ist nach Maasgabe des schmii-

lern oder breitern hintern Stirnendes entweder nur schwach bogenformig und kaum hinten

etwas ausgeschnitten, so bei n. 1955 der Kiewer Scbadel und unserem Caucasischen, die

beide ein sehr schmales hinteres Stirnbeinende bieten, oder erscheint mehr oder weniger
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(namentlich bei tien Schadein n. 55, 5G, 57, 186 iiiul 192 dor Kie\-ver iind dem Lapp-

laudiscbcn Schadel der akademischen Saiumlung) hakenaitig- aiisgeschnilleii.

Bei den Ainerikanischen lîiberschadeln ist der genannte Rand im Allgeiueinen, weil

sic schmalere bintere Stirnbeinenden besitzen, vveniger slark bakeuforiuig ausgescbnitlen.

Mail fiiidet imlessen ein alinUches Verhalten auch bei nianclien Europaischen Scbudeln,

so bei unserin Caucasischen und beira Biberscbiidel n. 1955 der Ricwer Sammlun<r.

Die auf der Oberseite der Scbeitelbeine vorkommenden, die Schlafengrube iiacb obea

begrenzenden stumpfen, langslaiifendcii Knocbcnleisteu variiren sowobl bei den Europai-

schen als bei den Amerikanischen Biberschadelu ungemein. Bei jiingern Thieren sind sie

stets mehr enlfernt von der Mittellinie des Schadels. Bei altern Thieren nilhern sie sich

mehr der Mittellinie. Bei sehr alten Schadein, so bei n. 1955 der Kiewer Sammlung', ist

ihr hinteres Ende ganz auf die Mittellinie geriiekt. — Die genauntcn Leisten laufen da-

her mehr oder weuiger parallel, nach hinten weuig convergirend (jiingere Schadel) oder

sie convergiren hinten mehr oder weniger. Sie verlaufen entweder zienilich grade oder in

einem leichten, meist aussen convexen, selten an ihrem hintern Ende aussen concaven

Bogen nach hinten.

§• ^-

Ueber die Variation der Zwischenscheitelbeine des Bibers.

(Hiezn Taf. I. Fig. 1 — 4 und Fig. A, B, C.)

Dass die Biber, wie die andern Nag'er, ein Zwischenscheitelbein besitzen, ist schon

durch Cuvier (Rechevch. s. l. oss. foss. éd. 3. 8. VIII, 1, p. 19)*) Leuckart, Meckel,

Otto, Wiedemann u. A., bcsonders aber durch die neuern Untcrsuchungen Gruber's

(Abliandl, a. d. menschl. und icrgl. Ànalomie, St. Pelersb. 1852. S. 23) bekannt.

Den Angaben des letztgenannten Anatomen zu Folge, die an drei mir ebenfalls vor-

liegenden Schadein (zwei Amerikanern und einem Caucasier) augestellt wurden, a wiire es

bei Castor sehr gross, lang (l"— l" 1 — 2") von vorn nach hinten, und von einer Seite

zur andern 6 — 7") breit. Die vordere Ecke sei bald spitzig, bald stumpf, die Seiten-

rânder 2 — 3mal , die Basis einnial ausgebuchtet. »

Mcinen an dreizehn Schadein des Bibers angestellten Beobachtungen zu Folge ist das

Zwischenscheitelbein sowohl bei den Europaischen als bei den Amerikanischen Bibern

grossen Variationen unterworfen.

Im Allgemeinen, und besonders im Vergleich mit dem ZvFischenscheitelbein der mei-

sten andern Nager, ist es stets langer als breit, in der Mitte des hintern mehr oder we-

niger gebogenen Bandes mehr oder weniger ausgeschwcift und am vordersfen Ende stets

schmaîer als ara hintern. Seine Lange betragt meist etwa \'^, aber auch haufig etwas mehr

*) Cuvier ntmit das Scheitelbein dreieckig, was aber eine nur zuweilen Torkoramende Form ist (s. unteii.)
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oder wcniger als V5 der Scliadelliinge. Die grossie Breite, welche ^/^, V3— Va «der we-

niger seincr Lange erreicht, bietet es constant in seinem hintern Thoil, jedoch nicht am

hintern Ilande, sondcrn vor dem schief abgestutzten und meist ausgerandetcn, nicht selten

abor auch zu^erundeten, VVinkeln des hintern Endes des Scitenrandes. Nur zuweilen, so

bei unserem Californischen Schadel, der ein sehr breites, vorn nur unmerkUch verschmâ-

lertes Zwischenscheitclbein besitzt, ist es vor seiner Mitle wenig schmaler aïs an seinem

hintern Ende. Die Scitenrander bieten in der Regel eine dreifache Ausrandung; eine hia-

tere kiirzere meist weniger tiefe hinter der grossten Droite des Knochcns, dann eine

lanière mehr oder weniger tiefe, die Mitte des Knochens treffende, und eine vordere

kiirzere oder l'ângere, das vordere Ende des Knochens mehr oder weniger zuscharfende.

In Folo^e der meist mehr oder weniger entwickdten oben genannten seitlichen Ausran-

dun"cn niihert sich das Scheitelbein bei neun der vodiegenden Schadel mehr (Taf. H.

Fi"^. 1 und A) oder weniger (ebend. Fig. 3. etc.) der Geigenform. Nur bei drei Schadelu

ist es mehr spitz-dreieckig, wie es Cuvier sah (Tab II. Fig. 3.) Bei genauerer Unter-

suchuno' Itisst die mehr oder minder ansehnliche hintere, mittlere oder vordere Breite

mehrere Hauptformen, sowohl bei den Europaischcn als bei den Amerikanischen Schiideln

unterscheiden, Dicse Unterscheidung kahn auf die Gestalt dos vordern Endes, die Mitte

oder das hintere Ende desselbcn Bezug haben. Nach Maassgabe der Gestalt des vordern

Endes kann man drei Hauptformen unterscheiden.

A. Das vordere Ende ist in eine nach vorn gerichtete, gerade, stark zugescharfte

und ab"esetzte, bei altern Thieren mit einem Kamm versehene lange Spitze verlangert.

Ilieher gehiJrt die Gestalt des Zwischonscheitelbeins bei allen alten mir voriiegenden

Schadeln des Europaischcn Bibers, so namentlich an unserm Caucasischen Schadel (Taf. II.

Fig. 1.), dann an dem Schadel n. 56 (s. Taf. II. Fig. 2.), 55, 186, 192 und 1955 der

Riewer Sammlung. Auch den Amerikanischen Bibern fehlt sie keineswegs, wenigstens

sehe ich sie am Schadol des Kenaier und K uprianow'schen (Taf. 11. Fig, 8.) Bibers.

Die erwahnte Spitze kann glattere oder mindostens nur leicht gezahnelte (so an den

der Kiewer Sammlung gchbrigou Schaileln n. 55, 56 (Taf. II. Fig. 2.), 186, 192 und 1955),

oder mehr zackigc Riinder haben. Das Letztere gilt vom Caucasischen (Taf. II. Fig. 1.),

dem Ruprianow'schcn (Taf. II. Fig. 3.) und dem Kenaier Schadel, kommt also sowohl

bei Europiiorn a!s bei Amorikanern vor.

B. Das vordere Ende des Zwischonscheitelbeins ist zwar kurz abor doch ziemlich spitzig.

Zu dieser Kategorie gehort das Zwischenscheitelbein eines jungen Biberschadels n. 57

der Kiewer Sammlung (Taf. II. B.), dann das unseres Lapplandischen Bibers (Taf. II. A.)

und das des Schiidels unseres kleinen, von Wrangel'schen Amerikanischen Bibers (ebd. C),

welches letztere schon bedoutend zur folgenden Kategorie hinneigt. Die Rubrik B konnte

ubcrhaupt nur vorubergehende, jugendliche Bilduugsstufen enthalten oder als iMittelstufe

zwischen A und C zu betrachtcn sein.
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C. Das vordere Ende des Zwischcnscheitelbeins sehr stumpf und breit mit iiberaus

kurzer, kaum merkiicher Vorspitze.

Ilieher gehort aus der Zabi der mir bekannten Zwischonscbeitelbeine nur das eines

Schadels von mittlerer Grosse aus Californien (Taf. II. Fig. k.)

Nach Maassgabe der Breite des ver der Mitte des Knocbens zwischen seiner vordern

und niittlern Ausrandung- befmdlichen Tbeiles kann man folgende Formen unterscheiden :

A. Der binter der vordern Spitze vor der mittlern, seitlichen Ausrandung des Kno-

cbens befindlicbe Tbeil ist weit scbmaler, etwa nur V^mal so breit als der bintere, so

dass das Zwiscbenscbeitelbein fast verlangert — dreieckig und weniger geigenformig er-

scbeint, so beiin Kuprianoff'scben (Taf. II. Fig. 3.) und dem Kenaier Scbadel.

B. Der binter der vordern mebr oder weniger vcrlangerten und abgesetzten Spitze

vor der mittlern, seitlicben Ausrandung des Knocbens befindlicbe Tbeil des Zwiscben-

scbeitelbeins ist nocb zieuilicb breit und misst gegen Y; oder '/g der grossten hintern

Breite. Icb fand solcbe Zwischenscbeitelbeine bei den Scbadeln n. 55, 56 (Taf. II. Fig. 2.).

57, 186 und 1955 der Kiewer Sammlung, ebenso wie an unserem Caucasiscben (Taf. II.

Fig. 1.) Lapplilndischen (Taf. II. A.) und kleinern Amerikanischen Scbadel (ebd. C).

Das Zwiscbenscbeitelbein erscheint daber mebr oder weniger geigenformig und

scheint, wenigstens bei den Europiiern, nach den vorliegenden Scbadeln zu urtheilen

meistentbeils dièse Form zu bieten.

C. Der binter der vordern, sebr stumpfen, kurzen, kaum merklichea Spitze vor der

mittlern, langern, seitlicben Ausrandung befindlicbe Tbeil ist kaum ein wcnig scbmaler

als der bintere, wesbalb das Zwiscbenscbeitelbein sebr abgekiirzt, breit- geigenformig er-

scbeint, so an einem Californiscben Scbadel (Taf. II. Fig. k).

Das bintere Ende des Zwiscbenscbeitelbeins kann einen in der Mitte mebr bogen-

formig (an dem Scbadel des Wrangel'scben Skelets, Taf. II. C.) oder meist mebr oder

weniger dreieckig ausgerandeten bintern Rand haben. Das letztere gilt namentlicb von

den Zwischenscbcitelbeinen aller iibrigen von mir untersucbten Scbadel, wie die auf Taf. II.

Fig. 1, 2, 3, 't, A und B dargestellten Zwiscbenscbeitelbeine nacbweisen. Die Amerikani-

scben Biber (mit Ausuabme des Wrangel'scben) weicben hieriu nicbt von den Euro-

paischen ab.

Ausnabmsweise kann jederseits zwischen der vordern und mittlern Ausrandung ein

kleines Knochenzackcben (««) vortreten, wie man dies namentlicb am Zwiscbenscbeitelbein

(Taf. II. G.) des Wrangel'scben Scbadels wabrnimmt, was icb aber aucb bei einem alten, der

hiesigen Universilat geborigen, vonKutorga giitigst zum Vergleich gestellten Scbadel sebe.

DaSj wie eben gezeigt wurde, der Form nacb sebr variabale Zwiscbenscbeitelbein bot

iibrigens keinen wesentlicben die Europaiscben von den Amerikaniscben Bibern trennenden

Unterscbied. Zwei der Amerikanischen Scbadel, der Kuprianoff'sche (Taf. II. Fig. 3.)

'und Kenaier bieten allerdings, abweicbend von den Europaern, fast dreieckige, vorn stark

verschmalerte und zugescbarfte Zwiscbenscbeitelbeine. Es nâbern sich indessen dieser

Mémoire se. nalm. T. VII. A A



74- J. F. B R A N D T
,

Zoologie.

Bildung schon manche Europder. Es konncn indcssen an dcn Amerikanischen Bibcrscha-

deln auch Zwischcnsclieilelbeine vorkommen, die vorn sogar Lrciter, als bei dcn Euro-

paem sind, wie dies das Zwischenscheitelbein des Californischcn Schadels (Taf. II. Fig. k.)

nachweist. Dcr letztere Umstand lasst ubrigens darauf schliessen, dass an den Amerika-

nischen Schiideln auch Mitlelformen der ZA\iscbenscheitclbeine vorkommen miissen, die

denen der Europaischen Diber mehr oder niinder ahnlich erscheinen. In der That weicht

das gcigenfôrmige Zwischenscheitelbein des Wrangel'schen Schadels (Taf. II. C.) mit

Ausnahmc der mehr zufalligen Seitenzackchen (ad) und dem mehr bogenfiirmig ausge-

schweiften Rand nur wenig von dem des Lapplaiidischen Bibers (ebd. A.) ah.

Einen Liingskamm auf den Zwischenscheitelbeinen bieten sowohl die alten Europai-

schen, ais auch die alten Amerikanischen Biber. Bei den jungcn Europiiern (Taf. II. A.)

und Amerikanern (ebd, C.) fehlt er oder ist sehr schwach angedeutet.

Bereits Cuvier (Recherchés s. l. oss. foss. éd. 8. VIII. 1. p. 19) sagt vom Zwischen-

scheitelbein: «il est double dans les jeunes sujets». Diesem Ausspruche muss auch ich bei-

treten. Der Californische, einem noch nicht viillig ausgewachsenen Biber angehorige Schadel

(Taf. II. Fig. k.), zeigt durch eine centrale, das Zwischenscheitelbein der Lange nach

durchziehende, deutliche Furche, dass dasselbe urspriinglich aus zwei Ilalften besteht.

Auch das Zwischenscheitelbein (Taf. II. Fig. A.) des Lappliindischeu Schadels bietet un-

verkennbare Spuren einer dasselbe in zwei Haiften iheilenden Langsfurche. Dass aber die

Zwischcnscheitelbeine friih mit einander verschmelzen kijnnen, beweist der dem Lapplandi-

schen an Grosse nachstehende, also jiingere Wrangel'sche Schadel, dessen Zwischcn-

scheitelbeine (Taf. II. G.) bereits vcreiut sind.

$ ^-

Ueber das Vorkommen accessorischer, namentlich Worm'scher Knochen am

Biberscbadel.

Worm'sche Knochen scheinen, so weit man nach den vorhegenden Schadein ur-

theilen darf, nicht gerade sehr haufig zu sein. Von acht vorliegenden Schadein des Eu-

ropaischen Bibers bietet nur dcr Caucasische (Taf. II. Fig. 1.) rechterscits hinter dem Stirn-

bein ein kleines, fast dreieckiges, bereits von Gruber (Abhandl. a. d. menschl. und ver'jl.

Àiiat. S. kl) beschriebenes Knijchekhen. Bei einem unserer vier Amerikanischen, spiiter

aus der Haut genommencn, und daher von Gruber noch nicht benutztem Schadel aus Cali-

fornien (Taf. II. Fig. k.) bemerke ich dicht hinter den Slirnbcinen in der Mitte der sutura

sagittalis ein ziemlich ansehniiches, unregelmassiges, am Rande stark gczacktcs, einiger-

maasscn rhomboidales und ausserdem vor dem Zwischenscheitelbein ein kleineres, langliches,

am Rande ebcnfalls stark gezahneltes.

Es kommen also zuweilen sowohl bei den Europaischen als bei dcn Amerikanischen

Biberschadeln Worm'sche Knochen cinzein oder zu zweien vor.
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Einige Worle iiber die Variation der Gaumenbeine.

Die in cin Dreieck convergirenden Gaumenbeine (Taf. III. Fig. 2 und h.) sind cbcn-

falls, besonders am vordern Ende, manchen Varialionen unterwoifen. Meist ist das vor-

dere Ende kiirzer oder langer zugespitzt. Die Spitze ist zugeschiirft oder in der Mitte

ausgerandet. Zuweilen, so namentlich am Kie^-ver Schâdel u. 55, erscheint vorn nur eine

sehr kurze, breitere, abgestutzte Spitze, ^'\'ahrend hinter derselben als Abweichung die

Gaumenbeine breiter und melir bogenrandig erscheinen.

S- 7.

Varialionen des Kronenfortsatzes des Unterkiefers.

Der Kronenfortsatz des Unterkiefers ist bei den Europaischen Dibern am Ende stiir-

ker (Taf. III. Fig. l'.) oder scbwacher liakeufiirmig. Die letztgenannte Form nahert die

Europaischen Biber, so weit die vorliegenden Materialien urtheilen lassen, zwei Amerika-

nischen Schadeln, bei denen der Endhaken schwach entwickelt ist, weshalb er vielleicht

als keiu, wenigstens nicht als cin sehr scharfes, spezifisches Unterscheidungsmerkmal an-

zusehen sein diirfte.



Hachtrag xu S. 40 des ersten Aufsatzes der Bcitrage ïup nâlierii Kenntniss

der Gattung^ Castor.

Als bereits nieinc Untersuchungcn iiber die Frage, ob der altweltlicbe Biber vom

Amerikanischen verscbicden sei, ebenso wie der vorstchende Aufsatz: «Ueber die Varia-

tion einzelner Knocbcn des Biberschadels» gedruckt waren', fand ich beitn Sammeln der

iMaterialien zur Geschichte der Classification der Nagethiere noch nacbstehende Bemer-

kungen, die ich zur Vervollstandigung des gescbichtlichcn Abschnittes des crsten Auf-

satzes hier nacbtrage.

Kaup [Sliizzirte Entwickelungs- Geschichte der Eiirop. Thiernelt Leipzig 1829. S. 173)

meint: der Amefikanische Biber kann um deswillen vom Europaischen nicht verschiedeii

sein, weil Fulica atra cbenfalls in Nordamerika vorkommt. — (?!) — Der fossile Biber

{Castor trogontherium) ist vom Lebenden nicht specifisch verschieden.

Willbrandt {Naturgeschichte S. 182) sah im Pariser Muséum an einem (Amerika-

nischen?) Skelete 15 Rippenpaare, statt 13, welche er an zvvei von Miinz erhaltenen

Skeleten fand, und wirft daher die Frage auf, ob der Canadische Biber vielleicht ver-

schieden sei?

Zusatz zii /tbscliiiitt V. S. 63.

Bereits oben (S. G3) wurde angedeutet, dass es Arten von Saugethieren, ja selbst

ganze Gruppen derselben gabe, die durch den innern, nicht durch den âussern, Bau,

namentlich den des Scliiidels sich besonders charakterisiren. Ich wies namentlich auf die

Cetaceen hin. IVoch niiber miichten aber als Beispiel die Nagethiere liegen, unter denen

ausserlich einander oft sehr ahnliche Formcu, wie die Muriden und Psammoryctiden , die

Castoriden und Muriden u. s. \y., durch den Schadelbau namhaft abvyeichen. Man darf

sich also nicht wundern, vvenn viele oder einzelne Arten einer Nager-Gattung im VYesent-

licben sich mehr craniologisch als exomorphisch unterscheiden.
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luit specieller BeKÎeluing aiif «lie Oesclticltte (1er Qattiuig Castor,

bei^oïKler!^ des altweltliclieii Bibers.

Lu le 2 Décembre 1853.

Die griindlichere Erorterung: eines Gegenstandes erheischt nothwenciigerweise aiich

die nâhere Kenntniss seiner gescliichtlichen Entwickohmg. In Bezug auf die Erliiiiterung

der systematischen Stellung iind der Verwandtschaften des Bibers hielt ich es dalier fiir

nothig nicht blos den daraiif beziiglichen Tbeil der Geschichte desselben an sicb, sondern

im Zusammenhange mit dem seiner Ordnungsverwandten abzubandchi. Es schien dies um so

weniger iiberfliissig , da bisher meines W'issens keiner, ausscr Andr. Wagner [Gelehrte

Ànzeigen der Konigl. Bairischen Akademie der Wissensch. \2>k\. n. 50—54 und VVieg-

mann's und Ericbson's Archiv {^ki , Iter Jalirg. Bd. I. iS. 111 ff.) und theilweise

Gervaîs {Dictionn. d'hist. nat. dir. p. d'Orbigny Art. Rongeurs) den geschichtlichen Theil

der verschiedenen Classificationen der Nagethiere beriicksichtigte. Der ausgezeichnete Miin-

chener Zoologe beginnt indessen seine Mittheilungen einerseits erst mit Linné, andrer-

seits beabsichtigte er nur das Allerwesentlichste dariiber mitzutheilen, Gervais im ge-

nannten Arlikel Rongeurs T. XI des Dictionnaire uniiers. dldst. natur. dirige' par Ch.

d'Orbigny à Paris 18'^8 p. 201 giebt nur einige mit Linné beginnende Andeutungen

liber die Classification der Nager, Andeutungen, die viel kiirzer als die Wagner'schen

erscheinen und schon deshalb weniger griindlich in den Gegenstand eingeben konnen.

Es blieb mir daher ein ziemlich grosses Feld fiir weitere Untersuchungen.
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CAPITEL I.

Uebep «lie Keiiiitiii«)«ie, welclie die mKcii Perser, Kçypfer. fSrîeclion iiiid

Roiiiei* voiii altweitliclieii Itiliei* iiiid deii voii iliiii liei'.<§<aiiiiiieiidt>ii

Produkteii bcuasseii.

Von uralten, ja selbst von altern auf Classification und Verwandtschaft des Bibers

beziiglichen Daten im engcrn Sinne des VYortos kann nitht die Rede soin. Die sparlicben

Angaben dcr friibern und fruhsten Jahrhundorle, ja Jabrtausende betrachten den Biber

mi'br aïs Einzolwesen ohne ibn mit andern ihm wahrbaft verwandten Thieren naher zu

vergleichen. Hijchstons stcllte man ilin, so von Herodot an bis zum Mitlelalter hinein,

mit dor ihm in der Koipeiform, der Fiirbung, dem Fussbau und dem VVasseraufenthalt

âhnlichcn Fischotter zusammen, oder vor>\echsclte ihn wobl gar mit ihr oder andern die

Ufer dor Siisswasser bewohnenden Saugetbieren, ja selbst vielloicht auch mit don Ichncunions.

Aohnlich veifubr man mit andern Nagelhiercn, in denen man meist nicht einmal nahere

Vorvvandtc dos Bibers erkannte, da man in ihnon koine ampbibischen Thiere erblickte.

Was abor woit mohr als der Biber, selbst bei den altorn Culturvolkern, die Aufmcrk-

samkeit in Anspruch nahm war das, vcrmuthlich seit den altesten, nicht niiher bestimm-

baren, mindestons nach einigen, vielleicht vielen Jahrtausenden zu berechuenden Zeiten

aïs wirksame Arznei geriihmte, cigenthumliche Sekret seiner falschlich bis auf Rondelet

und IMatthioli, fiir Iloden erkliirton Praputialsiicke (und Aftersiicke ?) , das Bibergcil und

•\\ohl auch das BibergoiloI {//,mnr/ia Castorei), ebenso wie auch das §chone Fell dosselben.

Der hiiufige Gcbrauch der eben genanuten Produkte lasst voraussetzen, dass die Personen,

welche das Thier erlogten, auch mehrfache Konntnisse von seiner Gestalt, scinem Vor-

kommen und seiner Lcbensweise besossen haben miissen. Es fanden aber wohl dieselben

in die Wissenschaft deshalb keinon Eingang, weil sie ontweder nicht zur Kenntniss von

Culturvolkern gelangton oder donsolben gar verheimiicht wurden. Uobrigens kamcn auch

die Biberprodukte selten direct in die Hande von gobildeten Volkern, sondern wurden

ihnen meist durch Mittelspersonen verschafft. Bei manchen alten Volkern scheint aber

der Biber nicht sowohl fiir okonomische Zwecke benutzt und haufig orlcgt, sondern viel-

mchr aus bis jetzt noch nicht deutlich erklartcn, dunklen (aberglaubischen) Beweggriinden

zum Gegenstaud durch die Religion gebotener Schonung und Beachtung, wenn auch nicht

gerade der Verehrung gemacht worden zu sein.

In den heiligen Schriften der alten Perser, sowohl in den alteren, in Bezug auf ihren

Inhalt in die Urzeit des Persischen Volkes hinaufreichenden, vor Artaxerxes II, also

bis 361 V. Chr. (Spiegel Uehers. des Feiididad I. S. 12

—

ih) niedergeschriebencn, na-

menthch dem Vcndidad, Fargard III. {Uebersctzung c. Spiegel S. 200 c. 166—73) und

Fargard XIF v. 2 kommt unter dem Namen iidra (ùbersetzt durch Wasserhund ) ein

Thier vor, welches man theils auf den Biber., theils auf die Fischotter bezogen hat und aller-

dings auch beziohen kann. Beide Deutungen konnen wenigstens theilweis richtig sein, da fiir
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weniger Geiibte die bcideii fioglichcn Thieiformeu hinsichtlich der braunen Korperfarbe,

der Fiissbildung;, der Art der Behaarung iind dem Aufenlliallsorte unverkennbarc Ver-

wechselungon ermoglichende Aehiilichkciten besitzen, Im Feiididad {Ucbersetziiiig <,oii

Spiegel A7// S. 200 c. 16G ff.) hcisst es: «Der Lebensgoist des Jlundes, wenn er stirbt,

gelit zur VVasserwohnung. Dort kommen mit ihni zwei Wasserhunde, ein iMiinnchen und

ein VVeibchen zusammen, welchc von Tausond manniicben und Tausend weiblichen Hun-

den entstehen. VVer eineu Wasserhund lodtet, der macht Uitze, welche der Weide schad-

lich ist». Ahuramazda sagt, s. ebend., zu Zarathustm: «Nicht kommt vorber zu diesenOrten

und Pliitzen Speisc und Feltigkeit, Gesundhoit und Heihnittel, Wohlbefinden, Ausbrei-

tung und Wachsthum, Gedeiben von Getreide und Futter, bevor dieser, der den Was-

serbund erscblagen bat, wieder erscblagcn wird oder Opfer bringt drei Tage und drei

Njicbte lang am brennenden Feuer». Dann folgen im Farfjard XIV c. 2 ff. die weiteren

mannicbfacben und zabireicben Strafen, welche den trcffcn, der den \Yasserhund (iidra)

erscblagt und ibm eine todliche AVunde beibringt, welche die Lebenskraft beeintrachtigt.

Im erst zur Zeit der Sassaniden-IIerrscbaft verfassten Biindehesch (XIV uiid XV) glauhte

schon Anquetil du Perron in den VVorten beovre at^j (lies nach Spiegel bamara i dwi)

den Biber zu erkennen. Um jedoch iiber eine solche Deutung ins Reine zu kommen,

hatte mein geehrter Collège Schiefner die Giite sich an deii vcrdienstvollen Uebersetzer

des Vendidad und grijndlichcn Kcnner des Altpersischen zu wendcn. Der letztgenannte

ausgezeichnete Gelehrte war so freundiich in einem Bricfe vom 26 October dièses Jabres

Hrn. Schiefner Nachstehendes zu erwiedern: «Die beidcn von Ihnen angefiihrtcn Stelien

des Bundehesch sind bei Anquetil ziemlich richtig wiedergegeben. Die erste (Cap. XIV)

findet sich auf p. 30 des Westergaardschen Abdruckes und ist aus Versehen zum

Theil in Zendcharakteren mit einigen Fehiern geschrieben. Es steht namlich ubuoiii-

rayi (lies bao^'ara. i.) ««'«(lies âwî) kê (lies ke) cag âwi keritunend» d. h. der JVasser-

baovara, den man deo Wasserhund ncnnt. Die zweite Stelle lautet bei Westergaard
5*. 1-8 lin. 3) : bao ara apik pnii hamciiaria {i) dév. i. der. mia jaiuinit ddt jhimunil d. h.

der Wasser-baoara ist fiir die Feindschaft gegen den Dev , der im Wasser ist, geschaffen.

Beziiglich des Wortes bamara oder baoara ist nun zu bemerken, dass es jedenfalls hier

den Biber bezeicbnon soll, da es mit scheg obi (Persisch = Wasserhund) erkliirt wird.

Dem Nenpersischen scheint das Wort in dieser Bedeutung abhanden gekommen zu sein.

Im Vendidad findet sich der Biber gleichfalls, heisst aber dort udra, mit welchem Worte

im Sanskrit die Fischotter bezeichnet wird. Die Ilauptstelle ist Fargard XIV (Fargard

XIII ist wenig brauchbar). — Die von mir aus dem Sad-dcr^) angefiihrte Stelle (5". 202

Anin.) zeigt, dass die Tradition den Biber uud nicht die Fischotter sieht»

1) Im Sad-der Porta LXII stehen gleichfalls die Strafen, welche nach dem religiosen Geselz der Parsen die

Todluug eines Bibers nach sich zieht. Namenllich heissl es dort zum Schluss; Quicunque inquam interfecerit castorem,

inlernus erit locus ejus, semen ejus crealuris delebitur et uullam ab inferno redemptioneni invcnicl. — Dièse friiher nur
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Zwei Umslande sind es ubrigens, die nach meiner eigenen Ansicht dafiir sprechen

diirften, dass der jedenfalls mit dem hamara i âwî des Bundehesch idenlische udra eher

auf den Biber als auf die Fischotter zu bcziehen sei. Der udra ^) wird im Vendidad als

paarweise lebeudes Tbicr angedeutet, was nur vom Biber gilt. Die Bezeichnung bawara

fiihrt uns ferner auf das Sanskritiscbe babliru, das bereits Forstemann in Kuhn's Zeit-

schrifl fur vergleichende SpracUforschung Ileft 1 Berlin 1853 S. 60 ///. 2 mit dem

lateinischen fiber und altbochdeutscben bibar zusammenstellt ^) , wiibrend noch friiher

Léo {Ferienschrifleii, Ileft i S. kG) den Namen beabhar aïs die galiscbe und den Namen

befer als die coruiscbe Bezeichnung des Bibers anfubrt. Wenn nun, wie auch Spiegel

(Àvesta, Uebers. I S. 6) meint, Persische Sagen auf ein Uriand der alten Perser oder rich-

tiger vielleicbt Indogeruianen mehr im Nordcu (mijglicherweise gleicbzeitig mehr im We-
sten) vom Pendschab bindeuten, so gelangcn wir in der Tbat in die Zone der siidliclien

Biberverbrcituug. Am Eupbrat, bis wohin die Sassanidenherrschaft sich ausdebnte, fand

nian wenigstens nocb neuerdings Biber-Colonien. (Siehe unten.)

Wenn HorapoUo {Ilieroglyphica II Cap. XV) Recht bat, dass die Egypter um auf

einen durch seinon Wandel unglUcklichen Menscben binzudcuten aïs Symbol einen Biber

wahitcn, weil dièses Tbior, wie man damais glaubte, bei der Verfolgung durch die Jager

densclben seine von ibu) selbst abgebissenen Hoden vorwerfen sollte, so miisste man wohl

diesem Volke einraumen, dass es bereits j wenn auch nur durch ein Bild, die Kunde vom

fraglichen Tbier andeutete. Niramt man an, dass wenn wirklich in Egypten eine solche

Hiéroglyphe cxistirte, diesclbe von einem, wenigstens friiher, einheimiscben Tbier entlehnt

wurde, so wiirde man an ein Vorkommen desselben im Nil denkén kônnen. Angaben bei

zwei Arabern deuten sogar scheinbar darauf hin. Dimescbki liisst namlich den Biber

am Nil (Frahn will frcilich statt Ml Tobol lescn) Wohnungen bauen. Kaswini sagt, der

Kelb-el-ma (Wasserbund), einer der Bibernamen bei den Arabern, komme mit dem Kro-

kodil vor. Prosp. Alpinus [Medic. Aegypt) erwabnt weder des Bibers nocb des Gasto-

allein durch Th. Hyde (Religio veterum Persarura) bekannte Stelle des Sad der war es wohl, die zur bekannten

Ângabe vcranlasste, dass die Religion der alten Magier den Biber zu todten verbot.

2) Moin geehrter Collège Schiefner Iheilt rair mit, dass mira iiberhaupt der Etyraologie nach ein Wasserthier

bezeichne, denn uda heisst im Sanskrit Wasser.

3) In einer Note fiigt Forstemann binzu, dass das Sanskritwort hablirii, urspriinglicb braun oder fahl, das IchneumoD

zu bezeichnea scheine, diirfle wohl die ZusammeQslellung nicht hindern. — Mcin Collège Schiefner neigl sich zu der-

selben Ansicht mit der Bemerkung, dass zwar nach Amarokosha, p. 327 der Pariser Ausgabe, babhru eine grosse

Ichneunionart, nach Wilsou aber auch eine Ratte (also ein biberiihnliches Tbier) bezeichne. Das Worl braun (babhru)

konnte librigens nach ihm als adjectives Subslanti? zur Bezeichnung mehrerer brauner Thiere (wie Oitcr, Biber, Ratte,

Ichneumon) angewendet worden sein. — Das bei einem Scboliasten des Juvenal vorkommende (vielleicbt in Italien

unler dem Volke gobrauchlich gewesene) beber diirfte nach ihm seine Erklarung ans dem Celtischcn (inden. — Die Be-

zeichnungen baovara, babhru, beabhar, befer, bibar, fiber, beber, bober, befur u. s. w._ waren dcranach als gleichbe-

rechtigte Benennungen ans einer nicht mehr zu erreichonden Ursprache des indo-germanischen Stammes zu betracbtcn.

Eine Ansicht die aile friibere Versuche der Scholiasten und Grammatiker das angeblich lateinische Wort fiber anders zu

erklareu als gehalttos erscheinen lusst.
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reums. Bei den vielen, zum Theil ausgezeichneten, neuern Naturforschern , die Egypten

durchforschten, konimt ebenfalls kein Dibcr vor, was die Sache, wie schon Frahn im

Ibn Foszlan bemerkt, melir als zweifelhaft macht. Es fragt sich freilich, ob nicht die

Egyptcr auch aus der Fromde cntlehnte, auf von dorther ihnen zugekommene, auffallende

Sagen beziiglicbe Hieioglypben hatten? Ware cine solche Annabme fiir mijglich zu haï-

ten, so brauchten die Biber nicht gerade in Egypten vorzukommen, oder vorgekommen

zu sein, wie unter andern auch nach Buffon's Vorgange die Verfasser der Medizinischen

Zoologie (I S. 22 ,4iiiii.) zu einer Zeit (1827) irrigerweise meinten, wo man ûbcr den Zu-

sanimonhang des Verkchrs der Egyptcr mit den Dewohnern des wcstlichen Asiens und von

der auf Letzteres ausgedehntcn Verbreitung des Dibers weniger als jetzt wusste. Die Egyp-

tcr, die mit Assyrien, wie die von Layard aufgefundenen egyptischen Skulpturcn beweisen,

wahrscheinlich aber auch mit Babylon und Kleinasien verkehrten, konnten ja ihre Hieroglyphen

auf einer von dorther iiberkommencn Sage gcgriindct haben, dersclbcn Sage, die schon dcm

Phrygicr Aesop Stoff zu einer uns, wenn auch nur dcm Sinnc nach, erbaltenen Fabel

(KùaTcoQ) licfcrte (s. untcn). Der Umstand , dass man in neuern Zeiton am Eupbrat sogar

Colonicn von Bibern entdeckte, eben so wie die 1839 von Ilageraeister {Essai s. l.

resources d. l'Asie occidentale p. 61) gemachte Mitthcilung, dass sich im Kisil-Yrmak und

andern Fliissen der VVestasiatischen llalbinsel noch hiiufig Biber finden sollen, die sogar

eine jabrliche Ausfalir von 1000 bis 2000 Fellen moglich machcn, verschaffen der obi-

gen Annabme, wie es scheint, cinen wohl nicht ganz zu voracbtenden Anhaltungspunkt.

Es mijchte daher wohl die Ansicht Heusinger's [Melelemata quaedam de antiquitate Ca-

Storei et Moschi Marburgi 1852 h p. 15), «Ilorapollo's Mittheilungen schmeckfen nach

der Weisheit eines christlichen iMonchleins» keineswegs fiir ausgemacht gelten konncn,

wenngleich cr sich darauf beruft, dass wedcr bei Rosellini und Wiikinson, noch auch

in den Worterbiichern von Tattam und Peyron der Biber vorkommt; was ich iiljrigens

meinerseits auch noch in Bezug auf Champollion's Système hiéroglyphique und Bun-

sens Aegyplens Stelle in der Weltgcscliichte bestâtigen kann. Man darf jedoch wohl

kaum glauben, dass wir bereils aile im Gebrauch gewescnen Hieroglyphen kennen; beson-

dcrs wenn es eine Geheimschrift der Priester gab (Bunsen Aegyptens Stelle in der Well-

gescldchte I. S. kÇ)2 u. 403) und HorapoUo einen Theil der von ihm bescbriebenen

hieroglypbischen Darstellungen jener Geheimschrift entlehnte. Ebenso liisst sich nicht oder

kaum erwartcn, dass die Namen aller den Egyptern bekannt gewescnen Gegenstande in schrift-

lichen oder andern antiquarischen Ueberresten wirklich auf uns gekommen seien. Wie gering

ist nicht die Zahl der Stellen, worin der Biber erwiihnt wird, selbst sogar in den uns noch zu-

ganglichen, ùberaus zabireichen Schriften der Griechcn undRomer! Dennoch muss aber der

Biber nicht blos in Oberitalien, sondern auch noch in Mittclitalien zur Zeit des Plautus

ein allgeraeiu bekanntes Thier gewesen sein, weil sonst dieser alte Comiker ihn sicher nicht

in eincm unten naher anzufiihrenden Verse eines seiner fiir uns vcrlorenen Lustspieie aufge-

fiihrt hiitte. Der doppelte Name A«r«| und xûotcdq, woruntor Aristoteles, freilich ohnc

Mém. 8C. nal. T. VU. 11
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es seibst zu wissen, den Biber auffiihrt, mochte andererseits andeuten, dass auch den

Griechen dièses, wenn gleich als friiherer Bewohncr des eigentlichen Griechenlands nicht

nachweisbare Thier, keinesweges unbekannt war. Die Kunde konnte fieiiicb aus Kleinasien

oder den Donaulandern staminen.

VVas uns schriftiich iiber den Biber in naturhistorischer Beziehting- von don alten

Griechen (Herodot, Aristoteles, Dioscorides, Strabo, Aelian und dcm vermeint-

licben Aesop) ebenso N-vie von den Romern (Plautus, Cicero, Plinius, Juvenal) so

weit wir ihre VYerke oder wenigstens Bruchstiicke davon konnen, iibcrliefert wurde, kïuft

auf folgende IVlittbcihingen hinaus. «Der Biber ist ein amphibisches, am und im Wasser

lebendes, fîschotterahniiches, nur des Nachts der Nahrung wegen herumschweifeudes Thier,

mit sehr krafligem, Baume faUcnden und Knoclien zeruiahnenden Gebiss, cinem vier-

eckigom Gesiciit und fischahniichem Schwanz. Man dichtete ihni iibrigens (Cicero, Ju-

venal, Plinius, Aesop, Aelian) schon damais die auch noch spiiter (von den Schrift-

stellern des Mittelalters und den Arabera bis in die neuere Zeit hinein) wiederholte, be-

rcits oben angedoutete, Fabel an, dass er den Jiigern, um wenigstens sein Leben zu

retten, seine von ihm seibst abgebissenen Iloden vorwerfe; eine Fabel die iibrigens schoQ

von Dioscorides und manchen Romern (so von Sextius Niger, dem Verfasser meh-

rerer in griechiscber Sprache geschriebencr, medizinischcr Schriften, bei Plinius) bereits

mit Recht in Zweifel gezogen wurde.»

Herodot (Melpoinene IV éd. Baehr 109 sec. al. 102) aïs er bei Gelegenheit der

Schilderung der nomadischen Budinen ''), auch der bei ihnen ansassigen Ackerbau trei-

benden Gelonen, eines urspriiugiich griechischen, aber aus seinen Handelsplatzen vertrie-

benen Volkchens erwahnt, berichtet uns, dass ihr Land mit einer Mcnge von Wald-

schluchteu bedeckt sei, wovon die meisten einen grossen, von einem Sumpfe und von

Rohrgebiisch uingebenen See enlhieiten, worin Ottern, Biber und andere mit viereckigea

Gcsichtern versehene Thiere ihre Nahrung fiinden. Die Pelle derselben dienten nach ihm

zur Verbramung der Pelzc, die Ilodeu aber zur Heilung der Hystérie. Wortlich heisst die

fur uns wichtige Stelle: «iy Se tuvtï] ivùhqns ukioxovrM , xaï yÙGTOQig xui uXXu xJ^rjQÎu

4) Ueber die Lage des Landes der Budinen bat man sehr vielfache Hjpothesen aufgeslelll (siehe Pauli Real-Ency-

clopdilie der ctussischen Allertiiumswissenscliaft Bd. I Arlikel Budini). Noch ganz neuerdings glaubte Ueusinger

(Meletemata l. l.) die Ânsicht Eicbwald's annebmcn zu rotissen , dass das Land der Budinen nacb Pinsk und Minsk

zu versetzen sei, ohne zu beacbten was Kolster (Archiv f. Philolog. von 'Jahn Bd. XllJ Leipz. 1847 p. 37, 24,

62, 67) auf eine scbarfsinnige Weise darzulbun versuchle, dass die Budinen des Herodot in der Niihe der Donau, in

einer nicht holzarmen Gegend wobnlen (aiso in einem Lande, wo es mindeslens fruber Bibor gab), ja wo sie, wenn auch

einzein, nebst Fiscbollern nocb jetzt vorkomraen mogen. Jedenfalls konnten die Budinen weder oslwiirts vom Don, noch

um Pinsk zu Uause sein, weil Darius auf seinem Skythenzuge in ihr Land kam. Nach Strabo fand aber dieser Zug.

iiber dessen Ricblung sich ganz neuerdings Jocbmus (Allgemeine Zeilung 1833 n. 329 5.5231) aussprach, in der Ge-

tensteppe, d. b. zwischen dcm Prutb und Dnestr sein Ende. Die Anuahme , dass das Ueer des Darius, wabrend

des nacb Herodot {IV 133) nur secbszigtagigen Feldzuges, bis an den Don oder gar bis zur Wolga in das eigeutliche

Russiand Torgedrungen sei, ist schon an sich ganz unwahrscheinlich. Wie batte in jener Zeit eine so zablrcicbc und

ebeu nicbt rasch sich bewegeude Armée, wie die des Darius, so unwirtbbare, ode Gegenden durcbzieben kon^
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TtTQuyioPoriQÔOcOTia , tc5p rà Sto/tiuTu neçl rùg giôvqpuç nuççàuTtrat' xul ol oq^hs,

uvToloi tioi /Qi]rnuoi fç vOreQHoy uxtGiv ^).

Aristoteles [TlitA libav O. y seu Fil 5 éd. Schneid. I p. 362. 5, // 338, 5,

Annotât. III, FUI c. Fil p. 607 ed, Bekk. p. 5^k folg-) beiichtet uns: "Eviu 8è ràf re-

TQuTiôSai' xuï ÙYQÎav Çàcov nonÎTui rijv XQOifqv niQi Xl^pug xal nora/uovç' ntçl Se ttjp

&ùXuTTup ovSfp è'^(o cpàxi]g. Toiuvra ô' èOTip 6 ri xuXov/lupos xiioraQ xui to Ou&t'(jiop

xui TO OuTV(jiop xul tpv8(jig xul >] xaXov/iépi] Xùtu^. "Eoti 8è toùto n'kuTmiQov tjJç tpv-

ÔqIÔoç, xul oôÔPTug ïxn lO/VQovg' t^iovoa yàç pvxtcoq noXXàxiQ ràg ntQi tov tiotu-

fiop xiQxièuç lxTif.ivii TOÎg oSoiJOip. /tàxpn Ss rooç dp&QàTiovs xul tj èpvSçi'g, xal

ovx àif.hjOtv, àg "kt-yovOi , fn^nig up oOtoù ipocfOP àxovGjif ro df TQ/'^coitu f)/(/ i) Xùtu^

axXrjQOP , xul là iiSog /.htu^v tov Tfjg (fàx^g TqiyrôiuuTog xal tov rrjg iXù(fov. Schnei-

der liefert von dieser Stelle nachstehende Uebersetzung: «Quaedam ferae quadrupèdes etiam

circa lacus et fluvios cibum quaerunt: at circa mare nulluni, oxcepto vitulo marino. Hujus

generis sunt fiber et satherion (sathrion al. cod.) et satjrion (sapirion alii codices) et lutra

et latax''), quae quam lutra latior est, robustisque adeo dentibus praedita est. Egressa

enim nootu plerumque proxima virgulta dentibus exscindit. Etiam lutra mordet homines;

neque prias, ut ajunt, amittit, quam ossis crepitum audiverit. Lataci pilus durus est: specie

média inter eum, qui est cervi et vituli marini».

Die genauere Wiirdigimg der eben angefiihrten Stelle des Aristoteles zeigt un-

widerleglich, dass seine iibcr die f] xaXov^îPt] (d. h. sogenannte, vielleicht nicht vou den

eigentiichen Griechen mit diesem Namen bezeichnete) Xàrag gemachtcn Angaben, wie

dies bercits der von Schneider iibcrsehene Bellon (De aquatilib. Lib. II p. 28) andeulet

uud spiiter ausfiihrlicher der von Schneider cilirte Pal! as [Spkileg. Zuolug. XIF p. k2

nota) nachzuweisen bestrebt ist, wohl auf den Biber, keineswegs aber auf ein otterahn-

iiches Thier passe. Ein solches ist aber allerdings wohl unter tPvSçig zu verstehen,

unter vvclcbom Namen es bereits bei Herodot (siehe oben) vorkommt. Aristoteles hat

also offenbar den Biber unter zwei Namen {àùtu^ und xùot(oo) angefiilirt. Wenn er nun

aber noch dem VVorte xûotcoq den Beisatz 6 xuXèf.tipog hinzufiigt, so deutet er, ohne

Frage, auf eine gewisse Bewandtniss hin, die mit dem Worte xùoTaQ Statt finde. Der

nen, ohne den fiirchterlichsten Mangel an Provient zu leiden? Von der Donau bis Pinsk hatle er mit seinen Tross-

Wagen Monate gebraucht. Auch diirfle es ihm unmoglich gewesen sein, die ihm sich entgegenstellenden, versumpf-

len Wâlder Wolhyniens zu passiren. Auf dem Ruckzuge wàre das Heer dem Schicksal des Napoleonischen Terfallen.

5) Bemerkenswerth scheint ijbrigens noch, dass Herodot offenbar irrt, wenn er im Allgomeinen angiebt, man

habe ausser den sogenannten Biberhoden auch die Hoden der Ottern und anderer mit viereckigen Gesichlern ver-

sehener Thiere gegen Hystérie gebraucht. — Beilaufig moge zum bessern Verstandniss Herodot's auch noch die Be-

merkung hier einen Platz Gnden, dass der Ausdruck ^ijpia xixçayavorrçoouTta, woran so manche seiner Erklârer An»

stoss fanden, leicht begreiflich erscheint, wenn man weiss, dass im Vergleich zu dem enlsprechenden Theile der

Hunde, Kalzen u. s. w. , die Ottern und Biber eine der quadratischen Form sich nàhernde Oberseile des Kopfes

besitzen.

6) Die nicht gauz genaue Uebersetzung muss, wenn sie den Worten des Aristoteles Ttillig entsprechen soll,

Statt fiber heissen castoris noroine designatus oder sic dictus castor, und et sic dicta latax statt et talax.
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scharfsinnige Schneider vermutlietc daher schon [Àimot. III. p. 607 und Ileusinger, Ule-

Ictemat. p. 5) theilt die Ansicht desselben, dass der Dibcr zwar xûorcoQ geheisseii habe,

dass aber noch ein andercr Name existirte, unter welchem Heusingcr nach Schneider's

Andeutung: v^Fiher Gazae audit» das Wort fiher vermuthet. Wahischeinlich wollte aber

Aristoteles nur auf das ihm als fremdartig: erscheinende oder als fremdartig- bekannte

Wort xûgtcoo biiuleuten, ohne gerade das bis jetzt bei keinem Griechiscben Schriftsteller

nachgewieseiie Wort flber iin Sinne zu haben. Dies scheint uni so zulassiger, da xùgtcoq

vermuthlich mil /las^f/Vt zusannnenbiingt und wie schon Bohlen (das alte Indien II \lk)

bemerkt, den Hcllenen ein Fremdling war. Dass man das Wort fiher nicht im Sinne

haben kijnne, mochte auch daraus hervorgehen, dass dasselbe cher altitalisch (?celtiscb)

sein mochte (s. oben). — Was er unter Satfierion (nach Andern Sathrion) und Satyrion,

(andere Codices liaben Sapirion) fiir Thiere meine, ist schwor mit volliger Sicherheit zu

bestiramen. Mogiicherweise kiinnten beide sehr iihnlich klingende Namen eincm und dem-

selben Thier angchoren, durch welche Annahnie aber schwerhch etwas gewonnen werden

mochte. Pal la s deutet (a. a. 0.) das Satlieriuin auf Ptitorius seu Mustela lutrcola, eine

Ansicht, die nicht zu verschmahen sein diirfte, da dièses mit einem schonen, noch gegen-

wârtig gescbatztem Fell bekleidete Thierchen (der Norz) den Griecben allenlings bekannt

sein konnte. Auf keine Wcise darf man aber mit Niphus und Buffon Hist. nat. T. XIII

p. 313 das Satheriuin auf den Zobel beziehen, weil der Zobel kein Wasserthier ist.

Miiglich wiire es aber auch, dass unter Satherium und Satyrion der weitverbreitete Ifypu-

daeus ainphibius und der eines ebenfalls sehr ausgedehnten Wohngebietes sich erfreuende

Sorex fodiens gemeint seien. Wenn endlich auch das Salherium der Nôrz wjire, wie

Pal las glaubt, so konnte vielleicht das Satyrion Ilypudaeus ainphibius sein. Iliitten wir

aber auch nur die eine oder andere dieser drei Deutungen fiir richtig anzunehmen, so

diirfen wir doch wobl kaum daran denken konnen der bei Schneider [Annotât, l. l.

p. 608 nach Ilist. nat. XXVI p. 118 éd. minor) angefiihrten Ansicht dsis Satheriuin oder

Satyrion sei die Myogale inoscovitica (der Wychuchol) cinen ebenso grossen Schein von

Wahrscheinlichkeit einzuraumen, da die alten Gricchcn, namentlich Aristoteles, von die-

sem bis jetzt nur mit Sicherheit im Stromgebiet der mittlern und untern Wolga und

Kama nachgewicsenen Tliier kaum Kunde haben konnten.

Dioscorides {ntQc vhjç II cap. XXVI) bemerkt iiber den Biber blos, er sei ein

amphibisches Thier, welches mit den Fischen und Krebsen meist im Wasser lebt. Er sagt:

Zôjôv èoriv à(i.(pll3iov to nXeîôTov tv vôuGi Gvv Ix^vGi xul xaQxivoiç TQi(pôfx£POP. Dem

Zwecke seiner Schrift gemiiss verbreitet er sich aber ausfiihrlicher iiber das Castoreum.

Ueberdiess sagt er schon es sei irrig, wenn man erzahle''), dass der Biber sich selbst

castrire, da die Hoden desselben im KiJrper zuriickgezogen seien; eine Bemerkung, woraus

7) Die Fabel mag Tielleicht daraus enlslanden seia, dass man die Hodea des Bibers àusserlich sucble, als man

sie aber àusserlich nicbt faud, den Glauben verbreitete, dass das Thier sie sich selbst ausreisse.
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man wohl schliessen mochte, dass Dioscorides die Lage der Castorsacke und Iloden

selbst kannte und da er aus Kleinasien (Anarzarba) war, allerdings den einen oder andern

Biber unlersucht haben mochte. Fiir dièse Ansicht spricht noch luehr der Umstand, dass

er am Ende seiner Bemerkungen iiber das Castoreum hinzufiigt: Jtî tiè èieXôvrug t6 ôtç/uct

xofiÎGuO&ui 6Î!v rà mqiîxovTi Vf-iévi t6 vyQw , 6v fJtXnàdsç xut ovrco ^tjQÙi'ui'Tag nori-

Çtfv. (Operae autem pretium est divisa pelle melleum liquorcm cum evesticnte tunica

assuuiere et siccatum potiii dare.)

Strabo (Geograph. III p. 163, éd. Siebenkees / p. k37) erzahlt in seiner Be-

schreibung Spanicns: KûoroQaç ipîqovai fxiv ol nora/uor to ôè xuGtÔqiov èx t/ti Tr)v

uvTrjv bvpu^iv rà Uovtixm. ïbiov yÙQ rà TIovtixw nûjjtGri to ffuç/nuxàdsç. (Die FlUsse

tragen zwar Biber, das Castoreum besitzt aber nicht die Kraft des Pontischen, welches

eine eigene beilkraftige Wirkung zeigt.)

Bei Aelian Ilist. aniin. Lib. VI cap. XXXIV éd. Jacobs / p. 138) heisst es:

'0 xûOtcoq ù/.i(pll3i6p ÎOti Çiôov , xul fts&' i^/ufQuf f.iti' tv Toîg noTuuoîg xccraôùg diac-

TÙTui, vùxTCOQ ôè STCi Trjg yijg ùXÙTut, o'iç up ntQirv^r) tovtoiq TQiqjojiitroç. «Fiber in

utraque sedc vivit; nam die quidem in fluviis abditus aetatcm agit, nocte in terra vaga-

tur; casu et fortuito objectis vescitur». Dann wird vom leichtglaubigen Verfasser, der

Dioscorides nicht gelesen zu haben scheint, die Fabel, dass er sich uni sein Leben zu

erhalten selbst castrire und seine geschatzten Iloden den Jiigern vorwerfe, oder, wenn er

sie noch habe, sorgfaltig zu verbergcn suche, als Beispiel der Klugheit ausfiihrlich erzahlt.

In den sogenannten Aesopischen Fabeln {Mù&oi AiGcôntioi cd. Schneider) kommt

unter CXVII p. 61 eine von andern unter no. 33 aufgefiihrte Fabel mit der Uoberschrift

Kùotùjq vor, worin der Biber aïs vierfiissiges SUsswasserthier, dessen Geschlecbtstheile als

Arzneimittel dienen sollen, L,àov mçànow èv Xl/nvaiç yivôftevof, tovtov Xtyarut. rà ai-

Soîa eïs rivag &iQaiiHuç ;(Qriaif.m ùvat bezeichnet wird. Die eben bei Gelegenheit der

Stelle des Aelian angefiihrte Sage, dass der von den Jagern in Lebensgefahr gebrachte

Biber zu seiner Ilcttung sich selbst die Iloden abbeisse, wird bel Aesop zur Feststellung

der Lehre benutzt, dass verstandige Menschen, die man ihres Besitzthums wegen ver-

folgt, dasselbe im Sliche lassen um sich selbst zu retten. — Die fragliche Bibersage, aïs

deren alteste, auf uns gekommene sichere Quellen bis jetzt Discorides unter den Grie-

chen und Cicero unter den Bomern erscheinen, konnte aber sehr wohl ein uralter, echt

Aesopischer Stoff sein, dessen Vaterland auf Kleinasien, dem Geburtsiande Aesop's, wo

noch jetzt Biber vorkommen, hiuweisen mochte, worauf einerseits Dioscorides, andrer-

seits auch jene Stelle des Pli ni us hindeutet, worin derselbe ausdriicklich sagt usibi ipsi

amputant pontici fibrir>. Unverkennbar ist der Zusammenhang der fraglichcn Sage mit den

Mittheilungen bei HorapoUo, (siehe oben) die dadurch vielleicht einen Stiitzpunkt er-

halten diirften.

Nach einem bei Festus (De verborum significatione sub voce Fiber) erhaltenen Verse

eines verlorenen, sogar dem Namen nach unbekannten Stuckes des Plautus {usic me su-
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bes cotidie quasi fiber salicem») darf man schlicssen, dass Plautus nicht nur die liaupt-

sâchlich in Weiden bestehende Nahrung; des Bibers kannte, sondern dass wohl der Biber

zu sciner Zeit (fast 200 Jalirc v. Christus) in Miltelitalien (seinem Geburtslande Umbrien)

ein vom Volke gckanutes Thier war.

Cicero beriibrt in der nur fragtnentarisch auf uns gekommenen Oratio Scauriana

die Biber, indem er von ihnen bemerkt: «rediniunt se a parte corporis propter quam ma-

xime expetuntur. »

Juvenal (Salyr. XII 2k) sagt: Imitatus castora, qui se Eunucbum ipse facit cupiens

evadere damno.

Plinius {Ilistor. tiat. VIII éd. Sillig c. 30, Wl ; éd. Harduin Cap. XLVII. 16)

âussert sicb ùber den Biber in folgenden Worten: Easdem partes (i. e. testes) sibi ipsi

Pontici amputant fibri ,
periculo urgente, ob hoc se peti gnari: castoreum id vocaot

medici: abas animal horrendi morsus, arbores juxta flumina ut ferro caedit: hominis parte

comprehensa non antequam fracta concrepuerint ossa morsus resolvit. Cauda piscium iis,

cetera species lutrae. Utrumque aquaticum: utrique mollior pluma pilus. An einer andern

Stelle {XXXll éd. Dalechamped. Sillig Cap. III 13 und éd. Hard. Cap. XIII 15) dessel-

ben Scbriftstellers steht: Spectabilis naturae potentia in iis quoque, quibus et in terris et in

aqua victus est, sicut fibris, quos castores vocant et castorea testes eorum. Amputari hos

ab ipsis cum capiantur negat Sextius diligentissimus medicinae, quin immo parvos esse

substrictosque et adbaerentes spinae, nec adimi sine vita animalis posse, adulterari autem

renibus cjusdem, qui sunt grandes, cum veri testes parvi admodum reperiantur. Praeterea

ne vesicas quidem esse cum sint geminac, quod nulli animalium. In his folliculis inveniri

liquorem et adservari sale. Itaque inter probationes falsi esse folliculos geminos ex une

nexu dependentis, quod ipsum conrumpi fraude conicientium cummim cum sanguine aut

hammoniacum; quoniam hammoniaci colofis esse debeant, tunicis circumdati, liquore veluti

mellis cerosi, odorc graves, gustu amaro et acri, friabiles. Eflîcacissimi e Ponto Galatia-

que, mox Africa (secund. Uarduin et Sillig) (e Ponto Galatiae, mox Africa éd. Dalech.).—
Hierauf theilt er mehreres iiber die Wirkungen und die Krankheiten mit, gegen welclie

man das Bibergeil gebraucbte und bemerkt, dass man auch den Bibcrharn als giftwidriges

Mittel anvsandtc *).

Solinus {Polyhist. cap. XIII) bemerkt blos vom Biber: «Per universum Pontum Fiber

plurimus, quem alio vocabulo vocant castorem» Das Wenige, Avas er ausserdem von ibm

sagt, ist offenbar aus Plinius entlebnt! Von Letzterem weicht er nur darin ab, dass nacb

8) Ausser Cicero, Juvenal und Plinius citirl man wohl auch hie und da Varro (Ling. lat. V. 22) und Co-

lumella {V. 24, 7, 24, 9 und 12) in der Geschichte des Bibers. — Varro beraiibt sich aber nur das Wort fiber

erfolglos davon herzuleiten, dass der Biber ab extrema fluminis ora dextra et sinistra solet videri. Columella spricht

nur gelegentlich von der mehrfachen Anwendung des Casloreums und ràth mit Plinius die zum Beschneiden der

Weinstocke benutzten Messer mit Biberfellen za beslreichen um die fraglichen Gewàchse gegen Insektenfrass zu

schiitzen.
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ihm der von Hunden verfolgte Biber seine Hoden nicht blos abbeissen, sondcrn aucb auf-

fressen sollc. Sein Commentator Salmasius {Plinianae exercitationes in Solini Polyhistor.

cap. XI1/ Trajecli ad Rhenum 1689 fol. p. 131) fiigt nur Bemcrkungen iiber den Ursprung

des Wortes fiber und iiber das bei spatern Lateinern vorkommende Wort bebrus, so wie

uber die dem Biber angeblich abniiche luira oder lytra hinzu.

Apulejus [Metamoi-pJioseon I éd. Oudendorp p. 38) erwahnt nur der oft gedachten

Fabel, dass der Biber sich selbst die Iloden abbeisse.

Ein aller Scholiast (Servi us) bemerkt in einer Note zu einem bei Gelegenbeit des

Castoreum's zu erwahncnden Verse der Georgica des Virgil, dass die Romer den Biber

aucb Canis ponticus nannten. Der Name bebrus, der seine Erkliirung wohl im Celtischen

findet, (im Cornischen beisst der Biber befer) kam in spaterer Zeit bei den Romern gleich-

falls in schriftlichen Gebrauch, Bei Priscian (F. 3 sect. Ik) findet man beicr und beveri, was

also schon als ganz Celtiscb anzuscben ware.— In einem Epigramme des Dichters Cla^udia-

nus beisst es: «Nominis umbra manet veteris nam dicere Bebrum, si castor niteat; casto-

reum ncqueo». — Papias sagt: Fiber, qui et bever, ponticus canis et castor; J. de Gar-

landia erwahnt Fiber idem castorque bever, castoria cujus fiunt testiculi castratum dici-

mus inde. In Giraldus Itiner. Cambriae 2, 3 lesen wir: In Germania arctoisque regio-

nibus, ubi abundant bever. Ein alter Scholiast Juvenal's (a. a. 0.) bczeichnet den Biber

ebenfalls als bebrum. Auch ist in einer Note desselben zu Juvenal XI von Bebriaci

campi (i. e. Pontici) und von pelles bebrinae die Rede (Salmasius l. l.). Die Pelle des

Bibcrs wurden aber auch von spatern lateinischen Schriftstellern pelles beverianae, beverinae

und vebrinae genannt. — Gervasius Tilburiensis {Decis. 3 de Otiis Imp. p. 46) fiihrt

folgende Verse von Bcrnhardus Sylvester an: «Cisimus obrepsit et veslitura potentes

marturis et spolio non leviore beber». Hiite und Miitzen vom Biber hiessen Beiarum und

Bevrum. Die erstern wurden aber auch als galerus de bevaro, so in den Ceremon. Rom.

2. 1 und die letztern als cappa, so im Chron. Fontanellense c. 16 bezcichnet. Im eben

genannten Chronic. beisst es namentlich alteram (cappam) ex cane pontico, quem vulgus

bemrain nuncupat. — Rymer VII 356 erwahnt der aus Biberfell angefertigten Hand-

schuhe als unum par chirotecarum de bevyr. — Roman de Garin Mss. spricht von einem

Mantelot riche de bievre Sarazine. — Durand us Lib. 6 Rational. c. 7 n. 22 sagt Biverus

in jpjuniis potest comedi ex parte quae piscis videtur. — Dante [Uôlle 17) singt: «Lo

Bevero s'asseta a far sua guerra» — Personen, die mit der Aufsicht der Biber beschiiftigt

waren, nannte man bevrarii. — Bei Ditmar Lib. 6 beisst es fixerunt tentoria juxta am-

nem, qui Bobèr dicitur slavonice, Castor latine. Uebrigens mochten nicht blos die Ger-

manen und Slaven manche Fliisse und Orte nach dem dortigen Vorkommen der Biber

bezeichnet habcn, sondern selbst, wie es scheint, auch die Romer. Namentlich diirfte dies

mit der in der Nabe des Pc zwischen Cremona und Verona gelegen gewesenen Stadt Be-

briacum, wo Otto und Vitellius sich ein Truffen licferten, der Fall gewesen sein. Im

Po fanden sich wenigstens noch vor einlgen liuudert Jahren Biber.
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CAPITEL II.

Einîge ^Vortc zui* («oscliif^litc des Biborg^eils uiid des Bibergeilols
(Axuugia Castorei).

II;iafiger als vom Biber selbst sprechcn die alten Griechen und Romcr vom Castoreum.

Es schcint daher nicht ganz ùberlliissig hieriiber noch einige Andeutungen zu geben, hin-

sichllich der nahern Détails abcr aiif einen Aufsatz Dierbach's (/*« 18V3 p. 373), worin,

beilaufig bemerkt, irrigerweise der Epitomator unserer Medicinischen Zoologie (Martiny)

statt der iMedtcinischen Zoologie selbst in Dczug aiif die Verbreitung des Dibers citiit wird;

besonders aber auf die von IJeusinger herausgegebenen Dleleteinata quaedum de antiqui-

tulibus Castorei et iMoscIii Marbitrgi 1852 k p. 1

—

16^) zu verweisen. Ueber das Casto-

reum, woriiber Aicbigenes cin eigenes Buch verfasst haben soll, sprechen die vermeint-

lichen IlippocratiscbeD Schriften, ferner Nicander, Aretaeus, Moschion, Ilera-

clides von Tarent, Alex. Trallianus, Ilarpalus, Aëtius, Aphiodas, Nicostra-

tus, Menecrates, Apollonius, Andiomachus, Galenus, Paulus Aegineta und

andeie Griecbea ^"). Dass auch von romischen Aerzten dasselbe mehr oder vveniger

enipfohlen wurde, ersiebt man aus Celsus, Plinius (a. a. 0.), Scribonius Largus und

Caelius Aurelianus. — Die Dichter Lucrelius und Viigil besingen es. Bel ersterem

9) Wenn aber Heusinger in seinem gelehrten Aufsatze p. 15 behauptet, Pli ni as sage viliorem speciem

Castorei kàme aus Afrika, so irri er oITeubar. Plinius spriebt meines Wissen nur an der oben citirten Stelle

Tom Castoreum des Handels. I)ie fragliche Slelle lautet allerdings, wie bereils aogedeutet wurde, in der Datechamp'-

schen und Ilarduln'schen Ausgabe Terschieden. Dalecbamp wlll lesen: Efficacissimi [scil. testes) e Ponto Gala-

tiae, mox A rica, Harduin dagegen, dem auch mit Recbt Silllg fol^t: e Ponto Galaliaqne, mox Africa. Daraus

wird aber wohl Nimand folgern wollen, das aus (ricbtiger wobl iiber Afrika) komniende Castoreum habe Piinius

fiir eine viliorem speciem erklart. Afrika nennt Plinius iiberdiess wobl unter Uinzufiigung Ton mox zuletzt, weil

nacb seiner Meinung aus Afrika weniger ausgefuhrt wurde als aus dem Pontus. Man kann aber, da die Romer unler

Afrika bauptsàcblicb nur den Nordwestsaum von Afrika, die cbemaligen liarbaresken Slaalen, versleben und in diesen

jetzt wenigslens keine Biber existiren, die Frage aufwerfen, was Plinius unler afrikanischem Castoreum meine?

Rechnete er Tielleicht Egjplen zu Afrika, wohin, wenn auch keine Biber in Egypten waren, dasselbe aus Asien nach

Alexaudrien gelangen konnle? Heusinger p. 13 meint zwar, dass gar kein Castoreum aus Egypten kummen konnle,

sondern glaubt, dass das fragliche afrikanische Castoreum wobl Moscbus gewesen sei, was mir nicht sicher scbeiut,

und die Schwierigkeit des mox Afrika aus obigem Grunde nicbl beben diirfte. — Mit Recbt miicbte aber wohl Heu-
singer p. 14 bemcrken, dass unter dem IS'araen Pontiscbes Castoreum nur das aus dem Pontus ausgefiibrte , nicht

aber gerade immer in don PontusLiindern gewonnene Castoreum gemeint sei. Nach dem Pontus konnle nament-

licb aus dem Eupbratbgebict, dann aus Arménien und den Caucasiscben Làndern, ja selbst aus den dem schwarzen

Meere benacbbarten Uistricten Europas Bibergeil gelangt sein. Heusinger a. a. 0. glaubt zwar, dass man aus Arien

und Arménien wobl Moschus aber kein Castoreum erhalten batte, irrl aber bierin offenbar, da noch beut zu Tago

im Araxes und seincn NebeuQiissen Biber, wenn auch eben nicht sehr hàuGg, Torkamen und man aus den Cauca-

siscben Provinzen, wenigstens noch vor mehreren Jahren Bibergeil erhielt.

10) Die erwâbnten Griechen bezeichnen aile den Biber, ohne sich auf die naturgeschichtlichen Eigenschaften

desselben einzulassen, aïs xaotcjij, wciches Wort ubrigens auch, in den dem Uippocrates beigeleglen, ricbtiger

aber wohl einer Hippocratischen Scbule zugoschriebencn Werken und bei Aëtius zur Bezeicbnung des Castoreums

in Ânwendung gebracht wird, so dass man wohl den iSamen der Substanz auf das Tbier iibertrug. Siehe Heusinger

a. a. 0. p. 9. b.
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heisst es {Libr. VI 795): Castoreoque gravi niulior sopita rocunibit. Der Letzlere sagt

dagegen [Géorgie. I 58): Vivosaque Pontus Castorea (se. niitlit).

Wahrend ineiner Biber-IIntersuchungen driingte sich die schliosslicli liicr nur anzu-

deutende Frage auf:

Haben die Alten vom ecbten, in don Praputialsiicken abgesonderten Castoreum [Smegma

pmeputii), das cbenfalls einen eigcnen Geruch verbreitende Seliret der dicbt binter ibnen,

aber elvvas mehr nach aussen, liegenden OclsJicke, d. h. der Bebiilter der Jmnyia eastorei

(der Afterdriisen des Bibers) immer gcnau unlerschieden?

Mir scheint dies nicht der Fall geweseii zu soiu. Dioscorides [irtnl îU/;ç Lib. Il,

Cap. XXV) sagt iii dem vom Castoreum handclnden Capifel, nachdem er vom Uiborgeil

selbst gesprocheu «Jt? Se ShXÔptuç tÔ 8tQf.ia xo^iiaaod^ui Ovv tù mQn/ovTt , vinvi

ro vff)ùp, 6v fuXncôSt^, xal ovra ^tjçùpuvrus uoriZtiinK (Operae autem pretiuiu est

divcrsa pelle nielleuQi liquorem ciim evestiente tunica assumcre et siccatuni potui dare). —
VVotton berichtet nach einer leider nicbt angegebenen Stelle des Gaien: «Dissecta cute

(inquit Galenus) melleiis liquor una cum membrana aaibienle eximitur siccaturque». Beide

Angaben scheinen mir aiich auf die Oelsiicke und ihren Inhalt zu passen, nicht auf das

Castoreum ailein. Dass auch Rondelet, der zuerst naher nachwies, dass das Castoreum nicht

die Hoden seien, ebenso wie IMatthiolus die Castoreum- und Oolbehalter noch nicht e-e-

horig unterscbieden, werden wir unlen schen. Da die genannten Beutel nahe bei einander

liegen, so konnte in der That eine solche Vervyechselung, oder vielmohr nicht genaue

Unterscheidiing der beiden fraglichen Organe und ihrcr Sekrete in der damaligen Zeit

leicht Statt findon. — Uebiigens war und ist auch die Axungia eastorei bei verschie-

denen Voikern als Heilmittel im Gebrauch, ja sie wurde frûhcr auch in Deulschland be-

nutzt. INilsson in der neuesten Ausgabe seiner Skandinavisk Fauna berichtet, dass man

sie namentlich in Schweden gegcn Gichtschmerzen gebrauche und so theuer wie das Ca-

storeum selbst bezable. Erniann [Reise Ilistor. Theil I S. 610) spricht von einer ahnli-

chen Anvvendung der sogenannten potschki, worunter offenbar die Oelsiicke zu verstehen

sind, in den Gogenden des Ob.

Zur Vervollstiindigung des Ueberblickes der Kenntnisse, welche die alten Cultur-

volker iiber den Biber und das Castoreum besassen , wiirden sich den vorstehcnden Mit-

tbeilungcn Bemerkungen aus arabischen , chinesischen und neuern pcrsischen Quellen

anzureihen baben. In der That beabsichtigte ich auch das daranf Bcziigliche hier

zusammenzustellen. Durch die Gefalligkeit moines Collegen Dorn und dos jungon, ebenso

talentvollon als oifrigen Oriontalisten Chwolson wuchs aber das meist dem hicsigen, reichen

Asiatischcn Muséum ontlehnte Material so an, dass ich es fiir besser hieit den Biberkennt-

nissen der Orientalen eine eigene, kleine Abbandiung zu widmen, die aïs Anhang zu

meinen historischen Untersuchungen iiber den Biber erscheincn soll.

Mém. se. nat. T. VU. 12
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CAPITEL III.

Macliriclitcn. welclie die iiatnrgescliiclitliclieii ScIirift!^fellor des JUittel-

alters uiid dei* lieuern Zeit bis aiif Ray iiber den Biber iiiitllieilten.

Vom Mittelalter bis auf Ray wurde die Kenntniss des Bibers in einigen Beziehungen

vcrvoUstandigt. Es gilt dies namentlich von dcr merkwUrdigen Lebensweise des Thiers,

woriiber die Alten, sonderbar genug, ganz schwiegen, dann von seinoni Vaterlande. Die

Mittbeilungeii beziebcn sicb ausseidem aber, wie in der vorhergehenden Kpocbe, ebenfalls

nur nocb auf das ïbior an sich, biiufig sogar nur auf seine Bonennungen und ihren Ur-

sprung. In letzterer Boziebung finden sicb die verscbiedensteu Ansichton, wovon keine

das Rechte oder selbst nur Wahrscheinlicbe trifft. Sein Vcrbaltniss zu andein ibm nahe

verwandtcn Tbierformen blieb meist unbcacbtet. Dem einzigen Rondelet, der zuerst als

selbststlindiger Forscber auftrat, war indcssen auch in letzterer Beziehung bereits die

Abnung eines bessern Verstandnisses aufgegangen ^

').

Durcb Olaus Magnus, welcher (De gentium septentrionalium cariis condilionibus

Basil. 1567. k. Lib. XVllI cap. 5) nach Oken {Naturgesch. 2te Aiifl.) der erste gewe-

sen sein soll, der seit Erfiudung der Bucbdruckerkunst selbststandige Mittbeilungen iiber

den Biber macbte, erfahren vi'w nur, wie es niir bis jetzt scbeini, zuerst, dass es nicbt

blos in den Pontus-Liindern, was friiber schon liingst bekannt war, sondern aucb am Rbein,

in der Donau und in den sumpfigen Gegenden Miihrens, besonders aber im ruhigeren, weniger

von Schiffen besuchten Norden Biber giibe, und dass man sowohi die Fiisse als auch den

Schwanz als Speise benutzle; denn was cr iiber die zwei- bis dreistiickigen, aus an den

Fliissen von den Bibern gefaliten Baumen gemcinschaftlich erbauten W'ohnungen und die

zum Ilolztransport gezwungenen, nicht zur Gesellschaft geborigen, fremden Biber (Biber-

sklaven) erziiblt, finden wir bereits bci dem Araber Kaswini (siehe unten) aiso uni mebrals

200Jahre friiber mitgetheilt. Was er dagegen von den scharfen, Knochen zernialnienden, zum

Baumfallen benutzten Ziihnen bericbtet, stcht schon bei Plinius. — Wotton [De differentiis

animalium Lihri \ Lutetiae Parisiorum MDLII fol. pag. 70) stellt hinsichtlich des Bibers

11) Matlheus Sylvaticus, dessea Schrift (Pandectar. médicinal. Bononiae 1474 fol.) ich Icider nichl selbsl

einsehen konnte, soll p. 5G nach Heusingera. a. Op 11 uiiler dem*Worte Castoreura die arabischpii Bcnennungen

ancliiun und angiiiileOehlusler haben und Stellen aus arabisclien Acizlen miUbeileu. Ebenso soll or p. 130 von Ktnn-

polamo griecb. Kwa-notannç d. h. cattis fluviatilis sprechen.

Araatus Lusilanus ad Dioscoritlem Enarrationes Venet. 1557. 4. Lib. II p. 178 sagl: Ilispanorum aliqui ob

magnam, quam habet cum luira similitudinem lutram aqualicam appollanl, und erzàhlt dass er 1541 in Ferrara einen

Biber untersucht babe.

Aus Dioscorides, interpretalione J. A. Saraceni Lngduni MDXCVllI. p. 29 orfabrt man als neu nur, dass er

in Montpellier einer Biber-Zergliedorung beiwobnte.

Isidorus (Original. Lib. XII. c. 2. De briilis) giebt nur an nCaslores a caslrando dicti sunt» und erzàhlt dann

die darauf beziigliche Fabel, wobei cr Cicero und Juvenal anfiihrt und schliesst dann damit: «Ipsi sunt et fibri, qui

pontici canes Tocantur.
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nur zusammen, was Aristoteles, Plînius, Dioscorides und Galen ùber densclben und

iiber das Castoreum bericbten.— Agricola {De animant, subterran. append. ad Jgricolae

de re metallka Basdeae 1555 fol. p. kSk) sag-t nur, dass der Bibcr, ^\ie die Otter, nicht

immer im ^Yasser sicb balte und Fiscbe und Rindcn frosse. Den Dibor bezciclmot er iibri-

g-ens als vorsichtiges und gescbicktes Tbier, welches mit den Ziibnen mit Lcichtigkeit

Rinden und Baume zerscbncide und dessen Iloden man als Castoreum branche, wovon das

Pontiscbe das beste sei. Auch spricbt er davon, dass cr z\^ei- bis dreistijckige Hiiuser

baue. — Albertus Magnus {De animal. Libr. XXII TracL 2 éd. fol. p. 115) eruiihnt

den Biber als Castor gleicbfalis nur kurz. Er sagt von ibm, dass er Gansefiisse besitze,

seinen Namen von castrare habe, nicbt weil er sicb selbst castrire, wie Aelian und

Isidorus scbreiben, sondern weil man ihm hiiufig seine Hoden ausscbnitt. Wir lesen

ferner bei ibm, dass er mit seinen Zahnen Baume falle und Wobnungen von zwei bis

drei Stockwerken baue. Er berichtet ausserdem noeb, dass die Biber andere Biber gleich-

sam als Sklaven benutzen, indem sie dieselben z\\ingen sich auf den lliicken zu legen

und so sich zum Holztransport brauchen zu lassen. Die Felle werden von ibm als grau in's

schwarzliche spielend und mit stiirkern und kiirzern IJaaren versehen gcschildert, mit der

Bemerkung, dass die Biber Fische und Krebse verzebren. — Bellon De aquatilibus Lib. II

Parisiis DIDLIII 8., Qucrformat, p. 28) bezeichnet den Biber als Wasserlmnd und Am-
phibium, und meint er sei die Xûru^ des Aristoteles, ebenso wie der ;folvu/3>iT)}ç (2)

desselben, weiches letztere Wort ich bei Aristoteles nicht fand. Er spricbt auch von

vielen, namentlich zahmen Bibern, in Burgund, Lotbringen und Oestreicb.

Rondelet {Libri de piscibiis et de ampliibiis. Lugduni 155'h foL cf. Librum de

Ampldbiis, de Castore p. 236) war der Erste, der durch eigene, fiir die damalige Zeit

genau zu nenncnde Untersucbungcn iiber den Biber, sowobl zur nahern aussern Kennt-

niss, als auch sogar zur Schilderung des innern Baues und der Lebensweise desselben

mehrfacbe, durch Abbildungen des Thieres erlâuterte, werthvoUe Beitrage lieferte. Er

erkannte ausserdem zuerst die Vervvandtscbaft desselben mit den Eichhornchen, Miiusen

und Uasen. In letzterer Bcziehung sagt er: «Castor est animal amphibium ac veluti

Sciurus aquatilis. Capite, dentibus, oculis murem refert, lingua suem, maxillis leporem,

rostre canera barbatum. Octoni sunt molares. Auriculae parvae, primores pedes simiae

pedibus, posteriores anserinis similes, quibus potissimum et caudae latitudine natat, prio-

ribus foveam sibi cavat in ripis amnium eamque componit lignis a se caesis arte collocatis,

ut vel decrescenle vel increscente aqua partem anteriorem corporis in sicco, caudam vero

in aqua habere possit. Vescitur ramis et corticibus arborum. Anterioribus pedibus simia-

rum vel sciurorum ritu tanquam manibus cibum ori admovct. Cauda squamosa. Partibus

internis porco quam alteri animali similior. Testes parvi substrictique et spinae adhae-

rentes». Dann bemerkt er "Fibri in inguinibus geminos tumores habent. Ili tumores testes

non sunt, srd foliiculi membrana contecti in quorum medio singuli sunt meatus e quibus

exsudât liquor pinguis et cerosus». Daraus geht bervor, dass er entweder nur die Oel-
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sacke oder wahrscheinliclier die Caslorsacke und Oelsacke meiae. Er vergleicht sie ubrig:ens

raerkwiirdig genug mit den WeicheiidriJscQ der Ilasen und mit dem iMoschussack, und liefert

dadurcb einen glanzenden Beweis von seinen ausgezeichneten zootomiscben Kenntnissen.

A. Matthiolus [Commentai-ii in VI Libr. d. medica mater. Venet. 1565 fvl. p. 329

cap. XXIIl) nennt als Vaterland Deutsclilaud so vfeit der Rbein geht, ferner Oestreich

und Ungarn, nanieutlicb das Gebiet der Donau mit der Drau und der Sau. Ausgczeidmet

fiir die Zeit ist die iibcraus gelungene Abbildung des Bibers, wovon er ein vom Erzherzog

von Oeslrcicb erbaltenes Manncbeu und Weibcben zcriegte und Rondelets Angabe be-

statigte, so dass also auch iiim wobl das wabre Verbalten der Castorsiicke entging.

Scaliger [Exotericarum Exercitatioiium Lih. XV Francofurli 1576. 8. Exerc. CCX
5 p. 638) bemerkt blos, dass die Otter^ welcbe von Aristoteles mit dem Diber ebenso

wie mit der Lalax, dem Satherion und Salyrion aufgefiibrt wurde, vom Diber sebr ver-

scbiedcii s<'i. An eiiier andern Stelle (Exercit. CCXII 6) sagt er: Quid l'iber sit etiam

Galii sciunt. Ad Mationani venantur eos Burgundiones et ad mercatum Veiisonliorum te-

stes ac pelles ferunt. I"re([uens ad Danubium, ubi transversis démentis Bifcr appellatur.

Mansuetum caslorem nulluni vidimus. Semipiscis enim qui cicuretur?

Scbonefeld ['riteriotrophium Silcsiae Liffnicii 1603 k. Quadritp. p. 94) scbildert

den Diber als ein ampbibisches, otterabnlidies Tbier, das unter andern an der Oder baue.

Gesner (Ilist. animal. Quadrup. vivipara Francof. 1598. fol. p. 309), der die er-

wabnten Sdiriften sorgfallig beimtzte, Irug iibeiliaupt Ailes zusammen, was er iiber den

Diber erfabren konnte, so dass man bci ibm, mit Ausschluss der Mittbeiluugen der Orien-

talen, wobi ziemlich Ailes lîndel, was dariiber bekannt war. Aus eigener Deobacbtung

fùgt er binzu, dass der Diber, ausser zwci mauseartigen Vorderzlibnen, acbt faltige Backen-

zabnc in jedem Kiefer besiize. Das Vaterland giebt er ausfiibriicber als seine Vorgiinger

an und nennt namentlidi Spanien (nacb Strabo), Italien (Savoyen), die l'o-Miindung,

dann melirere Fliisse Frankreichs, wie die Marne, Isère und die lllione , ferner der Sdiweiz,

so wie Deutscblands, l'reussens, Litbauens, Polens, Russlands und der Ponluslander. Unler

andern maclit er die iMitlln'ilung, dass derselbe (ausser Fisdien) besonders bittere Rinden,

namentlich die der Weiden, l'appeln und Ellern liebe, und spricbl ausfiibrlidi nacb ver-

scbiedencn Quellen, unter andern andi nacb ungenannlen Verfassern, von seinen Baueti,

seiner Lebensart, seiner .lagd, so wie dem Gebrauche seines Felles und des Castoreums.

Dei Aldrovand {Quadrup. dii/il. vivipara Bononiae 16V5 fol. II. 12. p. 276) findet

man ebenfalis die alteren IMitlbeilungen uber den Biber fleissig znsammengestellt, wozu

olTenbar ibm besonders Gessner s umfassende Arbeit bereits wesentlicbe Iliilfsmittd bot.

Jonston [llislor. nul. de (juadruped. Amslclodami 1657 fol. p. 102 cap. VII) liefert

iiber den Diber zwar nur Ausziige aus De lion, Rondelet, 01 ans IMagnus, Gesner

etc., fasst sie aber recht zweckmiissig zu einem kleinen, anschaulicben, fiir die, Zeit beach-

tenswertheu, von Spiiteren, wie mir scbeint, nicbt genugend gewiirdigten Bilde zusammen.
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Charleton {Exercitationes de animal, differentiis Londini 1677 fui. p. i8) bespricht

den Diber nur iu wenigen Worten und stellt ihn zwischen Taxas und Luira.

CAPITEL IV.

l?9i<tlici)ungen iiber die fnattuaig^ Castor und ihre Verwandteu, als Versuch

eiiier g^escliiclitliclieii Ëiitwickeliiiig^ dop Oas.§ifficatioii der i;ag:er und
der Biber in's BSesondere, von Ray Ms zur neuesten Zeit'^).

Der erste, der dem Biber soinen wahren Platz im System anwies, war Ray {Synops.

quadrup. Londini 1693. 8. p. 209). Er recbnet ibn namlicb zu seincn «Qiiadrupedibus

viviparis berbivoris pede multifido, binis praelongis dentibus antcrioribus in utraquc maxilla

seii Leporino Gencri p. 204» und fiihrt ihn nicht nur zwischen Ilystrix americanus und

Sciurus vulgaris auf, sondern boscbreibt ihn ausfiihrlich, jedoch ohne Angabe von Ver-

wandtschaften, die doch theihveis schon Rondelet andeutet.

\i\ der mebr das Castoreuna aïs den Biber betrefFoudeii Castorologia von M a r lus,

die Francus zu Strassburg 1685. 12. herausgab und Eidous zu Paris 1756 in franzo-

sischer Spracbe erscbeinen liess, wird der Biber als ein anipbibisches Thier naher be-

schrieben, oline dass man aber auf seine systematische Stellung weiter einging.

Klein (Qiiadrup. dispos. Lips. 1751. V. p. 91 in's Deutsche iibersetzt von Bebn

Lïibcck 1760. 8.) fiihrt den Biber S. 276 unter seiner fiinften Familie (den Thieren mit

ausserordenthchen Fiissen) im Verein mit Lutra, Rosinarus, Phoca und Manatus auf, einer

Familie, die also den nacbmaligen Ilaller-Blumenbach'schen Palinipeden entspricht.

Hill [Ilistory of animais. London 1752 fol. p. 526) handelt den ziemlich gut, aber

ohne eigene Zuthaten bescbriebenen Biber zwischen Lepas und Ilystrix unter seinen Qiio-

drupcds Class the first Glires ab, so dass also bei ihm der Name Glires zuerst zur Be-

zeicbnung einer eigenen, griissern Siiugethier-Abtheilung gebraucht wird. Seine Glires

umfassen aber auch die Sorices, entsprechen also nicht ganz den Glires der neuern Zoologen.

Brisson {Règne animal, à Paris 1756. V. p. U6— l2ît) stellt die Nager mit Aus-

nahme des zwischen Rhinocéros und Tapiras vorkommenden, seinen Ordo X bildenden

llydruchaerus, als Sectio I corpore aculcato mit der Gattung flysrrix und Sectio II cor-

pore aculeis destituto mit den Gattungen Castor, Lepas, Cuniculus , Sciarus, Glis {== Myoxus

et Arctomys der Spatcrn) und Mus seines Ordo XII auf, einer Ordnung, vvomit er auch

als Sectio III die Gattung Sorex und sogar aïs Sectio IV die Gattung Erinaceus vereinte.

Ilaller [Naturgesch. der Thiere. Berlin 1757. S. 573) stellt den Biber wie Klein

zu den Palmaten.

12) Da hier blos die Frage iiber die systematische Stellung des Bibers in Betracht kommt, so iibergehe ich die auf

seine àussern und innern charakteristischen Merkmale beziigliche Literalur, so reiche Nolizen ich auch dariiber besitze.
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Buffon {llisl. nat. T. VIII. 1760 ^^. p. 282) schildert mit gpwohnter sfylistischer Mei-

steihand nur den Bibcr an sich, sowolil zoologiscli, aïs anatomisch sohr umfassend, jedoch

wird er von ihm p. 307 sclion passend hinsichtiich des Ilabitus mit der NYasserratte verglichen.

Noch in seiner letztcn (zwulften) Ausgabc des Syst. mit., die 17G6 erschien, stellt

Linné P. I. p. 78 die ausser Castor fibcr auch Myogale moscoiitica als Castor moschatiis

und Fiber zibethicus als Castor zibethims umfassende Gatlung Castor zwischen Lepus und

Mas. An eine Gruppiruiig der Nager-Gattungen dachte er auch damais noch nicht, son-

dern fiihrt ohne Unterablheilungen die Gattungen Uystrix, Lepus, Castor , Mus und Sciurus

auf
;
ja es kommt sogar noch eine Galtung von Iiisectivoren (Castor moschatus= Myogale

inoschata) und Fledermausen [Noctilio americanus) unter seinen IVagern vor.

Bei Pennant [Synopsis of Quadrupeds 1770. 8.) bilden die Gattungen Cavia, Lepus,

Castor, Hystrix, Marmotta, Sciurus, Dipus, Mus, denen er Sorex, Talpa und Eriiia-

ceus anreiht die Digitigrada Sect. III sine dentibus caninis,

Erxlcben [Syst. regn. aniin. Cl. I. Mammal. Lipsiae 1777. 8. p. XXXVII) trennt

die Nager nicht von den andern Saugethieren, indeni er sie zwischen Muschus und Lutra

einschiebt. Er beginnt mit Lepus, worauf Hystrix, Cavia, Glis, Spalax, Mus, Jaculus und

Sciurus folgen, walirend Castor mit den Arien Castor Fiber und Zibethicus den Be-

schluss macht.

Pallas [Novae species Quadrupedum e Glirum ordiiie Erlangae 1778. k.) fiihrt zwar

die in diesem classischen Werkc abgehandelten Nager nur unter den drei Gattungen Le-

pus, Mus und Sciurus auf, doutet aber durch Aufstellung von Unterabtheilungcn vicie der

spiitcr aufgestellten Gattungen bereits an. So unterschcidet er von den eigentlichen Hasen

die Lepores ecaudati (Gatt. Graher Merrem, Lagomys Cuv.). Er zerfallt ferner seine Gattung

Mus p. 73 in sechs Phalangen: /. Mures alpiiii seu soporosi [Arctoinys Schreb.) und

Spermophdus (Fr. Cuv.); //. Mures subterranei [Spalax Giildst. Pal). Siphneus Brants,

Bathyergus und Ellobius G. Fisch.); ///. Mures cunicularii (Lemmus Lk., Anicola

La cep.),- IV. Mures buccati [Cricelus); V. Mures lethargici [Dipus, Pedetes^ gen. Gerboa

Allamand, Meriones, Gerbillus und Sminlhus récent.) und VI. Mures myosuri [Mus). Auch

in der Gattung Sciurus unterschcidet er die volantes [Pteromys récent.) als besondere

Ablheilung (p. 34^9), ohne jedoch von Sciuri buccati [Tamias récent.) zu sprechen, ob-

gleich er scinem Sciurus striatus Backentaschen vindicirt.

Zimmermann [Geogruph. Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten

Vierfiissigen Thiere. Leipz. 1778. 8. Bd. II. S. 320 ff.) beschreibt aïs Nager nicht nur

die Gattungen Castor [C. fiber und zibethicus), Cavia (mit Ilyrax) Lepus, Sciurus (=Pte-

romys et Sciurus), Myoxus Schreb., Dipus [Dipus et Gerbillus squ Meriones) und Mus.

Die letztgenannte Gattung thoilt er mit Pallas in A) Mures Myosuri u. s. f. Auf Mus

lasst er Sorex (^^ Sorex uiul Myogale der Neucrn) Talpa (= Talpa, Scalops, Condylura,

Chrysochloris) und Erinaceus [=^ Erinuceus und Centeles) folgen, wahrend er mit Hy-

strix schliesst.

t>
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Bei Slorr (Prodromiis inethodi mammal. Tuhiiujae 1780 e< «/jHd Ludwig: Delectus

opusculorum ad scientiam naluralein spectuntiitin T. I. Lips. 1790) bilden die Nag-ethiere

die zweite Ablheilung der Pédala unyuiculata als //. Rosores mit den in keine weitere

Unterabtheilung-cn griippirtcn Gattungcn Hyslrix, Castor, Mis, Glis, Sciiirus, Cada, Pro-

caiia iind Lepus. Dje eig-eiitliclien damais bekannten Glires schcinen also bei ihm zuerst

als eigcne, von den Insectivoren und IlandHiig-lein gesonderte Abtheilung- aufzutretcn.

Mer rem [Verinischle AblmndUingcn ans der Tliiergeschichte [GoUiiigen 1781. h-.p.k)

stellte spezielle, fiir jene Zeit selir beachtenswerthe, Lntersuchungen behufs der Charak-

teristik der Nager an und lieferte umstjindlicbere Keunzeichen fiir die niihere Kenntniss

der GeschlecLter Stachelschwein (Hyslrix), Biber [Castor), Hase (Lepus), Graber (Lago-

mys Giiv. seriore tempore), Ferkel [Cavia], Kieinauge (Spalax Giildenst.), Zeise [Mures

cunicularii P&\la s ^= Jnicola), Maus [Mus), Springer (Gerboa) , Glis, Seiurus uncl Ziesel

[Arctomys). In Gruppen hoherer Ordnung hat er indessen die ebcn angcfiihrten Gattungen

nicht getheilt.

Ilerniann, der iilteste beiiannte Schriftsleller, der sich die 'Ermittelung der ver-

wandtschaftlichcn Beziehnngen der Thiere zu seiner Ilauptaufgabe machfe [Tabula affl-

nitatum animalium Jrgentorati 1783. k. p. 81) glaubte in Folge des iiussern Habitus,

namentlich des Baues des Schvvanzes, der Hinterfiisse und des eigentbiimlichen Sekretes

der Priiputial- und Aftersacke des Bibers auf die nicht geringe Affinitat der Myogale mos-

covitiea und des Fiher zibelhicus mit demselben aufmcrksam machen zu miissen. Derseibe

deutet sogar schon (ebend. p. 8h-) auf Buffon (a. a. 0.) und Forster [Philosophie.

Trans. Fol. 62, p. 21k) gestiitzt, auf die Beziehung des Erelhizoïi dorsatus, hinsicbdich

des Habitus und Zabnbaues, mit dem Biber hin. In seine sonstigen Ansichtcn iiber die

Vcrwandtschaften der Nager kann hier nicht niiher eingegangen werden. Eine neue Ein-

theilung derselben hat er iibrigens nicht vorgeschiagen.

Hei Leske [Ânfangsgrïiiule der allgein. Natur- und Thiergesch. Leipzig 178^ S. 198)

sind, wie bei Linné uiid andern, die Nagergattungen nicht in Gruppen getheilt, sondern

nur eine nach der andern aufgefiihrt. Die Gattung Castor (^S. 203) umfasst auch bei ihm,

ausser Castor fiber, noch Fiber zibelhicus und steht zwischen Caiia und Mus.

Boddaert [Elenchus animal. Vol. I. Rollerdami 1785 p. 99 ff.) fiihrt, ebenfalls ohne

weitere Gruppirung, als Nager die Gattungen Lepus, Cada, Mus, Dipus, Seiurus und

Myoxus und dann unter seiner Scct. Il [Âquatilia), wciche auch Hippopotamus , Luira,

Rosmarus, Phoca und Manati umfasst, die Gattung Castor auf, wozu er ausser Castor

Fiber auch Castor zibelhicus zieht.

Linck und Diirr in ihrer fiir die Zeit mit Recht geriihmten, trefflichen Inaugural-

schrift [Historia naturalis Castoris et Mosehi, Dispulatio etc., Lips. 1786. k.) beschreiben

nur nach damaligem Linné'schen Standpunktc den Biber an sich.

J. F. Gmelin {Systema nat. T. I. P. 1, Lugd. Batav. 1789 p. 20 und 118) fiihrt

in seinem Ordo IV Glires, ohne weitere Unterabtheilungen, nach Linné's Beispiel die
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Gattungon Hystn'x, Cavia, Castor, Mus, Àrctouiys, Sciui-us, Myoxus, Dipus, Lepus und

Hyrax auf.

Vicq d'Azyr {Encyclopédie iiwtlioâiquc système aiialomiqite Quadrupèdes à Paris

1792. 'k t. //. p. XCVII und p. 280 fj.) ziihlt seiner zweiten Classe der Saugethiere,

den Nagethieren, auch die Igcl uiid Tcnreks zu.

Goeze {Europiiische Fauna Leipz. 1792 Bd. II p. XV.) besclireibt als Europaische

Nager oline \\citere Gruppirung die Galtiingen Cavia, Castor, Mus, die er nach Pallas in

1) ratlensclm-(inzir/e, 2) haarscliwiinzige, 3) Hamster, k) Àlpenmàuse und 5) H'intersc/diifer

abtheilt, so A\ie Sciurus und Lcpus.

Donndorff {Zooloijische Beilrâge Leipz. 1792. 8. /. p. hik) handelt den Biber zwi-

schen Cavia und Mus ab und fiigt ihin, den Coipu unJ die Ondatra unter die IMause ver-

setzend, nur irrigerweise Castor Uuidohrius {= Coipu) binzu. Als nicht vveiter abgetbeilte

Gattungen der Glires finden %\ir bei ibni p. 392 ff. die Gatlungcn Ilystrix, Cavia, Castor,

Mus, ylrctomys (Schreb.), Sciurus, Myoxus, Dipus, Lepus und Ilyrax.

Schreber jieferte in seinem beiiibmten VVerke: aTJie Siiuyethiere in Albildungen

nach der Natur Th. r\ S. 593 //".» unter seiner vierten Abtheilung der Saugethiere fiir

jene Zeit treffliche Cha.dkterisliken der ohne weitere Gnip|»irung aurgefiibiten Gattungen

Hystrix, Cavia, Castor, Mus, Jrclomys, Sciurus, Myoxus, Dipus [Jaculus Erxleb., Jerboa

Penn.), Lepus und Ilyrax. Die Mures theilt er indessen fast wie Pallas ein, indem er

nur die Mures soporosi als eigene Gattungen Arctomys und Myoxus absouderte. Uebrigens

nimuit cr scbon bei der Charaktcristik der Gattungeu auf das Vorbandensein der Scbliis-

selbeine Riicksicht.

Lacepède [Sur une nouvelle table méthodique des animaux à mamelles [Mcm. d.

l'Institut Vol. III. Wiedemann's Archiv III. St. 2. S. 151 und Fischer Zooynos.] bil-

det aus den Nagern eino sechste Ordnung und ziihlt ohne weitere Gruppirung als Rosores

die Gattungen Lepus, l'ica [Lagomys Guv.), Ilyrax, Cavia, Àguti, Castor, Ondatra, Ham-

ster, Mus, Àrvicola, Myoxus, Talpoides [Spalax typhlus Giildenst.), Dipus, Sciurus, Ilys-

trix und Coendu auf.

G. Cuvier (Tableau élémentaire de l'hist. natur. à Paris an. 6 (1797) p. 130) be-

scbreibt ohne weitere L'nterabtheilungen als Nager die Gattungen Ilystrix, Lepus (mit der

Abtheilung Lagomys) Ilyrax, Cavia, Castor, Sciurus und l\lus mit den Unterabtheilungen

a) Arctomys, h) Campagnoles , c) Les rats proprement dits, dj Les Hamsters, e) Les rats-

taupes {Mus t)phlus), f) Les Gerboises {Dipus Gmel.), g) Les Loirs {Myoxus Gm.), so

wie h) LOndalra.

In Wiedemann's Archiv fiir Zoologie und Zootomie Berlin 1800. 8. Bd. I. St. 1.

S. 68 werden zwar die osteologischen Charaktere verschiedener Nagergatlungen, nament-

lich auch des Bibers, erliiutert, ohne dass sic jedoch fiir eine Gruppirung benutzt wor-

den waren.

Shaw {Gêner. Zoolog. Vol. II. Part. I. Mammal. 1801) fiihrt von Glires, die er
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weder ia Familien tlicilt noch aucli sonst gruppirt, nur die Gattungen llystrix, Cavia,

Castor, Mis, Jrctomys und Sciuriis auf,

Bechstein {Geineiiinutzige JSalurgcschichte Deutschlands Leipz. 1801. 8. Bd. I. Àbth. 2.

S. 902) giebt als Deutsche Nageig-attungen Cacia, Castor, Mis (^voraus er die Ablheilungen

Mures myosuri [Mus. auct.); Mures cunicularii, (Àrcicola, auct.) ; Mures buccati {Cricetus

auct. bildet) ferner Jrctomys, Myoxus, Sciurus und Lepus ohne weitere Gruppiiung; an.

Dumeril (Zoolog. anal, à Paris 1806. n. IX.) fiihrt gleichfalls noch keinc Nager-

gruppcn auf.

Bonn [Ànatome Castoris Lurjduni 1806. k.) machl uns einige Bemerkungen iiber die

aussere Gestalt des Thieres und schildert seincn innern Bau ohnc sich uni die Verwandt-

schaften und Vcihaltnisse des Bibcrs zu den andern Nagern zu bekiimmern.

Tiedomann, der eine fiir jene Zeit ausgezeichnete, kurze, aber dessenungeachtet

g-ehaltreiche Charakteristik der Ordnung- der Nager in seiner 1808 zu Landshut erschie-

nenen Zoologie Bd. I. S. 438 ff. geliefert bat, fiihrt die ihm bekannten Nagergattungen

ohne weitere Unterabtheihingen auf, wie die meisten seiner Vorgangcr, indem er auf

Sciurus, womit er beginnt, die Gattungen Myoxus, Pteromys, \iromys, Dipiis, Lepus,

Lagomys, Cavia, Hystrix, Jrctomys, Cricetus, Mus, Lemmiis {Merr.), Spalax, Ilydromys

[Myopotamiis und Ilydromys) Ondatra und Castor Mgcn Ijisst.

In der 1811 zwar voUondeten, damais aber nur erst in einigen wcnigen Exemplaren

ins Publikum gekommcnen Zoographia Rosso-Jsiatica Yon Pallas, Vol. I. p. l'fO sqq.,

fînden wir die in Russland heiinischcn Nager unter den Gattungen Ilystrices , Castores

{Castor fther und zibethicus), Lepores, Arctomyes, Spalaces, Criceti, Mures, Myodae, Myoxi,

Dipodes und Sciuri noch ohne weitere Gruppirungen.

Illiger [Prodroinus systematis mammal. et aiium Berolini 1811. 8. p. 80 ff.) war

meines Wissens der erste, der die Nager, seine vierte von ihm (p. 80) als Prensiculantia

bezeichnete Ordnung, in acht Familien [Macropoda, Jgilia, Marina, Cunicularia, Palmi-

peda, Jculeata, Duplicidentata und Subungulata) eintheilte und dadurch offenbar in der

bessern Keuntuiss diesor Ordnung eine neue Bahn brach. AUerdings enthalten mit Aus-

nahme der Subungulata und Duplicidentata die andern seiner Familien noch manches fremd-

artige und sind deshalb in der urspriinglichen Begrenzung, mit Ausnahme der Subungu-

lata und Duplicidentata nicht haltbar, was ihnen aber ihren Werth keineswegs nimmt.

Die Gattungen Castor und Ilydromys {Myopotamiis Gommer s.) sind es, die seine zwischen

den Cuniciilarien {Jiricolina récent, e. p.) und Jculeata {Hystricina récent.) man darf

sagen mit gliicklichem Tacte eingeschobenen Palmipeda bilden. Zu den Macropoda geho-

ren nacli ihm die Gattungen Dipiis, Pedetes und Meriones, zu den Jgilia Myoxus, Tamias,

Sciurus und Peteromys, zu den Marina Jrctomys, Cricetus, Mus, Spalax und Bathyergus

zu den Cunicularia Georycluis, Ilypudaeus und Fiber, zu den Jculeata, Hystrix und Lon-

cheres, zu den Duplicidentata, Lepus uud Lagomys, zu den Subungulata Coelogenys, Da-

syprocta, Cavia und Hydrochoerus.

Mém. se. nat. T. VII. 1.3
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Des durcli lUigcr gemachtcn liberaus bedeutenden Fortschrittes ung-eachtot, bchielt

Blumcnbach [Ilandbiich der Natuiyesch. neiiiUe Ausg. {%\\. p. 129) seine alte, vôllig

unhaltbare Einlheilung- der GUres, die bei ihm die Abtlieiliing- A seiiier Fissipeda seu

Digitata bilden mit den Gattungen Sciurus, Arclomys, Cmia, Dipus, Lepits uud Ilystrix

bei und stellte wie fiiiher nach Klein's, Haller's und Boddaert's (siehe oben) Vorgange

die Biber (Castor) mit dea Oltern, Seehunden, Schnabelthicren, Wallrossen und Manati's

in eine eigene aus sehr heterogencn Bestandlheilen gebildete Ordnuiig von Saugetbieren

{l'alinata) zusauimen.

Gotth. Fischer {Zooynosia Vol. III. Mosqitae I8l'i. Elenchiis p. V. handelt die Na-

ger als Qiiadruinana Unguiculala, Emanuata Ordo IV. Melatarsii seu iMctntarsibemata ab

und verbindet damit mehrere Beutelthiergattungon {Perameles, Womhalus , Phascoloinys,

Kanguru) indem cr eine neue Einthcilung derselben p. 8 vorschlligt, die mit den Kilngu-

rus [Kanguru) beginnt. Den letztern folgen die Gruppen Leporiiia [Lepus und Lagomys),

die Hystricina [Coandu, Hystrix), die Sciurina [Sciurus, Myoxus, Cheiromys?), die Palini-

peda [Hydromys, Castor), die Caviae [Cacia, Paca) die Spalacoides [Ellobius, Spalax),

die Cricetina [Arclomys\ 'ricetus, Brachyurus (= Arvicola) und die Murina [Ondatra, iMus).

Betrachtet mau dièse Eintheilung nliher, so findet sich, dass dadurch der Kennlniss

und Gruppirung der Nager weder durch die Zuziehung der oben genannten Beutolthier-

gattungen, noch durch die, mit Ausnahme der unhallbaren, aus heterogenen Elementen

gebildeten neuen Abtheilung Cricetina, meist den Illiger'schen Familicn cntsprechenden,

nur theilweis anders benannlen Abtheihingen, ein namhafter Gewinn erwuchs. Indessen

muss man anerkennen, dass die Gattungen Spalax und Ellobius als Typen einer eigenen

Gruppe erscheincn und daher zweckmiissiger als boi llliger placirt sind.

Oken [Lehrbuch der Zoologie IL Ablfi. S. BiG theilt die Nager [Froschpfoter)

in I. Hasen (Caiia, Hydrochaerus, Coelogenys, Dasyprocta, Lepus, Lagomys) II. Dilche oder

Schlafer [Jaculus mit Dipus und Pedetes, Chinchilla, Arctomys, Bathyergus, Georychus III.

Krietsche mit Backentaschen [Cilellus, Cricetus, Aspalax seu Spalax, Tamias) IV. Schwirrel

[Sciurus, Myoxus) V. Pile oder [Stachelratzea) [Loncheres, Ilystrix). VI ? Biber [Castor,

Hydromys = Ilydromys und Myopotamus , und VII. Miiuse [Mus, Meriones, Ilypudaeus).

Dass hier die Nager nach mehr habituellen oder theilweis der Lebensweise oder einzeluen

Organen (Backentaschen) entlehnten Kennzeichen gruppirt in sehr bunter, unhaltbarer

Reihe erscheinen, leuchtet jedcm grundiichern Nagerkenner ein. Der Verfasser hat daher

auch dièse Eintheilung in der zweiteu Ausgabe sciner Naturgeschichte (1838, siehe unten)

mit einer andern vcrtauscht.

Koch [System, d. Bairischen Zool. /. Niirnberg 1816. 8. p. 33 ff.) gruppirt die

Nager nicht, sondern liisst ohne weitere Eintheilungen auf Mus die Gattungen Lemmus,

Myoxus, Sciurus, Lepus, Cricetus, Arctomys, Castor und Cavia folgen.

G. Cuvier [Regn. anim. éd. 1. 1817 T. /. p. 189 ff. theilt die Nager in zwei Ab-

theilungen I. Mit iollstdndigea SchlUsselbeinen und H. Mit rudimentàren Schlùsselbeinen.
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Zur ersten Abtheilung rcchnet er die Gattimgen Castor, Mus mit den Unterabthoiluno-en

Fiber, Àrvkola, Georycluis, Echimys, iMyoxus, Hydromys, 31its, Cricetus, Diinis, ferner die

Gattungcn Spalax, Orycleres, Iklamys, Arclomys, Sciurus mit dcn Untcrabthcilung^en Pte-

roinys, Chciromys und Sciurus. Seine zweite Abtheilung bilden die Gattungen Hyslrix,

Lepus (Lepus und Lagomys), IJydrochaerus, Caiia, Dasyprocta und Coeloyenys. Die Illi-

ger'scben Familien blieben merkwiirdig genug unberiicksichligt. Andr. Wagner bemerkt

scbon mit Recht (Wicgm. Ardiiv 18V1. /. p. 113), dass eine von den Schliisselbeinen

enlleiinte Ablheilung der Nager unzuliissig sei, weil Lepus unvollstandigc, der nahe ver-

wandte Lagomys abcr vollstandige Schlusselbeine besasse. Ueberhaupt zeigen dièse Kuochen

grosse Variationen in ihrer Entnickelung bei ein und derselben Ordnung, wie man dies

namentlich bei den Raublhieren sehen kann. Um so weniger diirften sie daher zur Sonderung

von Gruppen boherer Ordnung uuter den Nagern benutzt vyerden kijnnen. Es kann daher

auch nur von untergeordncter Dedeutung sein, wenn Latreiile (Fainilles natur. du règne

aniiii. Uefjcrs. 5". 51) behauptet, bereits Linné habe vor Guvier die Nager mit und ohne

Scbliisselbeine zusammen gruppirt, wovon ich iibrigens seibst in L'inne syst. éd. 12 n. 76

keine Andeutung fimle, da bei ihm Uystrix, Lepus, Castor, Mus und Sciurus wolil nur

zufallig auf einar^der folgen.

Goldfuss, (Ilandbuch der Zoologie Mrnberg 1820. Jbth. 2 p. 4^21 ff.) beschreibt

die Nager nach dem System von Illiger.

Ranzani {Elementi délia storia naturale Bologiia 1820. 8. Vol. IL p. 368) theilt die

Nager in zwei Familien I. Trachiodonti [Trachyodontes) wohin er Àrctomys, Cricetus

Mus, Hydromys, Meriones, Dipus, Sciurus, Tamias, Pteromys , Cheiromys, Spalax und
Bathyergus zieht und II. Elasmodonti (Elasmodunles) die nach ihm a) in Formen mit voll-

staniJigen Schliisselbeinen [Clavicole compiute) vrie Pedetes, Myoxus, Echimys, Lemmus

(= Àrvicola), Ondatra und Castor und 6) in Formen mit unvollstandigen Schliisselbeinen

(clavicole non compiute) wie Uystrix, Coendus, Lepus, Lagomys, Hydrocliaerus , Cavia

Chloromys und Coelogenys zerfallen. In Bezug auf die Ilnzuliissigkeit des Verhaltens der

Scbliisselbeine zur Degrenzung von grijssern Gruppen habe ich mich bereits bei Gelegen-

heit der Cuvier'schen Eintheilung ausgesprochen. Dass man die Nager nicht mit Ron-
zani nach dem Bau der Kronen der Backenzahne gruppiren kann, wenn man nicht sonst

ûberoinstimmende Gattungen wie Dipus und Pedetes, Mus und die Àrvicolen weit ausein-

ander riicken will , springt in die Augen. Der Dau der Kronen der Hackenzabne bietet

iibrigens in der Ordnung der Nager so vicie Variationen und Zwischenstufen, dass sich

eine darauf gegriindete Haupteintheilung nicht durchfuh.'"en liisst. Zu Unierabtheilungen

(etvva Unterfamilien) kann er allerdings benutzt werden, jedoch schon nicht mehr, wie

die Subungulaten zeigen, zur Sonderung von Familien.

Des mare s t {Mammalogie à Paris 1822. k. p. 277) foigt in der Eintheilung der

Nager G. Guvier im règne animal. Zu den Gattungen mit Schliisselbeinen rechnet er

Castor, Ondatra, Arvicola, Lemmus (Link), Echimys, Myoxus, Hydromys (Hydromys und
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Myopotamus) Mus, Cricetus, Dipiis, Gei-billus, Bathjeryus, Jrctomys, Sciurus nebst Plero-

mys, zu dcn mit fehlcnden oder unvollstaiuligcn Schliisselbeineii ziililt cr Ilystrit, Lcpus,

Lagomys, Uydrochaerus , Cavia, Dasyprocta und Paca. Es beziehon sich aiso auch auf

dièse Einfhoilung die friiher binsichllich der Cuvier'scben im re(/ne animal gemachlen

Ausstelluiigcn.

J. Fleming {The philosophy of Zoology 1822. 8. Fol. p. 189) theilt die Nager In

folgcnde Gruppea : I. Mit kegelforinigen , emaillirten Fortsiitzeii der Backenziihne {Alles-

fresser) Hydromys, Cricetus, Dipus, Mus, Arc.tomys, Spalax, Cheiromys, Bathyergus, Pe-

detes, Sciurus und Pteromys. II. Mit fiacheii Kroiien [llcrbivoren) Lepus, Lagoinys, Echi-

mys, Myoxus, Fiber, Arvicola, Georychus, Coelogenys, Uydrochaerus, Chloromys, Caiia,

Jlystrix und Castor. Seine Eintbcilung ahnelt also der von Ilanzani und bietct foiglich

auch im Wesentlichon dieselbcn Miingel.

Ritgen, (NatUrliche Einthcilung der Sdugethicre, Giessen 182'*. 8.) bringl p. 16

Pteromys zu den beschwingten Nagern mit Pleropus und Pelaurus — S. 28 fiilirt er als

zweite Familienhalfte die iibrigen Nager auf, wozu er aber auch Phascolomys, Kangurus,

Hypsiprymnus und Balantia recbnet. Die andern Nager theilt er in mehrere Reihen.

Erste Reihe. Im JFasser [Castor, Ondatra, Hydrochoerus, Hydromys). Zweite Reihe. In

der Erde [Phascolomys) Arvicola, Bathyergus, Spalax, Echimys, Mus, Arctomys, Ilystrix,

Dipus. Drilte Reihe. Auf der Erde. Kangurus, Hypsiprymnus, Lepus, Lagomys, Cavia,

Dasyprocta, Coelogenys, Cheiromys, Pedetes und Ilyrax. Vierte Reihe. Auf Biiumen klet-

ternde Balantia, Coala, Myoxus und Sciurus. Er classifizirt also die fragUche Ordnung

nach der Lebensart und ihrem Aufenthaltsorte. Das dioser Gruppirung zu Grunde liegende

Prinzip ist allerdings neu, liisst sich aber schon desshalb nicht durchfithren, weil dadurch

im Bau einander ganz vcrwandte Gatlungen weit auseinander gcrisson werden, Pteromys,

Arctomys und Sciurus werden z. D. in drei verscbiedene Abtbeilungen verlheilt, Hydro-

choerus erscheint, ebenso wie Hydromys und Ondatra, von den nJichslen moiphologischen,

natiirhchen Verwandten gesonderf. Ueberdies sind, wie bereits bemerkt, der Eintheilung

als hétérogène Elemente Beulelthiere eingeschaltet.

Fr. Guvier [Des dents des Mammifères à Paris 1825. p. ikl) nimmt zwei grossere

Abtbeilungen von Nagern an. I. Omnivoren mit kleinem coecum und Wurzelziihnen und

II. Frugivoren mit grossem coecum und wurzellosen Ziihnen. Zu den Herbivoren rechnet

er Cavia, Uydrochaerus, Kerodon, Helamys, Lepus, Lagomys, Anicola, Fiber, zu den Om-

niioren aber Arctomys, Spermophilus, Tamias, Macroxus, Sciurus, Sciuropterus, Pteromys,

Myoxus, Mus, Otomys, Cricetus, Gerbillus, Hydromys, Orycteres, Bathyergus, Spalax, Ilys-

trix., Acanthion, Erethizon, Synaetherus, Sphiggurus, Coelogenys, Chloromys, Castor, Myo-

potamus, Echimys, Saccomys, Meriones und Dipus.

Andr. Wagner (VViegm. Arcliiv 18V1 p. 112) hat mit Recht auch gogen dièse,

den von Ranzani und Fleming vorgeschiagenen Gruppirungen sehr ahnliche, Eintheilung

Eiuwendungen gemacht, da die von F. Guvier angegebene Beschaffenheit der Backenzahne
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nicht constant, ist, da ferner dadurch sonst verwandte Formcn, wie d'ic Àrcicolen von den

Murinen, ebenso wie die Stibuiif/ulateii auseinander gorissen werden und dorBlinddarm boi

den fraglichon Omnivoien keineswcgs aïs rudimentar bezcichnet weiden kann.

In Latreille's (Familles naturelles du règne animal à Paris 1825, 8. p. 5ï) sind

die Nager (Rongeurs, Glircs) I. in solche mit vollkomnienen Schliisselbeinen und II. in

andere mit blosscn .Spuren von Schliisselbeinen abgetheilt. Die erstern sondert Latreille

in nachsteliende Familien 1) Sciurini {Cheiromys , Seiurus, Pleromys, Tamias) 2) Arclo-

,
mydes, (Arclomys, Spermoplu'lus) 3) Talpiformes [Ascomys, Bathyergus, Orycterus, Pedetes)

k) Murini mit Dipiis, Gerbillus, Meriones, Saccomys, Cricetus, Geomys, Diplostoma, Olo-

mys, Rattus, Myoxus, Echimys, Lemmus, Capromys, Arvicola; 5) Natatorii (Uydromys,

Myopotamus, Ondatra, Castor). Die Letztern zeifalleu nach ihm in 6) Ilystricosi, {Ilystrix,

Àcanthion, Erélhison, Synoetltcre, Cuendu, Sphiggnre) 7) Leporini (Pica, Lagomys, Lièvre)

und 8) Dasypoides (Subungulata Illig.), wohin er die Gatlungen Paca, Chloromys, Kero-

don, Anoema und Cavia rcchnet. Mit Ausnahme der als Tulpiformes anders, und zwar

besser, aufgefassten Cunicularien und neu aufgestellten Arctomydes, so wie den irrigerweise

mit den Murinen vereinten Macropoden finden wir hier sogar der Reihe nacli im wesent-

lichcn aile Illiger'schen Familien, nur haiifig mit anders vertheilten Gatlungen, wieder
;

aber untcr meist schlechtern, oft sprachwidrigen Benennungen. Wir konnen also dièse

Eintheilung aïs ein Gemisch der verfehiten Guvier'schen und hie und da veranderten,

aber keineswegs mit vollstandigem Erfolge verbesserten Illiger'schen erklaren, denn

seibst die als Talpifurmes besser als bei Illiger angeordnetcn Cunicularien erscheinen

•wegen der Zuziehung von Pedetes und der Absonderung von Geomys und Diplostoma

keineswegs als wohlgcordnete Gruppe. Einen wcsentlichen Fortschritt bat also die Grup-

pirung der Nager dadurch nicht gemacht, was auch speziell vom Biber gilt, den wir gleich-

falls noch mit drei fiemdartigen Gattungen (Ondatra s. Filer, Ilydromys und Myopotamus)

vereint sehen.

Godman (American natural history (1826. 8.) Vol. II. P. 1. p. 17) folgt in der

Eintheilung der Nager ganz Cuvier im règne animal.

Dasselbe gilt von Desmarest in dem von ihm (1827) verfassten Article Rongeurs

des Dictionnaire d. scienc. natur. T. kG p. 218.

Lesson (Manuel de Mammalogie à Paris 1827. 12. p. 230.) behalt im Wesentlichen

die Eintheilung Latreille's mit den bereits geriigten Mangein bei, fiigte aber den La-

treiU'schen Familien eine neue zwischen Arctomides und Tulpiformes, denen er ganz

unpassend auch Ctemomys beigesellt, als Ulacodei (mit dem Typus Àulacodus V. Swind.)

eingeschaltete hinzu, so dass wir bei ihm im Ganzen neun Nagerfamilien finden.

In der Medizinischen Zoologie von Brandt und Ratzeburg (Bd. I. Ilcfl 1. 1827.

p. 12) glaubten die Verfasser nach dem damaligen Standpuncte der VYissenschaft folgende

meist Illiger entlehnte Nagerfamilien annehmen zu konnen. 1) Sciurina, 2) Leporina,

3) Macropoda, k) Marina, 5) Castorina, 6) Aculeata und 7) Subungulata. Die Illiger'-
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schcn Cunicularien erschicncn ihnen den IMauscn zu nahe verwanilt, um davon gesondert

werdcn zu kônnon. Die Galtung C«i<o/- biUlet iiacli Illiger's Vorgange in dcm genanuten

Werkc mit Uydromys die Casturiiia uud die beidcn ihr angelioiigen Artcn werden noch

als eine einzige {Castor fiber) mouographisch behaiidelt, wobei im osteologischen Theil auf

mehrerc Ceziehungen des Bibers zu andcrn Nagern bingedeutet wird.

Erwahniing verdieut bier die vom trefflicben Drants {Ikt geslaclil der Maizen door

Liiinaeus opgestehl door A. Brants Berlyii 1827. 8) zu Stande gebracbte zweckniassigere

Begrenzung der Ciiniculan'a mit den Galtungen Spalax, Sipimeus n. gen., Ascomys und

Bathyergus und der iMtirina mit Leinmus, llypudaeus, Euryotis noc. geii. Mus und Cricetus.

Kaup, der die Nager in seiner Slu'zirten Enlwickelungsgesch. und d. naturliclten System

der Europdischeii TliierweU. Dariiistadt und Leipzig 1829. 8.) auf eigentbiimlicbe Weise

in Reiben vertheilt, stellt Castor Fiber mit Fulica atra und Salamandra in seine drei und

funfzigsle Reihe.

Zenker: (Dus thierisdie Leben und seine Formen. Jena 1828. 8. S. XXIII und

g!^5 54) nimmt meist mit llliger folgende Familien der Glires oder Prensiculantia an:

1) llvstrices, 2) Cmiae, 3) Castores {Castor und Flydroinys = Myopotamus, 4) Lepores

5) Dipodes, 6) Mures, 7) Fibri, 8) Sciuri.

Willbrand [llandbuch der Naturgesch. des Tliierreichs. Giessen 1829. 8. S. 91.)

tlieilt die Nagetbicre a) iu raubthierdhnliche dabin 1) Famille Sciuri mit Sciurus, Clado-

butes, Cheiromys, Myoxus) und 2 Familie Mures mit den Gattungen Mus, Àrctomys, Dipus

und b) Pfiamenfresser Lepus, Ilyslrix, Castor, Cavia und Ilyrax. Seine Eintbeilung ab-

nelt also ciuigermassen der von Fleming, nur dass er Cladobates und Ilyrax den INagern

ciureibt, also eine Inseclivoren- uud eine Pacbydermengattung damit verbindet.

J. B. Fiscber {Synopsis mummal. Stuttgardliae 1829 p. XXVIII) theilt die Gattungen

der Nager in die beiden Cuvier'scben Abtbeilungon mit vollstandigen und fehlenden oder

verkiimmerten Scbliisselbeinen obne auf \\eiterc Familiengruppirungen cin?ugeben.

Ricbardsou [Fauna boreuli-ainericana Fol. I. 1829. V. p. 105 if.) fiibrt die von

ibm abgebaudelten Nagergallungen nicbt nacb Familien oder sonsligen Abtbeilungcn, son-

dcrn mebr bunt durcbeinander auf. Fr beginnt mit Castor und liisst Fiber, Arvicola, Neo-

toma. Mus, Meriones, Jrctoniys, Spermophilus, Tamias, Sciurus, Pteromys, Geomys, Aplo-

dontia, Ilystrix, Lepus und Lagoinys folgen.

In der 1829 erscbienenen zvveiten Ausgabe des liegne animal Fol. I. p. 192 wurde

von Cuvier dis von ibm in der ersten Ausgabe dièses beriihmten Werkes vorgescblagene,

bereits oben aïs unbaltbar bezcicbnete Haupteinibeilung nach dem Bau der Sc'hliisselbeine

beibebalten, jedocb in der Reibefolge der Gattungen einige Veranderungen vorgenommen.

Er beginnt namlicb die ersle Ablbeilung mit Sciurus, dann folgen Cheiromys, Mus (mit

dem Subgenus Uydromys), Fiber, Arvicola u. s. f. Die Gattung Castor mit Myopotamus

scbliesst die ersle Abtbeilung. Als Glieder der zweiten werden die Gattungen Ilystrix,

Lepus, LagomySj Hydrochaeras , Cavia, Chloromys und Coelogenys bcschrieben. Der Biber
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kommt zwischen Geomys, dcm Spalax vorhergcht iind Dlyopotamits, worauf Ilystrix folgt,

zu stehen. Illiger's Familion finclen aboimals keine IJcriicksichligung-, ebenso wcnig aber

auch die von seincm Fieunde und Mitaibeiter La treille voigeschlagcnen Modiflcationen

derselben.

Befremdend muss es erscheinen, dass sogar der sonst auf natiirliche Grii|ipiriingen

so sehr dringonde Wagler {Naturliches System d. Jmphibien. Stuttg. 1830 8. p. 18) die

Nagergattungon ohiie sic in naturliche Familicn zu tlieilou mit Cavia, der Ilyrax als Ty-

pus einer eigenen Gruppe vorausgoschickt ist, und Ilydrochaenis beginncnd bunt durch-

cinander laufen liisst. So steht Chiroinys zwischen Capvomys und Pteromys. Auf Mus

folgt Filer, IJydromys, Mi/opotamiis und Castor, danu erst werden Ilypudaeus , Otoinys

und Spalax aufgefiihi t u. s. w.

Eichwald [Zoolocjia speciaUs Pars. Post. Vilaae 1831. p. 365.) folgt in der Anord-

nung- der Nager ganz llligcr.

Bonaparte {Sagyio di una disln'buzione mefodica degli aiiimali cerlebrati Ronia 1831.

p. 20) theilt seine socbste Ordnung der Saugethiere {Glires) in Famiglia 11. §. Sciurina

mit den Gattungen Sciurus, Pteromys, SpermophUus , Àplodontia, Arctomys, Àidacodtis,

Myoxus, Psammomys, Neoloma, Sigmodon, Arvkola, Lemmus, Aspalax, Balhyergiis, Cri-

cetus, Psetidostoma, Pedctes, Dipus, Mcriones, Olomys, Capromys, Hydromys, Myopolamus,

Fiber, Castor, Mus und Echimys. — Famifjlia 12. Àcideata (Hystricidae) Ilystrix, Àcan-

thion, Ercthizon, Synaetherus. — Famigl. 13. Leporida {Lepns, Larjoinys). — Famigl. i\.

Snbungulata (Camlae) Lagostomus, Ilydrochaenis, Cavia, Dasyprocta, Coelogenys. — Famif/l.

15. Leptodaclyla [Cheiromydae)
, genus Cheiromys.

In seincm Ilandbuche der Zoologie {erste Àusgabe Berlin 1832. 8. p. 52.) nimmt

Wiegraann folgende Nagerfaniiiien an: 1) Sciurina, wozu cr auch Cheiromys und Myoxus

zâhlt, 2) Marina mit Einschluss der Macropoda [Dipus etc.) 3) Lagostomi, {Lagostomus

und Eriomys s. Chinchilla mit Einschluss von Pedetes) k) Georychi (= Cunicidaria Brants).

5) Palmipedia [Fiber, Castor, Myopotamus, Hydromys) 6) Leporina, 7) Àculeata und

8) Subungulata. Als neu treten die Lagostomi auf, freilich mit einer fremdartigen, offen-

bar den Macropoden einzureihenden lieimischung, Pedetes meine ich , wahrend die Macro-

poda mit den Murinis vorbunden werden, seine Georychi aber nur den Cunicularien von

Brants und theilweis von Illiger entsprechen.

Van der Hoeven {Ilundboek der Dierkunde 1. Ausgabe Àmsterd. 1833. //. p. 604^

ff.) theilt die Nager in 1) Subungulata lilig. 2) Duplicidentata Illig. 3) Aculeata Illig.

k) Palmipedia Illig. {Myopotamus, Castor) 5) Cunicularia Brants 6) Macropoda Illig.

7) Marina (mit Einschluss von Myoxus und Arctomys) und 8) Sciurina. — Er richtet sich

also im wesenllichen nach Illiger, jedoch mit einigen Modificationen. Namentlich zieht

er Myoxus nicht zu den Sciurinen und folgt mit Recht Brants, nicht Illiger, in der

Anordnung der Cunicularien.

Wahrend aber der eben genannte gelehrtc Ilollandiscbe Zoologe die durch Illiger
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gcmachten Fortscluitte in dcr naturlichen Gruppirung; der ÎVager, ehenso wie Wiegmann

anerkaniUe und v^enige Andere dios, wenii aiich theilweis schweigond, tliaten, huldigte

Brown [Vœ zoolofjists Tcxl-Book Vol. I. 1833. p. 97.) noch ganz entscbieden der Cu-

vier'schen Eiiitheilung, so dass namentlich die mit Schliisselbeinen versehenen Arten und

Gattungcn [Castor, Fiber, Arvicola, Isodon, Neofoma, Sigmodoii, Leininus, Echimys, Myoxus,

Ilydrumys, (Myopulamus) , Mus. Cricelus, Dipus , Gerbillus, Âspalax, Balhycrgus, Pedetes,

Arclomys u. s. w. sehr bunt duicheinander aufgef'iihrt s-verdon.

Eiiie ausgezeichncte Abliandiiing iibcr die CbincbilIaahnUcben Nager aïs Typus einer

ei"^enen Familio, die aber schon cin Jabr friiher, wie bereits eiwahnt, freilicb mit Pedeles

verbunden, von Wiegmann a.\s Layoslomi in scinem llandbuche aufgestellt nurde, lieferte

Bennett (Trans. of tlie Zool. Soc. Fol. I. p. 35 wilh plates im Mai 1833.) Bennett muss

man obne Frage das Verdienst cinriiumen die fraglicbe Gruppe schaifer und genauer auf-

gefasst zu haben. Der Bennett'schen Ansicbt trat iibrigens spiitcr Wiegmann nicht bei

(s. Archiv f. Naturgesch. 1835. //. /). 211) woriu icb iudcssen meinem zu friih verstor-

beuen, lii'ben Freunde nicht l)eislimmen kunn.

lin Jabre 183^ suclite der Verfasser dieser Abbandlung [Méin. d. l'Âcadem. d. Se.

d. Piiersh. se. nat. T. I. p. 357) die Famille der Stachelsthweine sowohl cxomorpbisch

als aucb osteologiscb naber zu begrunden und theilte die ecbten Ilystriees in Philogeae

und Philodendrae, weiclie beide Gruppen, von den beiden neusten und ausgezeicbnetsten

Nager-Monograpben, VVaterhouse und Wagner, angenommcn wurden.

Duvernoy trug in demselben Jabre am 20. Mai in der Strasburger Nalurforschenden

Gc'sellschaft ein neucs System der Sdugethiere vor, welcbes spïitcr godruckt erschien. In

der seinem dariiber verfassten Aufsatze beigefiigten Tabelle, worin die Nager {Rongeurs)

die secbste Ordnung bilden, finden wir dièse Ordnung in die FamiUen I. Les Cheiromys,

II. Les Ecureuils, III. Les Marmottes, IV. Les Bats, V. Les rats-taupes {Georychus, Spalax,

Battiycrgus, Orycteres, Gcomys, Diplostoma), VI. Les Castors {Castor, Myopolamus, Fiber),

Vil. Les Gerboises {Ilelamys, Dipus, Meriones, Gerbillus), VIII. Les Porc-Epics, IX. Les

Lièvres und X. Les Cabiais [Coelogeiiys, Chloromys., Ilydrochaerus, Aiioeina, Cerodon)

vertheill. Die meisten seiner Familien sind genau genommen nur mit andern Namen be-

zeicbncte, in Bezug auf bic und da zweckmassigere Vertbeilung der Gattungen modi-

fizirte lUiger'sche, dencn cr die unbaltbaren, mit den Eicbbornchen zu vereinenden

Latreille'scbcn Arctomyiiia als Les Marmottes und die von ihm selbst sebr Ireff'end aufge-

stellten Cheiromys binzufiigte, wiihrend er als rats-taupes nach Fischer's, Latreille's,

Lesson's und Brant's Vorgange die Cunieularien zweckmiissiger auffasste.

Jenyns [Maiiual of british vertébrale animais Cambridge 1835. 8. p. 29 ff.) zahlt

die Brittischen Nager obne Familien Eintbeilung auf. Er beginnt mit Sciurus, dann folgen

Myoxus, Mus, Arvicola, Castor, Lepus und Cavia.

Swainson {Cabinet Cycloped. the natur. history of Quadrupeds London 1835. 8.

/). Fin.) tbeilt die von ihm als Ordo V abgehandelten Glires in I. Glires proper with
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clavkles {Castor, Fiber, Myopotamus) 1) Rats and Mice [Àrvicola, Georychus, Echimys.

Myoxus, Hydromys, Mus, Capromys and Cricetiis 2) Fore legs very short hiiid legs long

{Jumping mice) Dipus, Gerbillus, DIeriones, Pedeles , Lagostomus, Chinchilla, Lagotis 3)

Tail very short, Mole Rats {Geomys, Diplostoma, Àplodontia, Àspalax, Bathyergus k) Tait

long bushy {Squirrels, Jrctomys, Spermophilus, Sciurus, Pleromys und Cheiromys). II. Gla-

ndes rudimentary, or none [llystrix, Jcanthion, Erethizon, Synetheres, Sphiggurus, Lepiis,

Lagomys, Cavia, Hydrochoerus, Cobaya, Dasyprocta). HI. Marsupial Rodentia {Phascolomys

und Phascolarctus). VVenn man auch alleidings diesor Einthcilung- eine gewisse Eigenthiim-

lichkeit nicht versagcn kann, so liisst sic sich docli in Bezug; auf die Eintheilungsmomente

keineswegs Lilligen und die Art der Gruppirung der Gattungen gut heissen.

Als intéressante Beitrage zur nahern Kenntniss der Nager diirfen die Abhandlunoen

Bennett's On the genus Octodon and on its relation with Ctenomys Blainv. und Poepha-

gomys F. Guv. in den Trans. of the Zool. Soc. Fol. H. p. 15 und F. Guvier's Mémoire

sur les Gerboises et Gerbilles ib. p. 131 angedeutet ^Yerden.

Sogar noch in der vierten Ausgabe seiner Recherches s. l. ossemens fossil. (1836.) 8.

VIII. 1. /). 3. spricht G. Cuvicr nur von eincr Nagerfamilie und liefert eine kurzgefasste

Ostcologie von Jrctomys, Sciurus, Pteromys, Castor (ib, p. 17), Bathyergus, Hypudaeus,

Mus, Cricetus, Gerbillus, Myoxus, Spalax, Dipus, Pedetes, Echimys, llystrix, Myopotamus
Dasyprocta, Coelogenys, Cavia, Lepus, Lagomys und Chiromys.

Oken {Àllgemeine Naturgeschichte Bd. VIII. (1838) Àbth. 2. Thierreich Ed. IV.

Theil 2. p. VI) theilt die Nager {Nagmiiuse) in folgende Ziinfte I. Wùhlnmuse, dabin als

Gattungen (Unterabtheilungen) a) Blindmiiuse {Spalax, Georychus), h) Taschenratten {As-

comys, Pseudostoma, Geomys, Diplostoma), c) Mollen {Bathyergus, Orycterus), d) Miiuse

{Mus, Hypudaeus, Jnicola, Cricetus, Loncheres, Echimys) e) Biber {Castor, Ondatra,

Hydromys, Myopotamus) II. Klettermiiuse a) Kletterratten {Isodon, Capromys) b) Murmel-

thiere {Jrctomys, Spermatophilus, Cynomis, c) Bilche {Glis, Myoxus) d) Eichhôrnchen

{Sciurus, Tamias, Pteromys) e) Stachelschweine {llystrix, Synetheres, Sphiggurus, Erethi-

zon^ Atherura, Julacodus). III. Laufmiiuse a) Springmàuse {Dipus, Gerbillus, Meriones)

b) Springhasen {Pedetes) c) WoUhasen {Lagostomus, Lagotis, Eryomys) d) Hasen {Lepus,

Lagomys) e) Meerschweinchen {Cavia, Dasyprocta, Chloromys, Coelogenys, Jnoéma, Ilydro-

chaerus). Die eben mitgetbeilte, meist von der Lebensweise hergeleitete, theiiweis der

Ritgen'schen abnlicbe Eintheilungsweise lasst sich zwar, da die Ilauprmomente einer systema-

tischen Einlheilung zvveckmassiger der Morphologie zu entlehnen siiid, keineswegs annehmen;

wiewohl sie auch manches Gute entbalt, so die Sonderung der Myoxina als eigene Gruppe,

sowie die reinere Auffassung der VS'ollmause im Vergleich zu Wiegmann^ Ilauptmangel

bietet die Art der Gruppirung der Mause und Biber. Auch iibersah der Verfasser, dass

es unter den Stachelschweinen Wiihler und Kletterer giebt und dass die Jrctomys nicht

klettern.

Mém. se. nal. T. VII. 14
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Im Jahre 1839 publizirte Watorhouse, wie er selbst p. 90 g^esteht durch Cuvier's

Ausspruch {Recherches s. l. ossem. foss.) vcranlasst, dass nur dcr Schadel dcr Nager gute

Charaktere liefere (Charlesworth Macjaz. of iiat. hist. new ser. Vol. Il/, p. 90 iind

18V, 27V und 593) unter dem Tilel : Observations on the Rodentia, nith a iiew to point

oui the groups as indicated by the structure of the Crania in tJiis order of Mammals

seine auf gewisse Schadelvcrhaltnisse, namentlich dem Dau des Unterkiefers*), dem Ver-

halten der Jochbogcn, und dcr Grosse und Form des Unteraugenhohlenlocher gogriiudete

neue Eintheilung der Nager und zerfallte dieselbcn iu drei Ilauptgruppen I. Marina, wo-

bin Sciurus, Àrctomys, Myoxas, Dipus, Mus, Ànicola, Geoinys und Castor gerechnet

wcrden II. Hystricina die Galtungen Balhyeryus, Pocphagomys, Octodon, Abrocoina, Myo-

potamus, Capromys, Echiinys, Aulacodits, Hystrix, Dasyprocta, Chinchilla, Cavia und Ily-

drochaerus umfassend und III. Leporina blos Lepas und Lagomys cnthaltend. Die Marina

theilt er in die Familien 1. Sciaridae {Sciurus, Sciuropterus , Macroxus, Tamias, Geosciu-

rus, {Xerus), Spermophilus und Arctomys). Fam. 2. Myoxidae {Myoxas, Graphiurus) die

Bilcbe {Glis, Myoxus) Oken"s Fam. 3. Gerboidae {Dipus, Alactaga, Meriones) Fam. k.

Muridae [Mus, Gerbillus, Psammomys, Reithrodon, Hydromys, Cricetus, Sigmodon, Neo-

toma, Hapalotis und Rhiiomys) Fam. 5. An-icolidae {Castor, Ondatra, Anicola, Lemmus,

Geomys uni Spalax**). Da der Schadel als Behalter dcr edelsten Sinneswerkzeuge und des

Hirns, ebenso ^^ie als ïrager der Zerkleinerungsorgane einen der wichtigsten Theile des

Wirbeltbierkorpers bildet, so muss eine auf ihm begriindete Eintheilung, vile sie friiher

nicht versucht wurde, sehr belangreich erscheinen. In der That sehen wir auch in der

fraglicben Eintheilung Watcrhouse's die Nager, so weit er ihre Classification mittheilt,

in vicier Bezichiuig zweckmassiger als bisher angeordnet. Jedenfalls bat die besserc Clas-

sification der Nager durch Waterhouse's Arbeit einen sehr bedcutenden Fortscbritt

gcmacht, dcr um so wichtigcr ist, da demselben ein sehr reichcs Material zu Gebote stand.

Besonders bcachtenswerth ist die, freilich schon cin Jahr friiher, von Oken als Bilche

vorgeschlagene Absondcrung der Myoxidae als eigcne Gruppe.

In seincn 1839 im Novemberheft der Proceedings of the Zoologie. Society und in

den Annals of nat. hist. Vol. V. 1839. p. M 8 ff. mitgethoilten Bemcrkungen iiber die

geographische Vcrtbeilung der Nagergattungcn zcrfàllt er die bcidcn ersten oben ange-

fiihrtea Hauptgruppen der Nager {Murina und Hystricina) ebenfalls in mehrcre Familien.

Als Murina fiilirt cr, ctvvas abweichend von seincr friihern Angabe, nachstchendc Fami-

lien an: 1) Sciuridae {Sciurus, Pteromys, Tamias, Spermophilus und Arctomys) 2) Muri-

dae {Myoxus, Graphiurus, Meriones, Dipus, Mus, Hesperomys, Dendromys, Gerbillus,

Psammomys, Euryotis. Phloeomys, Rhizomys, Reithrodon, Cricetus, Sigmodon und Neotoma)

*) Abbildungen zahlrcicher Nager-Unlerkiefer v. Walerhouse s. Annales of. nat. hist. Vol. X. PI. TIII.

**) Einige Bemerkungen iiber Classificalion der Nager Iheilte auch Walerhouse ia The Zooloijy of the Voyage

of Beayle Part. II. Mammalia p. 74 mit.
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und 3) Anicolidae [Castor, Ànicola, Ondatra, Lemmiis, Geomys und Spalax*). Die Ifys-

triciiia, wovon er in Charlesworlhs Hlagaz. a. a. 0. keine wcilorc Gruppirung' licfcrte, zer-

fallen nach ilim in 1) Ilystricidae {Erethizon, Ilyslrix, Alherura, CerculaLes, Synetheres

ferner Aidacodus, Orycterus, Bathyergus, Petroinys, Capromys, Myopolamus , Echimys,

Nelomys, Cercomys, Dasyprocta und Coelogenys) 2) Octodontidae {Ctenomys, Poephagomys,

Octodon und Àbrocoma) 3) Chiacliillidae {Chinchilla, Lagotis, Layoslomus) und 'i) Cavidae

{Cui'ia, Kerodon, Dolichotis, flydrochoerus). Die dritte bloss aus den Leporina bestehende

Abtheilung umfasst nur die zwei cinander nabe stebenden Gattungen Lepus und Lagomys

als Familie Leporidae.

Die vorstcbende, gelegentlich mitgctbcilte Gruppirung; sammtlicber dem Verfasser

bekannter IVager cnthalt allerdings vieles Neuc und Bcachtcnswertbe, so namentlicb die

Einfiibrung der Octodontidae und Chinchillidae, wovon frcilich die letztern scbon von

(Wiegmann als Lagostomi und von Dennett als Chinchillidae) aufgestellt waren. Ganz

wird mau sich aber doch nicbt mit den ibr zu Grunde licgenden Ansicbtcn befreunden

konncn. Die friiber (Cbarlesworth Magaz. III) von Waterbouse als eigene Gruppen

gesonderten Gruppen der Myoxidae und Gerboidae wird man ungern mit den Mausen

vereint seben. Dass mit de/i Ilystriciden auch Aulacodtis, Orycterus, Bathyergus, Petro-

mys, Capromys, Myopotamus, Echimys, Nelomys, Cercomys und sogar Dasyprocta und

Coelogenys verbunden erscbeiuen, mochte aucb kaum gebilligt werden konnen,

Keyserling und Blasius {Wirbellhiere Europa's. Braunschweig 18V0 p. FI.) ver-

tbeilten die Europaischen Nager in folgende Familien I. (n. 6.) Meerschweinchen (Cavia)

Familie 11. (7.) Ilasen (Lagomys, Lepus) Familie III. (8) Slachelschweine [Ilystrix) Fa-
milie IV. (9.) Biber (Castor) Familie V. (10.) Miiuse mit den Gruppen 1) Wilhlmiiuse

{Ommatostergns, Spalax, Chtonoèrgus) 2) Erdmduse [Myodes, Arvicola, Cricetus, Mus, Smin-

thus, Meriones) und 3) Springmiinse (Dipus), Familie VI. (11.) EichJwrnchen mit den

Gruppen a) Siebenschliifer [iMyoxus) b) Murmellhiere [Arctomys, Spermophilus) und c) Eich-

hiirnchen (Tamias, Sciurus, Pleromys).

Abgeseben davon, dass in der vorstebenden Eintheilung (ciner modifizirten Illig'er'-

schen) die Schliifer [Myoxus) noch als eine Gruppe der Eicbhornfamilie, die Wiiblmause

aber als Abtbeilung der Miiuse erscheinen, diirfte dieselbe in Bezug auf die Anordnung

der Nager Europa's als eine sebr gelungene zu bczeicbnen sein.

Pouchet (Zoologie classique à. Paris IS'tl. 8. T. /. p. 110.) sondert die Nager in

nachstebende fiinf Familien die er in Rongeurs clavicules und subclaciculc's tbeilt und in

1) Famille Grimpeurs, (Sciurus, Tamias, Pteromys und Myoxus), 2) Famille des Fouisseurs

(Arctomys, Spermophilus, Mus, Spalax, Bathyergus, Arvicola, Lemmus, Ondatra, Cricetus,

Callomys, Castor, Ilystrix) 3) Famille des Sauteurs (Helamys, Dipus), 4) Famille des Cou-

*) Die lUyoxidae und Gerboidae erscheinen in diesem Àufsalze mit den Muridae vereint, wâhrend er sie friiber

auf eine passendere Weise sonderte.
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reurs {Lepus, Larjomys) und 5) Famille des Marcheurs (Coelogenys, Chloromys, Ilydro-

choerus, Cavia) unterbringt. Seine Eiiifhoilung ist also genau gcnonimen eine niodifizirte.

Illiger- Cuvier- Latrcillc'sche mit anders bcnannten, ziiin Thcil, wic ûic Cunicidaria,

Palmipeda und Acideala, eingozogcnen und zu don Fouisseurs gcstellteu Faniilien.

Ini Jahre 18il lieferte Andr. Wagner [Mïmchener Gelehrte Jnzeig. dcr KoiiigL

Bairischen Ahadem. d. Wisscnschaflen 18^0 n. 50— 5'f; Wiegmann's, von Erichson

foriges. Archiv \^k\ (7. Jahryy.) Bd. I. S. 111 und ini Auszuge in don Aimais of nat.-

hist. Vol. FIJI. p. 50) eine Abhandlung iiber die Gruppirung der Nager, worin cr mit

den von Waterbouse und seinen \'organgein, namentlicb Iliiger, vorgeschiagenen Ein-

theilungen mebrere Veriinderungen vornahm. Seine Arbcit beginnt mit eincm kurzen,

jcdoch, wic er selbst sagt, und bereits oben bemerkt wurde, nur das Wcsentlicbste mit-

theilendcn Ueberblick iiber die Gruppirung der Nager von Linné bis Waterbouse.

Wagner, der nicbt bb)s den aussern Uau und die ScbJidelbildung, sondern zuweilen das

ganze Knochengeriiste, ja selbst die Eingewcide in Betracht zog, nimmt zwolf gleichwer-

tbige Abtbeilungen (Familien), also vier mehr als llliger an, obne dieselben wie Water-

bouse drei llauptabtheilungen [Muriiia, Ilystricina und Leporina) unterzuordnen. Seine

Familien sind I. Pedimaiia mit der elnzigen Gattung Cheiromys*) II. Sciurina (dabin die

Gattungen Sciurus, Pleroinys, Tamias, Spermophilus und Arctomys) III. Myoxiim. {Myoxus

mit den Untergattungen Graphiurus, Elioinys , Glis und Uluscardinus) IV. Macropoda

{Dipus, Scirteles, Jaculus (Meriones Fr. Cuv.) und Pedetes. V. Chiiichillina {Eriomys,

Lagidium und Lagoslomus) VI. Psammoryctina [a. Ilabrocoma, Octodon, Psainmoryctes b.

Caproiiiys, Aulacodus, Lonchcres, Echiiiomys, Cercomys, Dactylomys und Pelroinys). VII.

Cunicutaria a) unguibus anterioribus brevibus {Spalax {= Ommaloslergus) , Chtonoërgus

Ç== Ellobius), Rhizoïnys, Georyclnts, Ctenomys) b) unguibus anterioribus longissiniis. (Siph-

neus, Ascomys, Thomomys, Geomys, Balliyergus, Ilaplodon (= Aplodonlia) VIII. Marina

Hydromys, Mus, Cricetus, Dendroinys, Akodon, Hapalolis, Pseudomys, Mystromys, liliom-

boinys, Psaininomys, Meriones, Euryotis, Sigutodon, Neotoma, Elimodon, ReilJirodon, Cteno-

dactylus, Myodes, Hypudaeus, Fiber, Sminûius, Perognathus, Saccoinys) IX. Castorina

{Castor, Myopotamus) X. Ilystricina [Ilystrix, Atherura, Erethizon, Cercolabes) XI. Subiin-

gulata a. Molares complicati {Dasyprocta, Coelogenys) b) IMolares composili [Ilydrochoerus,

Cavia, Kerodon) XII. Duplicidenlata (Lepus, Lagoinys).

Die eben milgetbcilte trefflichc Eintheilung Wagner's liisst sich genau genommen

ohne seine durch die speziellc Begriindung der Detail's er\'\orbenen, grossen Verdienste zu

schmalern, als eine in Dezug auf Gruppirung und zweckmiissigere Vertbeilung verbesserte,

aber gleicbzeilig vielfacb modidzirte, und durch die seit 1811 gemacbten zablreichen

Entdeckungen um vier Familien und eine uberaus betrachtliche Zabi neucr Gattungen

bereicberle Illiger'scbe, mindestcns im Sinne Illigers aufgestellte ansehen. Aïs vom Ver-

*) Waterbouse recbnet dièse Gatlung nicbt zu den Xagern.
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fasser charakterisirte neuc Familie diirften nur die Psammoryctinen gelten konncn, wie-

wohl auch sie als eine Modification der Octodonlidae von Waterhouse ang;es|)rochen

wurden, dessen trcfFliche Untersuchung;en iiberhaupt auf Wagncr's Mittlioilungcn nicht

ohne Einduss waren. — Die Pedimana Wagner's entsprechen den Leptodactylen Dona-

parte's den Les Cheiromys Duvernoy's. Die ChinclidUna wurden im Sinne Bennett's,

die Myoxina nach VVaterhouses Vorgang-e aufgostellt.

M. Edwards [Elémens d. Zoolocjie 2. éd. Paris I8'fl DIammiféres p. 132) sagt, die

Nager liesson sich schwer durch wichtige Kennzeichen eintheiien. Er zerfallt sie nach

den SchIUsselbeinen auf folgende Weise 1. Section des Rongeurs clavicules {Scitiriens, Mu-

soides.1 Rat-Taupes, Casloriens, Gerboisiens, Jnicoliens, Ilclamys, Chinchilliens). II. Section

des Rongeurs à clavicules imparfaites [Porc-épics, Pacas, Lepiisiens und Caviens. — Castor

ersclieint mit ^//o/)o«a»«u5 vereint. — Seine Anordnung ist dalier eine modifizirte Latreille'-

sche d. h. Illiger- Cuvier'sche. Ilelamys betraclitet er aber aïs eigene Gruppe.

Erst im October 18Vt erschien von Waterhouse in den Annals and Magazine of

natural history Fol. FUI. p. 81 eine schr kurze, seine aus den Gattungen Bathyergus

und Orycterus gebildete sechste Familie liathyergidae umfassende Fortsetzung seiner Klas-

sification und Charakteristik der Nagergruppen.

Uuter dem Titel Observations on the Rodentia lieferte derselbe 18V2 in den Annals

of nat. hist. Fol. X. p. 202 und 3%'^, wie es schi'int, besonders durch die Wagner'sche

Arbeit veranlasst, weitere IMittheikingen ùber die Klassification der Nagetliiere , aïs Fort-

setzung von Fol. FUI. p. 8^ der Annals of nat. history. Er bt'miiht sich darin beson-

ders seine Eiutheiiung gegen A. Wagner in Schutz zu nehmen und die von diesem aus-

gezeichneten Forscher dagegen gemachten Einwiirfe zu widerlegen. Die Pedimana will er

nicht zu den Nagern rechnen. Die Wagncr'schen Sciurina, Myoxina, Macropoda und

Chinchillina stimmen nach ihm ganz mit den von ihm aufgestellten Familien, ebcnso im

Wesentlichen die Marina, die Psammoryctina und die Ilyslricina. Ilinsichtlich der Wag-
ncr'schen Cunicularia, Caslorina und Subungulata bemerkt er, dass dicser Naturforscher,

wie ihm schiene, mehrere Gattungen naturwidrig vereint habe, was man aber nach meiner

Ansicht weder von den Cunicularien A. Wagner's, noch auch von den Subungulaten

sagen kann, da man wobl, wie Waterhouse, des Zahnbaues wegen schwerlich DrtS//>roc<a

und Coelogenys davon trennen und mit den Ilystricinen vereinigen kann. Mit grosserem

Rechte erkliirt er sich gegen die Begrenzung der Wagner schen Castorina und bemerkt

aus guten Griinden, dass Myopolamus nicht bei Castor bleiben und dièse letztere Gattung

eine eigene Sektion (Unterfamilie) bilden miisse, ebenso, dass die Myoxidae zwischen Sciu-

ridae und Muridae zu stellcn seien. Spalax, (Aspalomys), Rliizomys und Heterocephalus

betrachtet er in diesen neuern Mittheilungen als Unterfamilie der Muridae unter dem Namen

Aspalomyina. Nach diesen Bemerkungen theilt er eine von der friihern abweichende

Eintheiluug seiner Murinen mit, die er in die Familie 1) Sciuridae, 2) Myoxidae, 3) Di-

podidae und k) Muridae, mit den Unterfamilien a) Aspalomyina und Arvicolina zerfallt.
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Den Sciuridae fiigt er, wohl wegen des Verhaltens, namentlich der tiefen Lage, des klei-

nen, bloss den uenus infraorhitalis duichiassenden Untfiaugenhcihlcnloches, als aberrante

Formen Ascomys und Castor hinzu. Die Myoxidae iimfassen die Gattungen Myoxus, Elio-

mys, Muscardiiius und Graphiurus, die Dipodidae die Gattungen Dipus, Alaclaga und

Meriones, die Muridae die Gattungen Gerhillus, Psaminomys, Mus, Hesperomys, Dendroinys,

Phlaeomys, Cricelomys, Cricetus, Euryotis, Ilapalotls, Reithrodon, Sùjmodoii und Neotoma.

Die Gattungen seiner Siihfamily Aspalomyiiia wurden bereits oben erwiihnt. Die Subfamilie

Ariicolina entbalt nur die Gattungen Ondatra, Arvkola und Leinmus, nicht, wie friiher,

auch Castor und Spalax. Die Familien dcr Hyslriciiia und ibre Gattungen bespricht er nicbt

iitiher, wohl aber S. 34^5 ibre Abweichungen von den Murinen, besonders in Detreff der

Dildung des Unlerkiefers, wovon er auf Pi. VIII. zahlreiche Abbildungen mittbeilt.

In soineni Nouveau tableau du règne animal Mammifères à Paris \^k2. 8. p. 96

tbeilt Les s on die Nager, die er als 2"" Section: Duplicidentata und 3^ Sous-Ordre-Roden-

tia, Glires Linn. Les Rongeurs Cuv. der vierten als Falculigrades bezeicbneten Tribus

seinor Première sous-classe : Les Normaux ht'zoichnel, auf folgcnde Weisc ein. Familie 1.

(25.) Ilystrixinae (!) Ilystrix, Atherurus, Erelhizon, Cocndu, Aulacodus (!) F a m. 2. (26.)

Leporidae Fam. 3. (27.) Caviadeae := Subungulata Illig. Fam. k. (28.) Viscachidae =
Chinclullidae (Bennett excluso génère Lagostomus incluso génère Hapalotis) (!) Fam. 5.

(29.) Ctenomysidae = Octodontidae Waterbouse Fam. 6. (30.) Sciurideae (Sciurus, Fu-

nambulus^ Spermosciurus) {=^ Xerus), Macroxus, Pteromys, Sciuropterus und Tamias Fam.

7. (31.) Arctomysidae [Cynoinis, Spermophilus, Citillus), Arctomys, Aplodontia (!) Lipura (!)

Fam. 8. (32.) Saccophoreae (Gcomys, Diplostoma, Saccomys, Perognathus, Tliomomys,

Cricetus, Cricelomys, Ileteroniys) Fam. 9. (33.) Orycterideae, Lemmus, Georychus, Cteno-

dactylus, Psammomys, Pinemys, Orycterus, Bathyergus, Spalax, Siphneus, Lemmomys

(= Chtonoé'ryus seu Ellobius) , Rhizomys Fam. 10. {'ih.) Capromysidae [Capromys, Pla-

giodontia, Mysateles, Cercomys, Phloeomys) Fam. 11.(35.) Ilydromysideae {Ondatra, Castor,

Myopotamus, Ilydromys) Fam. 12. (36.) Echimysideae [Dactylomys, Loncheres, Echimys)

Fam. 13. (37.) Dipodineac [Pedetes, Lagostomus, Notomys) (= Hapalotis!) Dipus, Alaclaga,

Gerhillus, Meriones, Eligmodontia) Fam. \k. (38.) Myoxideae {Graphiurus, Myoxus) Fam.

15. (39.) Musideae {Dendromys, Acomys, Acanthomys , Otomys, Phyllotis , Scapleromys,

Oxymyctcrus, Abrothrix, Neotoma, Sminlhus, Akodon, Ilolochyle (= Ilolochilus!) Mus, Rei-

throdon, Euryotis Fam. 16. {h-O.) Ànicolidae {Arvicola, Arvicanthis, Pseudomys, Sigmodon,

Mynomes). Wirft man cinen genaucrn Dlick auf dièse Anordnung der Nager, so ergiebt

sich, dass die heterogensten Formen oft vereint ersebeinen, weil der Verfasser weder

mit den tiichtigsten Vorarbeiten gehorig vertraut war, noch seine Classification auf griind-

lichen neuen Studien basirte, sondern nur nacli Gutdiinken gruppirte. Abgesehen von der

wabrbaft barbarischen Nomenclatur vyird also dièse Eintbeilung schwerlich wohiverdienten

Beifall fmden.

In der dritten Abtheilung der Supplemente zu Schrebers Saugeth. Erlangen 18V3,
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ebcnso wie in der ISV'i' erschienenen Vicrten, hat Andr. Wag-ner seine oben angefiihrte

Classification der Nager beibehalten und auch in den Détails (den Anordnungen der Gattiingen)

nur wenige Veranderungen geniacht. Der Namc Macropoda wurde in Dipoda umgewan-

delt und dicser Gruppe Dipodomys liinzugefiigt. Clenodactylus vcrsetzte cr mit richtigem

Tacte uiiter die Psammoryclina. Den Gattungsnamcn Chtonocrgus anderte er mit Ilecht

in Ellobius iim und liess die nebst der ihr zu Grunde gelegten Art unhaltbare Gattung

Ommatoslergus aus guten Griinden ganz weg. Den Murinen fiigte er Cricetomys, Phloeo-

inys, Hesperomys, HolocJiilus und Myodes binzu und vercinte Àlherura passend mit Hystrix.

Den Subunfjulaten reihte er Dolichoiis an und fiihrte zum Scbluss Heteromys und Pifhe-

cheir als gênera incertae sedis auf.

Im letzten Viertel des (84^3. Jabres erscbien meine auf die Anordnung der Familie

der Spriiiffhasen Dipodina, namentlicb die Russiscben Arten beziigliche Arbeit fsiebe Bidlet.

scient, d. lAcadem. d. scienc. d. Petersb. Class. physico-mathein. T. II. n. \h, 15), der

sich bald darauf Untorsucbungen iiber die Russiscben Arctomys und die Charakten'stik

der Familie der Eicbbornchen [Sciarinae) anreibten (ebend. n. 23 und 2k). Siebe aacb die aus-

fiibrlicbe Anzeige von Andr. Wagner in Erichson's Àrclm> 18i^5. //. p. 26 und p. 31.

Burmeister in einerRezension derWagner'scbenFortsetzungenvon Schreber {Ualle'-

sche Lileraturzeit. 18V3 p. 523) erkliirtsicb nacb eigenen Erfabrungen mit einem grosson Tlieil

der Wagner'schen Annabmen einverstanden. Mit Uebergcbung vieler Détails ist ans der

genannten Rczension fiir unsern Zweck nur auf folgende Momente aufmerksam zu macben.

Burmeister will die Myoxina den Murinen einreihen und nicbt als eigene Familie gelten

lassen. Wenn die durch den Blinddarmmangol von allen Nagern abweichenden Myoxina

keine eigene Gruppe bilden sollen, so kijnnten sie allerdings ebenso gut den Murinen, wie den

Sciurinen nacb Maassgabe des Scbiidelbaues angereibt ^Yerden. (Siebe untcn meine Bemer-

kungen iiber dièse Gruppe). Die Psammoryclina W agnev' s bezeicbnet er als eine verfeblte

Gruppe, da die von Wagner fiir typiscb erkliirte Gattung Psammoryctes , wegen des

kurzen Scbwanzes und der nacb binten kleiner werdenden Ziihne, auf die von ihm als

Familie anerkannten Wiibimause [Cunicularia) bindeuten, womit sie Wiegmann vereinte.

Uebrigens spricbt sicb Burmeister dabin aus, dass Oclodon, Capromys, Cercomys, Lon-

cheres und Petromys zusamnien eincr Gruppe angohoren, die er als Loncherinen andcutet,

die sich indessen von den Wagner'scben Psammoryctinen im Wesentlichen nur durch

den Namen unterscbeiden diirften.

In der List of the spécimens of mammalia in the collection of tJie british Muséum

London 18V3 p. XXIII und 108 ff. wurden die Nager unter folgenden fiinf Familien

aufgefiibrt 1) Muridae mit den Unterabtbeilungen a) Murina {Àcanthomys, Mus, Micro-

mys, Callomys, Fandeleuria, Pseudomys, Golunda, Leggada, flolochilus, Abrothrix, Crice-

tus, Dendromys, Palaeomys und Hapalutis) 6) Arcicolina (Gerbillus, Euryotis, Otomys, Sig-

modon, Neotoma, Teonoma, Ctenodactylus, Mynomes, Arvicola und Myodes). c) Saccomyna

[Dipodomys und Heteromys). d) Casiorina (Castor, Myopotamus, Fiber, Jlydromys) e) Echi-
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myna {Octodon, Âulacodiis, Echimys, Petromys. — II. Ilystricidae a) Hystricina {Ilystrix,

Atherura). h) Cercolabiim [Erelhizon, Sphigyiirus, Cercolabes und Chaetomys) c) Dasyproc-

tina (Dusyprocta, DoUchotis und Coelogenys) d) Hydrochoerina [Ilydrochoerus) e) Canura

(Cm-ia, Cerodon). — III. Leporidae {Lepus, Cuniciiliis, Lagoniys). — IV. Gerboidae a) Chin-

chilliiia {Chinchilla, Lagotis und Lagostoinus) b) Pedetiiia {Pedetes) c) Dipina {Dipus,

Alaclaga, Jacnltts, Psammomys d) Myoxina [Myoxus, Muscardinm, Graphiurus und Elio-

mys) e) Sciiirina {Jnoiiudurus. Pleroinys, Sciuroplerus, Sciurus, Rhinosciuriis, Xerus,

Tamias, Sperinophilus und Arctomys). — V. Aspalacidm {Spalax, Siphncus, Chlonoërgus,

Georychiis, Oryctenis, Bathycrgiis, Saccophorus, Chrysoinys, Aplodonlia, Clenomys und

Rhizomys). Bel gcnaueior krilischcr Wiiidigung dieser Eintheihing, die sich mehr als das

Résultat habitueller Anschauung:, nicht aber als ein Ergebniss grundlicher biologisch-anato-

mischer Studien bckunden diiifte, wird man gestebon miissen, dass die trefflicben Arbciten

Andr. Wa"-ner's und Watcrhouse's voui Verfassor viel zu wcnig beriicksiclitigt und

dadurch manche unpassende Eintbcilungen und unnatiirliche Gruppirungen vorgescblagen

wuiden; Gruppirungen, die nian wohl ehcr als einen Riickscbnlt; nicht als einen Fort-

schritt in der Nageikenntuiss anzusehen haben mochte, Der mit dem Studium der Nager

und dem o^eschichtlichen Standpuncte desselbcn vertraute Forscher, wird wcnigstens nicht

bloss "-egen die Aufsteliung und Reihenfolge der funf Ilaupteintheilungen, sondern auch

ihrer zahlreichen Unterablheilungen gar manche Ein\Yendungen zu machen haben ; Ein-

wendun^en, die sich durch eine umfassendere Benutzung der gediegenen Arbeiten der

beidcn oben erwiihntcn ausgezeichnetcn Vorglingor mit Iliilfe des so reicben Materials

des British Muséum und anderer grossen Sammlungen Londons wohl hatten vermeiden lassen.

In der 18't3 erschienencn, von Troschcl besorgten zA\citen Ausgabe des Wieg-

mann'schen Handbuches finden wir den frubern acht Nagerfamilien zwei neue, die

Bipodina, Dipus uud Jaculus, mit Ausschluss des bei den Lagostomi gelassenen Pedetes,

umfassend, und die Psammoryclina, Capromys, Plagiodoiita, Octodon, Psammoryctes und

Loncheres enthallend, hinzugifugt.

Gravenhorst {Verglcich. Zool. Bresl. I8'i3. 8. S. 50^ und zwijlftc Uebersicht,

ebenso wie in seiner Schrift : Das Thierreicli nach den Ferwandlschaflen ebend. IS'tS.

S. 4^9) vertheilt die Nager, wozu er auch die Kanguru's als funfte Familie, ferner als

Glied der Subungulata Ilyrax und der Cuniculavia Phascolomys zieht, in zehn Familien.

1) Aculeala {Hyslrix, Loncheres, Synelheres). 2) Subungulata {Hyrax, Hydrochaerus,

Cavia). 3) Leporina {Lepus). V) Blacropoda (Dipus). 5) Halmaturina {Halmaturus, fJypsi-

pryinnus). 6) Palmipeda {Castor, Hydromys). 7) Georychina {Spalax, Phascolomys u. s. w.

8^ Cunicularia {Arctomys, Cricetus, Capromys, Ilypudaeus). 9) Marina. 10) Agilia

{Myoxus, Sciurus, Pteromys, Chiromys, Pithecochirus).

Ob der um die Zoologie vielfach verdientc, ehrenwerthe Breslauer Vétéran das Rechte

getroffen, wena er mehrere Beutelthiergattungen ncbst Hyrax den echten Nagern ein-

schaltet, wenn er ferner Loncheres zu den Aculeaten, Hydromys zu Castor, Arctomys,
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Cricetus, Ilypudaeus und Capromys zu den Cuniciilarien iind Myoxns nebst Cheiromys zu

den Ayilia llliger's bringt, wird jeder mit den neuern Fortschritten der Kennlniss der

Nagethiere veitraute Forscher leicht eutscliekien konnen.

Kaup (Classification d. Siiugelhiere und Fogel. Darmsladt 18VV. 8. S. 75) betrachtet

die Nager (Hosores) mir a!s fiinfte Unterordnung seiner z\\eitcn auch die l'rosimiae, Chi-

roptera, Marsupialia, und InsecUvora umfassenden Ordnuug der Mause, Glires. Die fragliche

Unterordnung theilt er in fiinf llorden. Die erste Horde bildet nach ihni Cldromys. Die Horde

zwei setzen die Gattungcn Sciurus, Pleromys, Dendromys, Myoxus und //rclomys zusam-

men, die nach ihm die Tjpen ebenso vieler Familien sein diirften. Die Horde HI. umfasst

die (jattungen Pedetes, Euryoïnys, Dipus, Cavia und Lepus, welche or gleichfalls als Fa-

uiilientypon ansehen mochte. Die Horde IV. (iMus), wozu Pithcchirus, Mus, Hystrix,

Castor und Ilypudaeus gerechnet werden, gilt ihm als aus fiinf Familientypcn zusammcn-

gesetzt. Von der Horde V. [Spalax) wagt or die Familientypen nicht anzugebon. Dass

mit einer solchen Waterhouse's und VVagner's wichtige Arbeiton nicht beriicksich-

tigonden Classification die Renntniss der Nager keinen Fortschritt gemacht habe, wird

jeder oingostehen, der dièse Ordnung nàher kennen zu lernen sich bemiihte.

Trotz der Publication der eben orwahnten Classificationen, namcntlich der so beach-

tens\\erthen von Wagner und Waterhouse, meinte doch Carponter [Zoology Vol. I.

London 1845 p. 250) die Prinzipien iiber die Classification der Nager selon noch nicht

gehorig begriindet und theilt die Nager noch nach den entwickelton oder nicht entwickelten

oder fchlenden Schliisselbeinen ein , verfallt also in den mohrfach geriigten Fehler. Zu

den mit Schliisselbeinen versehenen rechnet er die Familien Sciuridae, Muridae und Casto-

ridae. Die zweite unvollstandige oder mangelnde Schliisselbeine bietende Gruppe bilden

nach ihm die Cavidae, Ilystricidae, Chiiichillidae und Leporidae. Der troiriiche onglische

Naturforscher bat aber nicht bedacht, dass Lagoinys und die Chinchillidae wahre Schliis-

selbeine besitzen.

Schinz (Systemat. Ferzeichniss aller bis jelzt bekannten Saugethiere oder Synopsis

Mammalium Solothurn 18'i5. 8. Bd. II. p. 1. ff.) that wohl daran in der Annahme der

Nagethicrfamilien A. Wagner zu folgon.

Bonaparte in seinom [Catalogo metodico dei Mammiferi Europaei Milano iS^ô. p. 8.)

ebenso wie im Conspectus systematis masto-zoologiae éd. altéra 1850) theilt die Glires in:

I. Sciuridae {Sciurina, Arctomyinu). — H. Muridae [Myoxina, Dipodina, Marina, Cricetina). —
HI. Castoridae [Castorinn, /Irvicolina, Geomyina). — IV. Bathyergidae {Àspalacina, Bathy-

ergina). — V. Ilystricidae [Ilystricina, Erethizonina). — VI. Echymyidae [Aulacodina,

Capromyina, Myopotamyina, Echimyina). — VIL Dasyproctidae (Dasyproctina). — VIII.

Octodontidae {Octodontina). — IX. Lagostomidae {Lagostomina). — X. Cavidae [Cavina, Hydro-

chaerina). — XI. Leporidae {Leporina, Lagoinyina). — Chiromys, den er fi iiber (1831 s. oben)

als Leptodactyla zu den Nageru rechnete, betrachtet er als Famille VI. Cliiromyidae [Chi-

romyina) soinor Primates, was auch von Blainville [Ostéograph. Livr. 3.) geschieht, worin

Mém. se. nal. T. VH. 1 5
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wir ausfUhrlichc Bomerkungen iiber den Bau des Schadels und der Knochen der Extremi-

taten der merkwiirdigen Chiromys madagascariensis Unden. Gegen friiher hat Bonaparte

die Nagerfamilien durch VI. Echimydae. — VII. Dasyproctidae. — VIII. Octudontidae

(Waterli.) und IV. Lagostomidae {Chinchillinae Beiin.) vermelirt. Ob durch seine Ein-

theilung die Kenntniss der Nager wesentlich gewonnen habe, wird der genauere Kenner

ohne Schwierigkeit zu beurthcilen vermogen. Seine Cacidae und Dasyproctidae, dann seine

Echimyidae und Octodontidae sind wenigstens, ebenso wie die hétérogène Elemente um-

fassenden Castoridae und Muridae. aus anatoniischen und andern Griinden , wohl als mit

andern gleichwerthige Familien nicht haltbar.

Nilsson [Skandinavisk Faitna Ddggdjuren 2. api. Lund iSM p. 329) theilt die

Skandiuavischen Nager : I. in solche die Schliisselbeine besitzen , wozu er die Familien :

1) Marina (gen. Sininthiis, Mus und Lemmiis); 2) Sciurina (gen. Myoxus, Plcroinys und

Sciurus); und 3) Palinipedia {Castor) rechnet und II. in Nager ohne Schliisscll)eine (Lepus).

Man muss sich in der That wundern, dass von einem so ausgezeichnoton Naturforscher

wie Nilsson statt der Guvier'schen nicht lieber Wagners oder wenigstens Keyser-

ling's und Blasius's oder Waterhouse's Eintheilung gewahlt wurde.

Waterhouse's Natural history of Mainmal. Vol. II. (iSkl.) enthalt ausser einer

nur kurzen Einleitung den Anfang der Schikierung aller bis dahin bekannten Gattungen

und Arten der Nager und umfasst namentlich die Famille Lcporidae und Ilystricidae mit

den Unterfamilien : I. Caiiiia, {Dolichotis , Ca\ia, Ilydrochacrus], — II. Chinchillina

(Benn.) {Lagostomus, Lagidium, Chinchilla s. Eryomys). — III. Oclodonlina [Ilahrocoma,

Octodon, Schizodon, Spalacopus und Clenoinys). — IV. Echimyina (Cupromys, Plagiodontia,

Myopolamus. Cercoinys, Petromys, Dactylomys , Loncheres, Isothrix, Mesoinys, Echimys,

Aulacodus. — Subfam. V. Dasyproctina {Coelogenys, Dasyprocta). — Subfam. VI. Hystri-

cina [Chaetoinys, Cercolabcs, Erctliizon , Uyslrix und Alherura).

Leider sind von dicser ausgczeichneten Arbeit Waterhouse's seit einigen Jahren

wedcr der Akademischen Bibliothek Fortsetzungcn zugekommen , noch auch in den

VVagner'schen Jahresberichten oder sonst wo meines Wissens angezeigt vporden.

Die drittc Ausgabe von Wiegmann's Uandlnich der Zoologie von Troschel. Ber-

lin 18'i8. p. 52 ff. enthalt, wie die zweite Ausgabe, zehn Nagerfamilien. Chiroiitys stcht

noch, ebenso wie Myoxus, unter den Sciurinen, Pedetes unter den Lagostomi. Statt der

Psainmoryctina werden Oryclerina aufgefiihrt. Hydromys wird gegen friiher zweckmassig

den Murinen eingeschsltet, nicht mehr den Palinipedia eingoreiht, worin jedoch, trotz der

wohl gegriindeten Einspriiche Wagners und besonders Waterhouse's, ausser Castor

noch Fiber und Myopotamus zusammen blieben.

Rymer-Jones erlâutert zwar 1848 im Artikel Rodentia von Todds Cyclopaedia of

anatomy p. 368 die Anatomie und besonders den Schadelbau vieler Nager, ohne aber auf

die Gruppirung und die Verwandtschaften derselben niiher einzugehon. S. 375 findct man

eine kurze Schikierung des Biberschiidels und unter Fig. 256 eine Seitenansicht desselben.
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Gervais (Dictionn. d'hist. nat. redix/é par d'Orbigny T. XL 1. Rongeurs p. 202 sq.)

lieforte 18V8 eine Classification der Nager, welche im Allgemeinen den Ansichten Water-
house's huidigt, jedoch mit der Eintheilung des Lelztern einige zweckmassige und andere

kaum zii lobende Veriinderungen vorniinmt. Als vielleicht zweckmassig erscheint die Ver

einigung der W'atci house'schen Murinen und Hystricina, dagegen wird man die Ver-

bindiing von Clenodactyiiis und Petromys mit den Dipoden nicht billigen konnen. Die

Nager zerfallt Gervais in zwei Unterordnungen [Premier et deuxième sous- ordre). Der

Premier sous- ordre, dessen Charakler man vermisst, umfasst die W aterhouse'schen

Murinen und Hystricinen mit den Familien Sciuridae, Muridae, Dipodae, Ctenomydae, Hys-

tricidae, Caviadae und Lagostomidae. — Die Castoridae werden, wie die Âscomyinae, nach

Waterhouse's Vorgange, als Unterfamilien der Sciuridae, die Cuniculariae, mit Aus-

schluss der Ascomyidae (Pseudostomina Gervais), als Unterfamilien Bathyergina und

Jspalacina zu don Muridae gebracht. Die Myoxidae erscheinen nebst zwei neuen Gruppcu

{//nomalurina und Gerbillina) ebcnfalls als Unlerfamilie der Muridae. Die Ctenomydae

entsprecben im Ganzen den Walerbouse'schen Octodontina. Die llystricidae umfassen in

bunter Reihe die Unterfamilien Capromyna, Echimyna, Hystricina, Synelherina, Chloro-

mina und Coelogenina. Die Caciadae zerfallen in Kerodontina und Hydrochaerina. — Die

zweite Unterordnung wird bloss aus den Waterhouse'schen Leporina mit der Familie

Leporidae gebildet, Chciromys wird von den Nagern ausgeschlossen.

A. Wagner berichtet {Abhandl. der Mïmchener Jkad. Physih. Cl. V. 2 S. 269 ff.)

in seinen Beilriigen zur Kenntniss der Sàugethiere Amerika's, worin er ausser der Beschrei-

bung mehrerer Gattungen und Arten, auch Bemerkungen ùber die systematische Stellung

dei'selben mittheilt, als Résultat seiner osteologisehen Untersuchungcn S. 320 ff., dass auch

Psammoryctcs (Poephagomys), wogegen Burmeister remonstrirt batte, ebenso wie Schi-

zodon, Uabrocoma, Loncheres, Ctenomys und Myopolamus nach dem Typus der Psammo-

ryctinen cntwickelt und diesen einzureihen seien, worin die genaucrn Nagerkenner ihm

wohl gern beistimmen.

• Krauss in soinem trefTlichen Werke (Das Thierreich in Bildern. Sàugethiere. Stutt-

gart \8'^d— 5() Fol.) folgt A. Wagner in der Eintheilung der Nager, nur bat er die P^a/«-

moryctina als Orycterina bezeichnet, worin man ihm nicht zustimmen kann.

Berthold {Mittheilungen iiber d. Zoolog. Muséum z. Giittingen II. 1850. 8. p. 18.)

hait sich in der Eintheilung der Nager zwar im Wescntlichen an Wagner, lasst aber

Myoxus bei den Sciurinen und Fiber bei den Palmipeden.

Burmeister {Verzeichniss der im zoologischen Muséum der Universitdt Halle-Witlen-

berg aufgeslelUen Sàugethiere. Halle 1850. p. H.) richtet sich im Wesentlichen eben-

falls in der Gruppirung der Nager nach Wagner, nur vereint er die Myoxina n\s Myoxini

mit den Murinen (siehe oben) und setzt statt Psammoryctina den Namen Loncheridae

seu setosi, wozu er auch Myopolamus zieht.
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CAPITEL V.

Kritisclter RiickblicK auf die verschiedenen ^'ag:er-£iiitlieilung^eii.

Fassen wir als Rcsultate der vorstelienden speziellern Mitthcilungen in g-cdranglen

Ziigen die Fortschrilte in der allmaligen besscin Gruppirung; der Nager ini Allgemeinen

ins Auge, so ergiebt sicli, dass maii mehrcre Epoclien derselben annehmen kann.

Die erste Epocbe der Nagorkenntniss uiufasst den grossen Zeitraum von Arislotdes

bis Uay. In ibm erscheinen die verschiedcnen Nager- Arten meist niir als Einzelformeii.

Hochstens ist von Mauson, Hasen, Dibern und Eichhornchen im Allgemeinen die Rede.

Kein Schriftsteller stelltc damais die eben genannten Thicrgaltungcn als natûrlichc Grappe

auf oder wies ihre Beziehungen zu andern Thierformen nacb. Der einzige von seinen

unmittelbaren Nachfolgern oder Zeitgenossen (Gesner, Aldrovand, Johnston u. s. w.)

in der fraglicben Ilinsicbt nicbt gchorig beachtete Rondelet machte auf die Beziehun-

gen des Bibers mit den Hasen, Eichhornchen und Mauson aufmerksam (siehe oben).

Die zweite Epoche bcginnt mit Ray und llill. Ray vereinte meines Wissens zuerst

die damais bekannten Miiuse, Hasen, Biber, Stachelschvveine und Eichhornchen in eine

einzige Abthoilung, die er als geims Leporinuin bezeichnete.

Der erste, der eine eigene Ordnung von Saugethieron unter dem Namen Glires auf-

stellte war Hill (1752). Seine Glires enthalten aber noch die Sorices, also kleine, raub-

thierarlige, nur im Habitus, genau genommen aber nicht hinsichtlich des Gebisses, manchen

Nagern (IMausen) ahnlicbe Formcn.

Hills Auffassungsweise wurde noch vou Brisson, Linné, Pennant und Zinimer-

mann festgehalten. So finden wir bei Brisson ausser den Spilzmausen auch den Igel mit

den echten Nagethieren in ein und derselben Ordnung. Linné verbindet Sorex [Myogalé]

moschalus und eine Fledeimausgattung (Noctilio) mit den Nagethieren. Pennant und

Zimmermann ziehen ausser Sorex und Erinaceus auch Talpa binzu.

Die Entdeckung zahlreicher Nagerarten veranlasste die meisten der spiitern Natur-

forscher nur die als Geniis Leporiiium von Ray zusammengefîissten Thiere ohne Beimischung

von Inseklkoren, Marsupialieii und Pachydermeii {Ilyrax) fiir Nager zu erklaren. Storr

war entschieden der erste, der die Nager in diesem Sinne auffasste, denn von Pallas,

obgleich er vor Storr seine beriihmten Nager- Monographien als Novae species Qtiadru-

peduin e Gliriuin ordine publizirte, lasst sich die desfallsige Prioritat nicht mit Sicherheit

behaupfcn, da er sich nicht iiber die Begrenzung der Ordnung der Nager deutlich aus-

spricht. VYir konnen aber allerdings als wahrscheinlich voraussetzen, dass er boreits vor

Storr die Nager im Ray'schen Sinne auffasste, da dies wenigstens in der Zoographie ganz

entschieden der Fall ist, vyahrend sein beriibrates Nagerwerk in der That nur echte Nager,

also Gliedcr der Ordnung der Glires, enthalt. Den Ansichten Storr's und Pallas's

traten Merrem, Leske, Shaw, Tiedemann u. A. bei. Indessea war dies doch nicht

mit allen nach Storr und Pallas thatigen Naturforschcrn der Fall. Namentlich fiigten
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Schreber, Gradin, Donndorf, Lacepède, iind seibst sog-ar G. Cavier in seinem Ta-

bleau, den N.igern noch die Gatfun» Ilyrax hinzii, worin aber gerade Lctztcrer spiiter

cinen (den Nashërnern verwaiidten) Pachydermen orkannte. Andere wie Gotth. Fischer

(181V), Swainson (1835) iind Gravenhorst (18V3 und 18V5) vereinten mebrere yJ/ar^H-

pialien, namentlich die Ilalmaturi, ferner Phascoloinys und Phascolarctus mit den Nagern.

INoch Andere endiich, namentlich Ilaller, Boddaert und Blumenbach, sonderten die

Galtung Castor davon ah um sie ais hjdiobiotische Form nach Kleins Vorgange mit

andern ganz heterogencn Wasserthieren {Phoca, Trichecus, Lutra, Manatus, Ornithorhyiiclms)

zu einer besondern Ordnung [Palmipedu) zusamnienzustellen.

Mit llliger, der (<811) zucrst auf den wahrhaft giiicklichen Gedanken kam, die zu

seiner Zeit bereits ziemlich zahlreichen Galtungcn der Nager in mohrere gleichartige

Abtheilungen (Familien) zu bringen, diirfte man wohl eine neue, dritte, die neuste Zeit

umfasscnde, Epoche der nahern Kenntniss der Entwickeiungsstufen der Nager beginnen

konnen. Aus Mangel einer damais in Berlin noch nicht existirenden, umfassendern, zoo-

tomischen Sammlung konnte dor genannte ausgozeichnete Systemaliker freilich nur auf

die aussere Structur und das Vcrlùillniss der Ziihne Riicksicht nehmen. Man darf sich

daher nicht wuudern, Nwnn mehrere der von ihm aufgestellten Familien zum Theil sehr

bedeutende Modificationen crleidcn mussten. Leider wurden seine Ergcbnisse nur von

Nvenigen benutzt, oder wenigstens ilircr wahren Bedeutung nach, wenn auch freilich nur

zuweilen schweigend, anorkannt. Es geschah dies namentlich von folgenden mindestens

mehr oder weniger im Sinne llliger 's die Gattungen der Nagethiere auffassenden, d. h.

sie nach gewissen Kennzeichen in Familien theilenden, Naturforschern : Goldfuss, Zen-
cker, Brandt und Uatzeburg, Brants, Eichwald, Wiegmann, Van der Hocven,

Duvernoy, Bonaparte, Blasius und Keyscrling, Waterhouse, A. Wagner, Bur-

meister, Berthold, Krauss und Gervais. Nicht aile davon pflanzten indessen offen

Illiger's Fahnc auf, obgleich ihre Classificationsideen im Wesentlichen, wenngleich nicht

gerade den Worten und Gattungen nach, die Seinigen sind.

Auffallen muss es aber, dass die Wichtigkeit der lUiger'schen Classifîcations-Prin-

zipien von Mannern unbeachtet blieb, deren Stollung die Benutzung grossartigcr Samm-
lungen gestattcte und es ibnen mciglich machte, dieselben naher zu priifen und zu

vervollslandigen oder zu verbessorn. Leider zog man es aber, offenbar iiberwaltigt von

dem Streben etwas Neues zu liefern, nur zu hiiufig vor neue Eintheilungeu nach andern

Prinzipien dem Verhalten der Schlussclbeine oder der Kronen der Backenzahne oder nach

oinzelnen iiussern, habituellen oder biologischcu Momenten, ohne weitere griindliche Wiir-

digung oder Widerlegung des bereits Vorhandenen, vorzuschlagen. Dabei traf es sich

freilich auch nicht selten, dass so manche, oft fast aile, der lUiger'schen Gruppen cnt-

weder ganz in seinem Sinne oder nur mit leichten Modificationen, ohne seiner zu gedenken,

unter andern Namen auftraten. Kein Wunder also, wenn durch ein solcbes Verfahren

nicht selten Neues, wohl gar theilweis Schlechteres, an die Stelle des Vorhandenen, oft
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wenigstens theilweis Dessein gesetzt wurde, und so mancher ausgezeiclinete Naturforscher

auf dem Gebiete der Nagerkunde genaii genommen als blosser Neuerer erscheint odcr sich

in den Verdacht der historischen llnkenntniss oder Missacbtung brachte. Das Scblecbtcre

trat ùberdies uicht blos in realer, sondern oft noch weit greller iu verbaler (formeller)

BeziebuDg bervor. Man vergleicbe nur die musteiliafte, man darf sageu classiscbe, INomen-

clatur lUiger's, des Degriiiidors der Zoologiscbcn Terminologie, mit der so vieler seincm

Geburtslande nicbt ai^gehijrigen iiberrbeiniscben oder iiberseiscben Naturforscher*). Unwider-

stehlich wird man dabei zum Vergleicb des classiscben Alterlhums mit dem an Barbarismen

reichen Mittelalter gedrangt. So hart auch Vielen, ein seiches iiber die Classificalionen

und Nomenclaturen der Nager so mancher beriihmter und auch sonst zum Theil hochver-

dienter Manner gefallte Urtheil erscheineu mochte, so darf dasselbe dem Ricbterstuhie

der Zoologischen Gcschichte doch nicht langer entzogen wcrden; denn, dass ahiilicbe

Verfahrungsweisen wic ein rother Faden sich durch so manche andere Zweige der syste-

matischen Zoologie ziehen diirften, kann Niemand als Enlschuldigung anfiihren wolb-n.

Zu unserem wahrhaften Bcdauern miissen wir leider die nach lUiger's ausgezeich-

netem Prodromus (nach 1811) bis auf die neuste Zeit erschienenen Nager- Eintbeilungen

G.Fischer's (181'i'), Oken's (1816und 1838), G. Guvier's (1817), so wie seines Nach-

folgersDemarest (1822 und 1827), Godmann's (1826), J. B. Fischer's (1829), Brown's

(1833), Nilsson's (18i7) u. A., ferner die Nager-Einlheilungen von Ranzani (1820).

Ritgen (i82'0, F. Cuvier (1825), Fleming (1822), Latreille (1825), und Lesson

(1827 und 1842), dann die von Kaup (1829), Willbrand (1829), Wagler (1830)

und Swainson (1835), als mehr oder weniger zu der eincn oder andern der oben auf-

gestellten Kategorieen gehorig ansehen.

Zur nahern Beglaubigung dièses Ausspruches miige eine kurze, iibersichlliche Skizze

der nach Illiger vorgeschiagenen Nager-Systeme hier ihren Platz finden. Eine solche diirfte

um so M'eniger als iiberfliissig erscheinen, da sie die wcsentlichen, allerdings bereits oben

gemachten, kritischen Bemerkungen nicht in historischer Reihefolge entbalt, sondern die-

selben unter allgemeinern Gesichtspuncten zusammenfasst.

G. Fischer erzielte bei seiner Classification einerseits eine Vereinigung der Nager

mit den Quadrumanen, andererseits mit den nagerahniichen Marsupialien. Die als Unter-

abtheilung betrachteten Nager selbst theilt er im Wesentlichen wie Illiger, aber

ohne die Namen der Gruppen desselben zu nennen, jedoch unter Hinzufiigung einer

eigenen, unhaltbaren Abtheilung Cricetina ein. Es bleibt ihm indessen jedenfalls -wenig-

stens das Verdienst, die Cuiiicularien als Spalacoides zuerst richtiger aufgefasst und sich

einer lobenswerthen Nomenclatur befleissigl zu haben.

*) Die meisten Deutschen machen hierbei eine rUhmlIcbe Âusoabme. Namenllicb miissen Wagner's Nager-

beschreibuogen jeden griindlichern, der onerlasslicben classiscbeu Vorbildung nicht ganz entbehrenden Naturforscher

nicht blos in realer, sondern ancb in verbaler Beziobung bcfriedigen.
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Aus der Zabi ilor spâtern Naturforscher haben Swainson und Gravenhorst ohne

geniig-ende Bevveise ebenfalls die fragUchen Beutelthierformen mit dea Nagethieren ver-

bunden und somit eine altère Idée aufgefrischt.

Oken von habitucllen Eindriickcn und einigen biologischen Eigenschaften , der

Fahigkeit zum Graben, Klettern und Springen u. s. w. geleitet, stellte eine von Illiger

abweichende GlassiGcation, sowohl in der ersten, als in der zweiteu Ausgabe seiner Natur-

geschichte auf, die zwar ebenfalls einzelnes Gute entbalt, wie die von ihm zuerst durch-

gefiihrte Absonderung der iMyoxen als eigene Gruppo, keineswcgs aber desbalb anneh-

mensvverth erscbeint, weil eincr solchen Eintbeilung zu Folge oft natiirliche morphologiscbe

Verwandte getrennt werden miissen, wie z. B. die Eichborncbcn u. s. w.

G. Guvier (Regn. anim. 1 et 2 éd.) glaubte die Nagethiere nach den ausgebildeten

oder nicbt ausgebildeten oder ganz fehlenden Scblusselbeinen in zwei natiirliche Gruppen

zerfàllen zu kbnnen, worin ihm Desmarest, Godman, J.B.Fischer (Synops.), Brown,

Nilsson u. A. folgten, ohne zu bedenkon, dass die einander sehr nahe verwandten Gat-

tungen Lepiis und Layoïnys einer solchen Eintheilung zu Folge hiitten getrennt werden

miissen.

Der Bau der Kronen der Backenzahne und die damit in Verbindung stehende Ver-

scbiedenheit der Nabrung (die mehr Carnivore oder herbivore Lebensart) veranlassten

Ranzani, Fleming und F. Guvier drei einander sehr ahnlicbe INagcreintheilungen auf-

zustellen. Da gcnauer betrachtct die Backenzahne der Nager sehr verschiedene Bildungen

zeigen und die Carnivore oder herbivore Lebensart gleichfalls keine festeren, fassbaren

Grenzen bicten, so kônnen dièse Système nur als Versuche betrachtet werden.

Ein ahniiches Urtheil muss man iiber das System von Ritgen (182^) fallen. Sein

Vorschlag mehrere Beutelthiere {Phascalowys, Petaurus, Kangurits, Ilypsiprymnus, Balantia)

nebst Hyrax zu den Nagern zu stellen und dièse in Fliegende, Wasserbewohncr, Erdbewohner

und Kletterer zu theilen, widerstreitet der morphologiscben Entwickelung derselben. Er

zerreisst z. B, die so natiirliche Gruppe der Eichhtirnchen und der Subungulaten und

vereint andererseits hétérogène Elemente.

Zwei gleichfalls mit einander ungemcin iibereinstimmende ClassiGcationen, die als

ein Gemisch der Eintheilung Cuvier's und lUiger's angesehen werden konnen, was

freihch die Urheber verschweigen, wurden von Latreille (1825) und Lesson (1827)

aufgestellt. Sie zerfallen namlich, wie Guvier, aile Nager nach dem Verhalten der

Schliisselbeine in zwei Hauptabtheilungen, deren jede in mehrere, einige leichte Modifî-

cationcn ausgenommen, den Illiger'schen entsprechende, nur anders, haufig wahrhaft

barbarisch, benannte, Familien getheilt wird. Spiiter trat freilich Lesson mit einer anderu

Eintheilung auf, die in formeller Beziehung als Mustercharte fremdartiger Namen und

Endungen, in realer Hinsicht aber grosstentheils als ein Gemisch seiner friihern, mit

Waterhouse'schen und eigenen Ansichten in Verbindung gebrachten besteht , woraus '

eine Glassifîcation hervorging, deren geringe Bedeutung bereits naher angegeben wurde.
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Swainson, der, wie schon oben angedeutet wurde, (1835) die Nager in: I. Glires

proper und II. Marsupial Rodenlia einthcilt, und die cigcntlichen Glires nach dem Bau

der SchIUsselbcine in zwei Gruppen ordnet, die er nach Maassgabe der Entwickelung der Beine

und des Schwanzes in mebrere weitere Abtheilungen zerfiillt, kann ebenfalls nicht den

Forderern der Systematik der Nager zugeziihlt werden.

Nach besondern, abstrakten, zum Theil schwer begreiflichen Ideen, also ziemlich will-

kiirHch, wurdcn die Nager von Raup (1829) und VVagler (1830) gruppirt. Spiiter

(18^-^) ging freilrch Kaup von diesen Ideen ab und schlug vor die Unterordnung (!)

der Nager in V. Uorden zu theilen, ohne aber dièse Ansicht naher zu bcvveisen und

auf VYaterhouse's und Waguers ausgezeichnete Arbeiten Riicksicht zu nehmen,

wodurch sein Schvvanken in der Feststellung von Faniilien hatte vermieden werden

konnen. ,

Den genannten unhaltbaren, den historischen Boden meist verlaugnenden, nach llli-

ger's meisterhafter Eintheilung crschienencn Versuchen, sind in den neusten Zeiten zwei

neue Nagersjsteme gefolgt, von denen das Fine ganz iai Illigcr'schen , aber nicht blos

auf die TotalitJit des aussern Baues beschrankten, sondern durch Zuziehung des innern

Baues erweitertem Sinne die Nager in niehrcre (12) gieichwerthige, griissere Abtheilungen

(Familien) bringt, wahrend das Andere sich wcnigstens auf eineni friiher nicht zur Ein-

theilung benutzten, seiner Bedeulung nach sehr weitgreifenden, zusammengesetzten, unge-

mein wichtigen, inneren Organ (dem Schiidel) stiitzt und den llliger'schen Ideen, wenn

auch nur schweigend, wenigstens in den Untcrabtheilungen, Rechnung tnigt. Ich nieine

die Système von A. Wagner und Waterhousc.

Durch Cuvier's treffenden, von ihm selbst aber nicht zur Classification der Nager

in Anwcndung gebrachten, Ausspruch, dass ledighch nur der Schiidelbau derselben gute

Charaktere fiir ilire Gruppirung liefere, ermuntert, unternahm es VVaterhouse im Jahre

1839 eine auf craniologischen Differenzen fussende Eintheilung der Nager zu liefern, indem

er besonders den Unterkiefer, die Dildung des vordern Endes (Riefertheils) der Jochbogen

und die damit in Connex stehenden Unteraugenholdenlocher in Bctracht zog. Das genauere

morphologische Studium eines Organes, welchcs dem Ilirn zum Bchlilter, den edelsten

Sinnesorganen zum Wohnsitz und den Kaumuskeln zur Anlage dient, also den materiellen

Behidter oder den Stiitzpunkt fiir mebrere Theile bietet, die zu wichtigen Lebensfuuctionen

bestimmt sind, musste nothwendig namhafte Differenzen fiir die Gruppirung der Nagerthiere

erwarten lassen. Waterhouse's aus der llntersuchung der Nagerscbadel fiir die zweck-

massigere Eintheilung der fraglichen Tbiorgruppe gezogene treffiiche Beobachtungen

verdienen aber um so mehr Bcachtung, da ihm in London ein griisseres Matcrial als

Irgendjemand zu Gebote stand. Dass er sammtlichc Nager in drei Hauptabtheilungen

{Marina, Hystriciiia und Leporina) theilt und die beiden erstgenannten Abtheilungen in

mebrere, zum grossen Theil modifizirten llliger'schen entsprechende Gruppen (Familien)

scheidct, fiir die Letztgenannte Abtheilung aber nur eine Famille (Leporidae) (= Duplicidentata
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Illig.) aunimmt, ist schon oben niiher angogebcn. Weilore Beaierluingcn wiirdcn hier

unscrem Zweck zuwider laiifen.

Kaum halte Waterhouso seine erstcn, theilweis noch schematischen Arbeiten publi-

zirt, so erschien A. Wag-ner (1841) mit einer ncuen, offenbar durch die Dearbcituno- der

184^3 boginnendcn Supplomenfe zu Sclirober hervorgorufenen Classification der fraglichen

Saugclhiorordnung'. Gleich von vorn herein stcllte sich der ausgezeichnete Miinchener

Zoologe durch die sciner Classification vorausgoschickte Einleitung, wie kciner seiner

Vorganger, auf wahrhaft historischen Boden. Treu diesem Standpuncte sehcn wir ihn

nicht blos auf die aussere Form, wie dies von Illigcr geschah, sondern auch auf das

Verhaltcn des Skelets, namentlich des Schiidels und manche Momente des innern Baues

Rucksicht nehmen. Wagner s System bietet indessen nicht, wie wir bereits friihor sahen,

mehrere grossere iiber den FamiUen stehende Abtheilungen. Seine zwolf Familien, zum
grossen Theil modifizirte lUiger'sche, biUlen vielmehr, wie die zehn Illiger'schen,

gleichwerthige Gruppen, deren niihere Bestandtheile bereits oben aufgeziihlt sind.

Nach Wagner's und Waterhouse's die Nagerkenntniss so wesentlich fordernden

Systcmcn erschien eine neue Eintlieilung der INager in der List of animais of th. Brit.

Muséum. Da dieselbe in einer ùberaus reichen Sammhing, vielleicht der reichsten aller

jetzt vorhandenen, aufgestellt wurde und ausgezeichnete Vorjjiufcr, wie Waterhouse
und Wagner benutzt werden konntcn, so hiitte uian wohl etwas Ausgezeichnetes erwarten

sollen. Dass dem aber nicht so sei, ist schon bei Gelegenheit der speziellen Mittheilung

der fraglichen ncuen Classification beriihrt worden.

Dass Gervais's [Bict. d'Orhigny) vorgeschlagene Classification nur eine modifizirte,

hie und da etwas veranderte, Waterhouse'sche sei, wird jedem aufmcrksamen Nager-

kcnner bald einleuchtcn.

Wenn ich nun nach iMaassgabe vielfacher, nach einem nicht unbedeutenden M;iterial

angestellter Studien meine eigene Ansicht iiber die Classification der Nager anzudeuten

mir erlauben darf, so mochte sie dahin gehen, dass die Système Waterhouse's und

Wagner's, wovon jedes seine trefflichen Seiten besitzt, miteinander zu verbinden, und in

manchen Puncten zu modifiziren und zu erweitern seien ; eine Ansicht die auch schon

Gcrvais hegte. Wagner's System bietet den Vortheil, dass es nach umfassendern, die

Gesammtentwickelung beriicksichtigenden Merkmalen classifizirt und den Grundsatz ubi

plurima nitent mogiichst festhiilt. Seine Familien erscheinen indessen als zu isolirte, nicht

genug mit einander verkniipfte Einheiten. Waterhouse's System hilft dem eben genann-

ten Bediirfnisse grcisstentheils ab, wiewohi die Schiidel-lMerkmale darin etwas zu stark in

den Vordergrund treten. Indem ich nun Cheiromys mit Schrebcr, Bla in ville, Water-

house u. A. von den Nagern ausschliesse *) und die Griinde dafiir in einem kleinen Auf-

*) Auch selbsl Wagner (Schreb. Siippl. III. 1. S. 14 'i), der ihn noch nach CuYier u. A. bei den Nagern

als eigene Familie liisst, giebl die Wahrscheinlichkeit zu, dass Cheiromys bei weiterer Bekannischalt mit den aualo-

miscben Verhallnisson wohl den HalbafTen anzureihen sein mochte.

Mém. «c. nal. T. VII. 16
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satze {Ballet, scient, d. phys. mathem. T. XIf. n. 18) nietlerlege, bchalte ich die drci Wa-

terhouse'schcn liauptabtheilungen untcr der Bezeichnung- Myomorphen , Hyslrichoinorphen

und Lagomorphen als Ilaiipttypen der Nager nicht blos aus craniologischen , sondrrn auch

andern Griinden bci, fiigo ihmn abor noch als ersten Typus eine Ablheihing: Sciuroimrphi

hinzu. Dics schieii mir uni so noihiger, da g-crade dieser Typus in bolomorphiscber Bezie-

hung zu den Makis und zuniichst zu Cheiromys binneigt. Durch seine Annahme lassen

sich, wie mir scbeint, die mannigfachen VerketUingcn und Deziobungen der Nager leichter

erklaren. Je nichr die Nager sicb vom Typus der Eicbhornchen entfcrnen, um so weniger

makiartig und um so miiusearliger erscbeinen sie. Der Eichborntypus ist iibrigens selbst

dem in der Zoologie nicbt Eingeweibten bekannt und nian wird ibn scbwer davon iiber-

zeigen, dass die Eicbbornchen ebenfalls wahre IMiiuse seicn. Uebrigens mocbte sich genau

genommen, wenn man nicbt blos auf den bei den Nagern mannigfach abandernden Untor-

kiefor, die Jocbbogen und die Untcraugenhôblenlocher sieht, der Eichborntypus in sciuen

Kernformen (den echten Eicbbornchen, Backenhornchen und Flugeicbhorncben) mindestcns

ebenso stark abgrcnzen -\\ie die VYaterbouse'schen Ilystriciiieii von den Murinen und

Leporinen. Was die Annahme der Familien anlangt, so scbien es mir zweckmassiger,

mebr Wagner aïs Waterbouse zu folgen. Dies gilt namentlicb in Bezug auf die Familien

der Myoïden, Spalacopodoïdcii fPsammoryctiiia JFar/n.J und der Subungulaten. In der Auf-

stellung der Ciinicnlarien und den weitcrn Unterabtbeilungcn mehrerer FamiUen, glaubte

icb manche eigcne Ansichten vortragen zu kônnen, die sich tbeiis scbon in meincr nach-

stehenden Arbeit iiber die Craniologie der Nager finden, theils in einem bereits weit vorge-

schrittenen in lateinischcr Spracbc verfassten Anhange dcrsclben mifgclhoilt werden sollen.

CAPITEL V.

Kritiscfier Riickblick auf die ver^icfiiodenen Klassificationen der Graftung:
Ca.<»tor.

Die Stellung, welcbe den Bibern, dem spezieMern Gegenstande nnserer Untersucbungen,

in der Reihe der Tbiere zu verschiedenen Zeiten ange\\iesen wurde, wechselte mit der

mebr oder minder genauen Kcnntniss der mit ihuen niiber oder entfernter vcrwandten

Tbierformen.

In jencr obeu cbarakterisirten ersten Epoche der Nagerkenntniss erscbeinen auch die

Biber als i"solirte Formen, die bocbstens wegen einiger aussern Aebnlicbkeit und einiger-

massen vorwandter Lcbcnsweise mit den ebenfalls fiir amphibiscb crklarten Fluss-Ottern

verglichen wurden. Rondelet deutet indessen ^Yenigstens scbon auf Eicbhorn-, Miiuse-

und Hasenabniicbkeiten des Europiiischen Bibers bin und mcint er sei gleichsam ein

Wasser- Eicbhorn i eiiic Idée, die mcrkwiirdig genug ein Paar Jahrbunderte spater sein

Landsmann Waterbouse, obne freilicb Rondelet zu nennen, ja vielleicht ohne den von
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demselben gethanen Ausspruch zu kcnnen, von neuom aniogte, inilcm er ilin [Àimals of

nat. hist. X) aïs zweifelhafte aberrante Gruppe dcn Sciurinen anreiht, worin ihm Gervais

folgte. Gesner maclite auf die mauscartigon Ziihne desselben aufmerksam, wabrend ilin

Gharleton zwischcn Taxas und Lutra einschiebt.

Erst scit llay, Hill und Linné, mit Ausnalune von Klein, liai 1er, Boddaert und

Blumenbacb, die ihn als Wasserbewohner mit lieterogcnen Wasserthieren versebiedener

Saugethierordnungen (Ollcrn, Seehunden, VVaIrosscn, Manatis und dem Scbnnbellliier)

iu eine besomiere Abtheilung (Palmipeda) zusammenstolltcn, crbielt die Gattung der Uiber

ihren wahren Platz in ein und derselben grossern, natiirlicben Gruppe mit den Eicbhorn-

chen, Murmeltbieren, IMiiusen, Stachelscbweinen und Ifasen. Die Gattung Castor gnlt

iibrigens unter den letztgedachten Verhiiltnissen, entweder aïs gloicbwertliig mit den

iibrigcn Nagergattungen, oder \\urde aïs Tjpus eiiier eigenen Gruppe unter den Nagern

angesehen ; ciner Gruppe, der aber meist nocli andere nach ganz andern osteologiscbea

Typen geformte Gattungen von Nagetbier^n, namentlich Hydroiiiys, Myopotamus und

Ondatra zugesellt wurden. iMan betrachtete dieselbe bald als Unterabtbeilung ciner bobern

Abtbeilung z. B. der Familie der Muridae (Gray) oder Schin'dae ( Waterbouse), bald

wie friiber scbon lUiger, als Familie. Das letztere gcscbab nach liliger von Brandt

und Ratzeburg, Bonaparte, Duvernoy, A. Wagner u. s. w. In ihren spiitern Ar-

beiten \^icsen Waterbouse und Wagner mit entscheidcnden Griinden darauf liin, dass

die Gattung Castor fiir sicb allein eine besondere Ablheilung zu bilden babe, Der Ver-

fasser der TAst of spec. of mainmal of the hrit. Muséum und Gravenhorst kebrten sich

freilicb nicbt an Waterbouse's und Wagner 's treffende Bemerkungen, denn in der

List werden die als Unterfamilie lier IMiiuse fMuridae) betracbteten Castoriiia ausser Castor

aus Myopotavms, Fiber und Ilydroi/iys gebildet, wabrend bei Gravenhorst wenigstens

docb nur nocb, nach Illiger's Vorgange, Castor mit Ilydroinys zur Familie Palinipeda

vereint erscbeint.

Wagner, und besonders Waterbouse, wecbselten freilicb auch, wie scbon zum

Tbeil aus den oben stebenden Angaben bervorgebt, ehe sie Castor alloiu aïs Tjpus eincr

eigenen, bobern Nagerabtheilung aufstellton, je ticfer sie nach und nach in die wahren

Verhaltnisse des Nngerbaues eindrangen, tbeils in Bezug auf die Begrenzung der Castoriiia,

thcils hinsicbllich der Stelle, welche dieselben im System einzunebmen baben, mebrmals

ihre Ansichten. So reibte friiber Waterbouse (Charleswortb Magaz. 1839 und Aim.

V.) den Bibcr den Jrciculinen, eincr Unterabtbeilung seiner Muridae, an und stellte ihn,

die zu don Ilystricideii von ihm gebrachte Gattung Myopotamus davon ausscbliessend, mit

An'icola, Fiber, Lemmus, Geomys und Spalax zusammen. Erst als A. Wagner seine

Classification der Nager bereits bekannt gemacht und den Bibcr, jedoch nicbt ohne dabei

seine Bedenken zu aussern und auf eine vielleicht blos aus Castor zu biidenJe Gruppe

hinzudeuten, nocb mit Myopotamus zu seiner mit den andern Familien gleichwertbigen,

zwischen Murinen und Ilystriciiien seljr passcnd gestellten Familie Castorina verbunden
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batte, sprach sich Waterhouse {Aimais X) positiv dahin aus, dass Castor nicht mit Myo-

potamus vereiiit werden konne, sondern eine eigene Abtheilung bilden miisse, die er, wie

schon oben angedeutct wuide, aïs zweifelliafte, aberrante Gruppe im Wertbe einer Unter-

familie don Sciurinen (offenbar wohl wegen des kleinen Uiiteraugenbohlonloches) anreiht.

Gervais foigt ihm hierin, ohne aber zu bemorkcn, dass die Castorina hochstens niir als

eine sehr anomale Gruppe der Sciurida gelten konnten. Spater [Abh. d Minch. Akad.

Phys. CL V. 2.) erkliirte A. Wagner mit Bestimmtbcit, er habe sich ùberzeugt, dass

Myopotamus zu den Psammoryctina-, n'cht aber in der Nâhe von Castor gehore, welche

Gattung also allein eine eigene Familie zu bilden batte.
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V o r \v o r t.

VVie bekannt, verdanken wir Pallas die genauere Beschreibung zahlrcicher russischer,

zum grossten Thcile neuer Nager. Eine Revision seiner Mittheilungen nach dem neuern

Standpuncte der Wissenschaft erschien in mehrfacher Deziehung wiinschensweith. Da in-

dessen im Jahre 1831, bei meiner Uebernahme der zoologischen und zootomischen Samm-

lungen der Kaiserlicben Akademie der Wissenschaften, weder Schadel, oder Skelete,

noch ausgestopfte, oder in Weingeist aufbewahrte Exemplare der von ibm in den Novae

Species Quadrupedum ex ordine Glirum so meisterhaft charakterisirten Nagethiere vor-

handcn waren, so musste die Ilerbciscbaffung der genannten Gegenstiinde von Neuem be-

werkstelligt werden.

Wahrend eines Zeitraumes von mehr als zwei und zwanzig Jahren ist dieselbe auch,

mit einigen Ausnabmen, zuwcilen freilich nicht ohne Schwierigkeiten, gclungen, so dass

mir, mit Ausnabme einiger wenigen, von allen Pallas'schen Nagern, nicht blos Biilge und

Schadel, sondern auch gauze Thiere in Weingeist zum Theil in viclfachcn Exemplaren

vorliegen oder vorlagen. Ich fand sogar Gelegenheit einzelne neue Arten den Pallas'schen

hinzuzufiigen und die von Lichtenstein, Eversmann und Middendorff beschriebenen

Formen zu untersuchen und ebenfalls dem Akademischen Muséum einzuverleiben. Gleich-

zeitig geiang es mir auch mit einer betrachtlichen Menge von exotischen Arten dasselbe

zu bereichern. Die von speziellen Fachkennern giinstig aufgenommenen literarischen Mit-

theilungen iiber Nagethiere und der Wunsch ein moglichst umfasscndes Material fiir das

Studium der in Russland heimischen Arten derselben zusammenzubringen forderten um so

mehr dazu auf die fragliche Abthoilung bei jeder Gelegenheit zu vervollstandigen, um die

verschiodenen Uaupttypen derselben gcnaucr vcrgleichen zu konnen.

Ich bin daher vielleicht wohl im Staude unter Benutzung dièses Materials sogar die

Kenntniss der Nager im Aligemeinen in maucher Beziehung zu fôrdern.

Umfassende Studien iiber die Gattung Castor, wozu zuniichst meine Stellung bei der

hiesigen Medizinisch-Chirurgischen Akademie Yeranlassung gab, bewogen mich zu Verglei-
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chunf>^en dcrselbea mit andern Nagern, die sich zunâchst am spcciellstcn auf don Scha-

delbau bezogen. Aus ihnen gingen die nachstehenden Untersuchungea hcivor, bci dencn

die culturgeschichtlich und medizinisch, eben so wie morphologisch, itn gleicben Grade

intéressante Gattung der Biber, die leider ihrem Untergange nich tblos in Europa und Asien,

sondcrn selbst in Amerika mit machtigen Schritten entgegeneilt, gewisscrmassen dcn Kern-

punct des Gegcnstandcs bildet.

In literarischer Beziohung stand mir allerdings eine ziemlich reiche, im Local des

zoolo^ischen Muséums selbst aufgestellte Bibliothek zu Gebote, die unter bereitwilligcr

Unterstiitzung vou Seitcn der Akademie, ebenfalls hauptsiichlicb durch mcine Bennihungcn

zu Stande kara. Ich fiihle indessen sebr Yioh\, dass mir dessenungeachtctf muglicherwoise

aus der neusten, nur selten bald uach ihrem Erscheinen an das zooiogische Muséum ge-

langenden Litcratur, einiges entgangen sein kounte. Der billige Léser wird einon solchen

Mangel hoffentlich dadurch entschuldigen, dass Petersburg mit dem Auslande, bis jetzt

noch nicbt durch Eisenbahnen in Verbindnng steht, und gegenwartig sogar der Dampf-

schifffahrt und Wasser-Communication ganzlich entbehrt, niithin des VVeges beraubt ist,

auf welchen ihm wenigstens wiihreQd der Sommer -Monate, das INeuste ziemlich schnell

zugefUhrt ^\urde.

St. Pelersburg, den 8. Juni 1854.
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Craniologische Charaktcristik der Ordnung der Nager.

CAPITEL I.

fîeisclliclifliclie ISeinerkiiiigen,

Der Erste, der meines Wissens die Nagethiere (wozu er freilich auch noch die Igel

und Tenrcks zieht) nicht blos zoologisch, sondern auch anatomisch zii charakterisiren sich

bemiihte, war Vicq d'Azyr, in dem von ihm in der Encyclopédie méthodique, 1792 mit-

getheiltcn Système anatomique T. II. p. XCVII und p. 280. Man sucht indessen, sowohl

in seinen speciellen , Daubenton, Pallas u. s. w. entlehnten, von eigenen Bemerkungen

begleitetcn Bescbreibungen, als auch in dcm von ihm p. 626 mitgctheilten Résumé ou de-

scription anatomique des animaux rongeurs en général, ausser den von den Zahnen abge-

leiteten IMerkmalen, vergebens solchc craniologische EigenthùmHchkeiten, wodurch die

Nager sich von audern Saugcthier-Ordnungcn unterscheiden.

Im Jahre 1800 erschien der erste Band der Leçons de l'anat. eomp. von G. Cuvier,

worln ausser dem Gebiss, das sohr lange Anthtz und das ebenfalls lange, oben gerun-

dete, unten platte, mit nach hinten gerichteten Artikulationen versehene Ilintcrhaupt, als

craniologische Charaktere der Nager namhaft gemacht werden.

In demselben Jahre verbffenllichte Wiedemann im Bd. 1. S. 1, seines Archives fur

Zoologie und Zootomie, den Versuch einer vergleichenden Beschreibung von Schadeln aus

allen Ordnungen der Vierfiisser, der auf S. 68 ff, auch Mitthcilungen iiber die Craniologic

der Nagethiere bietet. Der Ilauptcharakter dieser Saugethicr-Ordnung liegt nach ihm

in den Zahnen und in der Verbindung des Kiefergelenks. Der Wangenfortsatz des Schla-

fenbeines gcht nach ausscn und abwarts, der Gelenkkopf des Unterkiefers ist bei denselben

nicht in die Quere ausgcdehnt, sondern verliiuft von vorne nach hinten. Die Oberkiefer

stehen mit den Nasenbeinen in keiner Verbindung.

Im dritten, 1805 erschicncncn Bande der Leçons
, p. 3k, bestatigt Cuvier, ohne frei-

lich Wiedemann zu ncnncn, die Wiedemann'schen der Gelenkverbindung des Unter-

kiefers, und der Gestalt seines Gelenkkopfes enllehnten Merkmale, cliarakterisirt aber die

Mémoire se. nal. T. VII.
^•J
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Gt'lenkgrube noch nahcr, indem er sagt, sic sei vorn und hiiiten offcn, iind vermittle

daher die boim Nagen vvesentliche, voq vorn nach hinten erfolgende Verschiebung des

Kiefcrs. Er fiigt ausserdeui noch als Kennzeichen des Nagerschadels binzu, dass der Kinn-

bogen des Unlerkiefcrs in z\\ei balbcjlindrische Verlangerungen vorgezogen sei, aus

denen die Schneidozabne hervortreten. Durch ein seiches Verhalton ware uach ihm, der

scheiubar untere Rand des Kinnwinkels, eher als der hintere zu belrachtcn. Gleichzeitig

bemerkt er, dass manche Nager cinen kurzen, aufsloigenden Fortsatz und sluuipren Win-

kel bietcn. Ebenso niacht er auf den vorn stark vortretenden, eine grosse Unteraugen-

liohlcnbffnung cinschlicssenden Jochbogen im Allgemeinen aufmerksam, und sagt, der

Jochbogen der Nager sei immer nach unten gerichtet^ ja zuweilen auch stark nach aussen

gekriimmt. In der ersten Ausgabe des Règne aniin. I. p. 187., fiigt or, ebenso wie in

der zweiten (I. p. 190), den vom Verhalten der Schneidezahne, und der Bildung des

Unterkicfergelenkkopfes und seiner Gelenkvcrbindung eutlehntcn Merkmalen noch hinzu,

dass die Emailfalten der Backenzahne, stets quer, also in entgegengcsctzter Richtung wie

der Condylus stchcn, und durch ihren von dicsem Verhalten abhangigen Widcrstand,

bei der Kieferbewegung die Zerkleinerung der Nahrung befordern. Als IJauptcharaktere der

Nager bezeichnet er {Recherches sur les ossem. foss. k-me éd. T. VIII p. 9,) die im Einklange

mit der Entwickelung der Schneidezahne sehr ansohniiche Grosse der Zwischenkiefer,

die Kriimmung ihres Jochbogcns nach unlen, als Zeichen der geringen Stiirke ihrer Kiefer,

und die in Form eines Cylinders von vorn nach hinten ausgeholiltc Gelenkgrube fiir den

Unterkiefer. Uebrigens sei, wie er hinzufiigt, der Schiidel der Nager dem der Fleisch-

fresser in der Zusammensetzung so ahniich, dass nur die allgemeine Gestalt und einige

Knochen Abweichungen darboten.

D'AÏ ton 's Skelele der Nager enthalten treffliche Darstellungen von Schadein und

Skeleten vieler Formen. Im Text vermag ich aber keine, fiir die craniologische Cha-

rakteristik derselben, wichtigen neuen Merkmale zu entdeckeu.

Die allgemeinen Eigenschaften des Schadels der Nager, welche sich zerstreut bei

Meckel (System der vergleichcndcn Ànatomie, Halle 1825. //. 2 S. klk ff.J finden, lassen

sich auf nachstehende VVeise zusammenfassen.

Bei den Nagern bleibt die Ilinterhauptschuppe in eine obère und untere Ilalfte getrennt.

Die Schuppe ist im Allgemeinen niedrig, breil, mehr oder weniger senkrecht, hochstens

zu einem sehr klcinen obern Theile unter einem rechten \\ inkel nach vorn umgebogen,

bildet also blos die hintere Schadelwand. Der untere Theil, soll nach ihm eine niedrige

Langsleiste, der obère aber, neben einer sehr breiten, mitticrn, platten, auf jeder Seite eine an-

sehnliche Vertiefung besitzen, auf die nach aussen eine leichte Erhabenbeit folge, die sich in

einen, meist mlissigen oder schwachen, auch bei den andern die Gelenkkopfe des Iliuterbauptes

nicht iiberragendcn Zitzenfortsatz endet. Die Gelenkkopfe des Ilinterhauptes sind schmal,

langlich, in der iMittellinie einander stark geuahcrt. Der Korper ist meist platt und breit.

Das Keilbein erscheint vorziiglich in seinem Korperlbeile sehr langlich, das hintere,



Zoologie. Uiitersuchungen iiber d. craniol. Entwickelungsslufen d. Nager d. Jetztzeit. 1

3

1

immer etwas grosser als das vordere. Die Seitcnbalftcn sind schoa vor der Geburt vcr-

waclisen. Immer sind die unteren Fliig-el des hintcrn sehr gross. Die Sehnervenlocher,

erscheinen bei den meisten, mit Ausnahme von Lepus und Lagomys, getrennt.

Die Scblafenbcinschuppe ist im Aligemeinen besondors niediig-, sebr langlich und flach.

Der vordere Paulientbcil bleibt bei mehrcren getrennt. Die Schoitclbeine sind meist g-leich-

seitig-viereckig, jedocb aiich sebr langlich, und bieten bei mebieren am hintern, untern

Winkel einen eigentbiimlicben , zum hintern Endc des grossen Keilbeiulliigels herabstei-

genden Fortsatz. Ein Zwischenscbeitelbein besitzen die meisten Nager.

Die Stirnbeine sind ansebnlich. Der Stirntbeil ist horizontal, sehr plaît, der Augen-

theil senkrecbt oder steil, von ausson nach innen abgcdacht, innen wenig ausgehohlt, und

wird im Allgenieinen gar nicht vom Stirntheile iiberragt.

Das Oberkieferbein der Nager sei im Allgemeinen hoch, kurz und schmal, sein Gau-

mentheil im Verbaltniss zu seiner Lange nur kurz, indem er nach vom und binten, frii-

her als der senkreclite Tbeil aufhore. In der Gegend der vordcrn Dackenzaluie, scbicke

es einen sehr hohen, aber meist kurzen Jocbfortsatz nach aussen und etwas nach hinten

gegen das Jochbein. Eine Ilauptverschiedenheit (der Nager) fande an dieser Stelle in-

sofern statt, als der Jocbfortsatz bei cinigen, mit zvcei Wurzeln, einer obern, senkrechten,

einer untern, borizontalen, kurzen entspringt; in welchem Falle er dann zugieich, durch

eine meist grosse Oeffnung durchbrochon ist. Die letztere Bildung wiirde bei Uelamys,

Dipiis, Cmia, Ilyslrix, Mus, Myoxus, die erstere bei Castor, Lepus und Àrotomys vor-

konimen. Meckel wideriegt (S. 521) die Angabe Wiedemann's, dass das Unteraugen-

hohlenloch nicht blos vom Oberkiefer, sondern auch vom Jochbein gebildet werde, und

erinnert an seine friihere Angabe (Cuvier, Vergl. Jnat. II. 86 und ///. 53), das die

Grosse des Unteraugeuhôhlenloches nicht blos vom Nerven, sondern vom Durchtritt des

masseter bedingt werde. Die Oberkiefer nehmen vorn einen Theil der Schneidezahne auf.

Das Zwischenkieferbein ist bei den Nagern iibereiastimmend mit der starken Ausbildung

der Schneidezahne, unter allen Saugethieren am grôssten. Vorziiglich erscheint sein obé-

rer Ast sehr hoch, im Allgemeinen von vorn nach hinten breit, dagegen der Gaumenast

sehr diinn und nicdrig. Die Nasenbeine sind ansehnlich, vorn oft gewolbt und breiter,

unten aber zu einem Ilalbkanal umgebogen. Das Thranenbein ist im Allgemeinen platt,

mittelmassig, selbst klein, und weicht fast ganz in die Augenhohle zuriick (p. 5M). Das

Jochbein darf im Allgemeinen als ansehnlich hoch, nach unten gewolbt, nach oben aus-

gebbhlt, mehr oder weniger nach aussen gebogen bezeichnet werden. Es bietet keincn,

oder einen nur schwachen Slirnfortsatz, erstreckt sich aber weit nach hinten, so dass es

die Gelenklliicbe fiir den IJnterkiefer biiden hilft.

Der aufsteigende Ast der Gaumenbeine ist meist sehr schmal, platt und diinn, der

untere von vorn nach hinten sehr lang gezogen und oft nur zu einem kleinen vordern

Theile, mit dem der andern Seite vereiuigt.

Der grosse Unterkiefer ist hinten im Allgemeinen in einen spitzen, langen, nach
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hinteu gorichtcten Winkel aus^ezogen und ziemlich hoch. Der Gelenkkopf erscheint von

aussen nach iniien stark gewolbt, der Backenthoil hoch und dick^ der vor ihoi Uegende

Schneidezahnthcil niedriger, ruudhch und in einer betrachtlichen Strecke seiner Liinge

mit deni der andern Scite verbundon. Der aufsteigende, hetrachtliche, mchr oder wcniger

steile, innen ausgeholte, aussen gowolbte Ast, bietet stels eiu klcines Kinnloch. Charakte-

rislisch ist ein starker, (hei Ilelamys und Orycterus besonders merkUcher) nach unten con-

vcxer, nach oben concavcr Vorsprung an der innern Fliiche, der vom vordern Ende we-

nigstens bis gegen die hinteren Backenzahne rcicht, und von der Ilohle der Schneide-

zahne hcrriihrt. Der Gelenkfortsalz erscheint liinglich, schmal, von vorn nach hinten am

langsten, oder kiirzer, breiter, fast viereckig. Der Kronenfortsatz bictct eine griJssere oder

geringere, zuweilen unbcdeutende Lange, oder fehlt fast ganz. Er kaun vor dem Gelenk-

fortsatze, oder vicl niedriger liegen.

Der Nagerkopf zeichnct sich nach Meckel (S. 517) besonders durch Kleinheit des

Schadelthciles, und slarke EnlAvickelung des Antlitztheiles ans. Im Allgenieinen ist er

langUch und ziemlich gleichmiissig niedrig. Die hintere Fliiche erscheint meistens steil,

ziemlich gerade, und geht durch einen scharfen Rand, unter einem rechten Winkel in

die obère iiber, zuweilen {Lepiis) ist sie so gebrochen , dass ihr unterer Theil sehr schief

von unten und vorn, nach oben und hinten aufsteigt und den obern untern Theil der

ohern in entgcgengesetzter Richtung aufstcigend bildet. Die Schliifengrube fliesst mit

der Augenbohle^ die sich ungefàhr in der IVJitte der seitlichen Schadelllache befindet,

ganz frei zusammen. Nur zuweilen [Sciurus, Lepus) findet sich ein starker Stirnjochfort-

satz. Die Augenhiihle hat nur innen einen schmalen, durch den Backenzahntheil des

Oberkiefers gebildeten Boden. Der kniJcherne Gaumen nimmt gegen die Ilalfte oder kaum

'3 der Kopftlachc eiu. Die Schadelhohle ist hiiufig in dem obern Theile ihres Umfanges

in die vordere und hintere Grube getheilt, dagegen findet sich kein Langstheil, ebenso

kein querer Vorsprung. Die unterc, sehr einfache Fliiche zeigt zwar eine Siebbeinver-

tiefung, aber keine Liingsleiste. Die hohe, anschnliche, viereckige Nasenhohle erscheint

so gross, oder grijsser als die Schadelhohle. Die Nager haben (unter den Saugelhieren)

die grosste Zahl freier Kopfknochen {S. 607.) Der Korper des llinterhauptes, legt sich

durch seine SeitenwJinde eng an die Felsenbeine, das Schlafenbein erreicht (wegen meist

schwacherer Entwickelung des grossen Kielbeiuflugels und Scheitelbcins) meist das Stirn-

bein. In Bezng auf die Schiideloffnungen (Weckel S. 620 ff.) ist zu hemerkcn, dass

das vordere zerissene Loch, manchen {Cavia, Sciurus, Arctomys) so gut als ganz fehlt,

bei andern {Castor) ansehnlich ist. Der canalis caroticus fliUt mit dem zcrisscnen Loche

zusammen. Bei mehreren Nagern {Castor, Arctomys, Cavia, Ilystrix) verschmelzen die

Keilbeinspalte und das runde Loch. Das eirunde Loch ist getrennt, {Cavia, Sciurus, Arc-

tomys) oder mit dem zerissenen Loche vereint {Ilystrix, Castor, Lepus). Die Sehnervenlo-

cher sind getrennt, fast vereint {Cavia, Ilystrix) oder ganz verschmolzen {Lepus). Das

Stirnloch fehlt. Das Gaumenkeilbeinloch und das hintere Gaumenloch liegen weit nach
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vorn, nahe den vordern oder den mittlern Backenzahnen. Der Gaumenkanal ist unvollstandig;,

so dass der mittlere Theil fehlt (Meckel S. 633). Die Zwischenkieferloclier sind massig:,

schmal, langlich, weit hinten.

In der neusten Ausgabe der Leçons de Vanat. compar. von Cuvier //. {à Paris 1837)

p. 21-2, 261, 295, 336, ^^O'i' und Ml, werden zahireiche Détails iiber deu Bail des INa-

gerschadels im Allgemeinen, mit Ausschluss des spater abgeliandelten tJnterkiefers, mit-

getheilt und die Eigenthiimlichkeiten des Schadelbaues vieler Gattung-en dersclben erlau-

tert. Er beginnt mit der Bemerkung, dass der Schâdel der Nager grosse Abweichungen

zeige. Fast allgemein sei die Lange und Schmalheit des untern Tbeiles der Scbnautze

ebenso eine Art Wolbung, zwiscben den gekriimmten, grossen Schneidezahncn, als Folge

der nambaften Entwickelung der Zwischenkiefer. Die Alveolartbeile der Dackenzabne fin-

den sich nach ihm ganz oder zum Theil hinter der vordern VVurzel des Jochbogens.

Die Gelenkgrube fiir den Unterkiefer sei cjlindrisch, von vorn nach hinten gerichtet, in

welcher Richtung sich auch der Unterkiefer bewcge. Eincn der hcrvorstechendsteu, eine

natUrliche Gruppirung der zahlreichen Gattungen der Nagerfamihe gestattenden Charaktere

bote nach ihm, das Unteraugenhôhlenloch , wovon er drei Typen namhaft macht. 1) Das

kleine Unteraugenhôhlenloch von Chiromys, Lepus, Lagomys, Arctomys, Sciurus, Castor

und Orycterus. 2) Das vertikale oben breitere, aussen von einer diinnen Platte gesiiumte

nach ihm kommaahnliche Unteraugenhôhlenloch der Gattungen Ondatra, Jnicola, Oto-

mys, (Euryotis), Mis, Gerbillus, Meriones, Cricelus und Myoxiis und 3) das grosse, zu-

weilen als llalbkanal die eigentliche Unteraugenhohlenoffnung enthaltende, ringforinige der

Gattungen Lemmus '), Spalax, Àlaclaga, Dipus, Helamys, Echimys, Capromys, Ilyslrix,

Myopotamus , Dasyprocta, Coelogenys, Cavia, Kerodon, Ilydrochoerus, Lagostomtis und Chin-

chUla. Als Kennzeichen der Nager wird auch (p. 261) die perpendikuliire, herzformige,

oben breitere Nasenbffnung angegehen, wiihrend dieselbe zvsar nach meinen Erfahrungen

beim altweltlichen Bieber dièse Form besitzt, beim neuweltlichen aber viereckig erscheint,

also blosse specifische Abwandhingen zeigt. lu Bezug auf die inneru Gruben des Nager-

schiidels bemerkt Cuvier (p. 295), dass die Schadelbasis sehr einfiirmig vvare, so dass

man fast die vordern und mittlern Gruben nicht unterschciden konne. Der Kamm des Fel-

senbeins sei wenig zugeschiirft und die Processus clinoidei fanden'sich nur bei wenigen Arten.

Im BetrefF der Verbindung der verschiedcnen Schadelknochen der Nager hat Cuvier

(p. 336) keine allgemeinc Bemerkungen mitgetheilt, obgleich vielleicht auch darin ein um-

fassenderes, mit Iliilfe jiingerer Schadcl angestelltes Studium, manche bemerkenswerthe,

I) Wie Cuvier dazu kommt auch Lemmus zura driUen Typus zu rechneu, ist mir nicht klar. Lemmus weicht,

wie die Schâdel der zahlreichen mir Yorliegenden Arten auf den ersten Blick zeigen, hierin nicht von den Arvico-

len und von Ondatra ab, die im Wesentlichen mit Mks, Gerbillus, Olomys und Cricelus und im Allgemeinen auch

mit Ulyoxus ùbereinstimnien. Ebenso mdchto ich nicht Spalax zura dritten Typus zieben, sondern als Mittelform

zwischen dem zweiten und dritten Typus betrachten.
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gleichzeitig- auch die Meckersclien Angaben crganzcnde Tbatsachen zu Tage fôrdern konnte.

Spatere Studien wcrden auch hierin nachhelfen.

Hinsiehtlich dcr Gesichtsknochcn und ihrer Vcrbindungen fioden sich (p. kOk) nach-

stehende allgemeine, auf die Nager beziigliche Merkmale. Die in Belracht der grossen

Schneidczâhne schr ansehnlichon Zwischenkiefer dningen die Obcrkiefer nacb hinten, wel-

cbe einen grossen Thcil der innern Augenhoblenwand bilden, ^\ahrcnd die Gaumenbeinc

nur einen kleincn Raum cinnehmen, oder zuweilen dort gar nicht sichlbar sind. Die vor-

dere Wand dcr Augenlioble ist von einem Fortsatz des Oberkiefcrs gebildet, der sich

nach aussen erstreckt um zur Bildung des Jochbogens beiziilragen, so dass das Jochbein

sich mitten zwischen dem genanntcn Fortsatz und dem Jochfortsatz des Schlafenbeines

befindet und sich weder mit dem Slirn- noch mit dem Kcilbcin vereint ').

Die Verlangerung der INasenknocben bewirkt, dass die Nasenoffnungen sich am Ende

der Schnautzc befinden. Dass die Nager sich durch gewisse allgcmeine IMorkmale des

Schadels unterscheiden, die namcntlich am Gesichtstheil desselben sich fanden, giebt Cu-

vier {p. \~i~i , ff.) nicht an. Er liefert in dieser Bezicbung nur spezielle Bemerkungen,

die den Schiideln von Cliiromys, Lepus, Arctomys, Sciiirus, Castor, Orycterus, Ondatra,

Mus, Gerbillus, Cricelns, Myoxtis, Spalax , Wiizomys, Dipiis, Jlactaga, Iklamys, Eclii-

mys , Ilystrix, Erethizon, Cercolabes, Dasyprocta, Coelogenys, Cavia, Cerodon, flydro-

choerus, Lagostomus und Chinchilla entlehnt wurden.

Im vierten Bande {Àbth. I. p. 22, 26, 28, 32, 3G, h\) wird der Unterkiefcr der

Nager mit den ihn zusammensetzenden Theilen niiher besprochen. Bci dieser Gelcgcnhcit

ist erwiibut, dass mit Ausnahme der Hasen, der aufsteigonde Ast mehr oder weniger nie-

drig sci, was besonders bei den Paka's, Meerschweinchcn und Agutis sich zeige, und dass

die meisten Nager zur Insertion der hintersten (schiefslen) Portion des Kaumuskels einen

Winkelfortsatz besiissen. Die verschiedenartige Entwickelung und Stcllung des Processus

coronoideus einigcr Nager und die davon abbangigen Vcriinderungen in der Mechanik der

Kaubewegungen finden auf S. 32 ihre Erlauterungen. In Bezug auf den Bau der Con-

dylen und der Gelenkbohie des Unterkiefers wird {p. kl) nichts Neues mitgetbeilt. Aus-

fiihrlichcr werdon dagegen die mannigfachen eigcntbiimlichen Bildungen des Jochbogens,

sowohl des Jocbbeins selbst, als des Oberkieferjochfortsatzes als maasgebend fiir die Ent-

wickelung vcrschiedener Parthien der Kaumuskcln, namentlich des masseler besprochen.

Wagner (Schreb. Siiugelhiere Siippl. III. S. 139) hebt nacbstehende Kennzeichen

a!s Cliaraktere des Nagerschiidels hervor. Der Scbadel sei in die Lange gestreckt^ der

Gesichtstheil iiberwioge bclriichtlich den Ilintertheil, der Ilirnkasten besitze eine geringe

GerJiumigkeit, die Nasenbeine boten eine ausehnliche Grosse^ das etwas nach vorn und

1) Das JocbbciD Gndet sich indessen nicht immer mitten zwischen den genannten Fortsiitzen, sondern schickt

zuweilen {Sciitroidei , Casier, Peiletes) einen langen Fortsatz nach Torn und oben an das Tbrànenbein und ist dann

Tom Stirnbein nur wenig getrennt. Brandt.
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hinten geneigte Scliadeldach sei flacli , die Ilinterhauptsflache senkrecht, oder wie bei

Spalax, schief nach vorn geneigt, die scitliclion Augeu- und Schlafenhohlen flossen zu-

sammen, der mcist schwache, abwiirts gewendete Jochbogen uinfasse vorn haufig eine

grosse, eiuen Thcil des Kaumuskels [masscler) cnlhaltende Oeffnung, womit das nur selten

durch eine Knochcnlamelle gesondcrtc Untcraiigenboblenloch sicb vcroine. Gewohnlich

fande man eia Zwiscbenscboitelbein. Der Gelenkkopf des Unterkiefors habe eine lânglich-

ovale Form, sei nur seitwarts, aber nicht vorn oder binten cingescbriinkt und bewege

sicb daher auch nur in der Langsricbtung.

Von Waterhouse {Nat. hist. oflhe Mammal. Vol. II. p. 1) werdcn nur die grossen,

stark und eigentbumlich entwickellen, meist in jedem Kiefer paarigcn Schncidezabne, die

von den Backenzabnen durcb eine Liicke gesondert werden, und die liinglicben oder rund-

licben Condylen des Ilnterkiefers, die von ciner Gelenkboble so aufgenommcn seien, dass

sie sicb nur in der Langsricbtung bewegen als craniologiscbe Merkmale der Nager nam-

haft gemacbt.

Rymer Jones in Todd's Cyclop. {iSkS, Rodentia,p.3GS) fiihrt als allgemeine osteo-

logiscbe Kennzeicben nur die bekannte Bescbaffenbcit der Scbneideziibnc, des Condyhis des

Unterkiefers und seiner Gelenkboble, so wie die queren Scbmelzfaltcn der Backenzabne an.

Aucb bei Giebel {Allgem. Zool. Sàugeth. Lief. 5. Leipz. ISSi'. 8. S. k3d) finde ich keine

neuen Kennzeicben.

Ricbtet man sicb streng nach den Regeln des gevyobnlicben systematischen Verfah-

rens, indcm man bauptsachlicb nur nacb einzelnen oder mebrern durcbgreifendon Merkmalen

gruppirt, ohne stark auf den Gcsammtbau zu seben. Ziebt man namentlicb mit Guvier

u. A. Chiromys zu den Nagern, so vviiren der Mangei der Eckzabne und die grossen durch

eine Liicke von den Backenzabnen getrennten paarigen Schneidezabne, so wie die davon

abhangigen Modificationen der Scbnautze, im Verein mit den stets etwas, oft viel, langern

als breiten Kopfen der Condylen des Unterkiefers, nebst der mebr oder weniger lang-

licben (zuweilen sogar rinnenartigen) vorn und aucb binten meist offenen Gelenkgruben

des Unterkiefers und die dadurcb ermoglicbte, ganz freie Verschiebung des Unterkiefers

von hinten nach vorn oder umgekehrt, die ausschliesslichen Reonzeichen der Ordnung der

Nager '), denen man auch die nicht der Gelenkgrube und den Condylen des Unterkiefers

parallelle, sondcrn entgegengesetzte Lage der Schmelzfalten der Backenzabne nach Guvier

binzufiigen k(3nnte.

Befolgt man aber streng das JJhi plurima nitent und classificirt nach der Mehrzahl

der iibereinstimmenden oder abvveichenden, mebr oder weniger wicbtigen Merkmale der-

jenigen Tbierformen, vvelchen man ibren natiirlichen Platz anvyeisen will und schliesst

1) Phascolomys nebst den andern weniger aïs dicse Gatlung durch ihr Gebiss nagerartigen Beutellhieren, eben

so wie Bijrax, unterscheiden sich Ton den Nagern sehr wesenUich durch den queren Golenkhocker des Unterkie-

fers, der von einer auf dem eigentlichen Schlafenbein befindiichen, queren, hinten von einer queren Leiste begrànz-

ten Gelenkgrube aufgenonimen wird. Sie barmouiren also hierin mit den Fleischfrcssern , "Wiederkauern u. s. w.
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diesem Verfahren zu Folge Chiromys von den Nagcrn aus, (siehe meinen Aufsatz: Einige

Worte iiber die systematische Stellung dcr Gattung Chiromys im Bullet. se. Class. phys.

mathein. T. XII. p. 18 und Mélanges biologiques T. II. p. 96), so konnen die oben an-

gefiihrten Werkmale nicht mehr als craniologische Hauptkennzeichen der Nager geltcn, da

sie auch bei Chiromys gefunden werden.

Um die Nager craniologisch von Chiromys zu sondern, vvurde man, abgesehen von

den bedeutenden Abwcichungen in der Bildung der Exlreniitiiten, den wenig convexen,

langern Schadel, die senkrechle, oder nacb vorn gewendete Ilinterbauptsschuppe, die nach

binten gckebrte Ilinterhauptsoffnung, den nie vollstandig gescblossenen Augenring, die

langen Nasenbeine, und noch einige andere Kennzeichen anfiibren konnen; Kennzeicben

die genau genommen im VVesenllicben meist seiche sind, svodurch die Nager von den

Quadrumanen sich unterscheiden.

So weit meine bisherigen Erfabrungen reichen, niochten die Nager iiberbaupt nach-

stehende allgemcine craniologische Merkmale bieten.

CAPITEL II.

^Ilgeineine craiiiologisclie Cliaraktere der IVager nach eis:encii

Beobaclifuugen»

Dor Schlidel ist im Ganzcn niehr oder weniger verliingert. Die Oberseite desselben

erscheint nieist inehr oder weniger abgeplattet mit borizonlaler Slirn und bietet, wie bei

den meisten Saugetbieren, cine im Verhaltniss zum sliirker entwickelten Gesichtstheil klei-

nen Ilirnkasten. Die Ilinterbauptsschuppe steht meist perpendicular, nicht selten neigt sie

sich jedoch mehr oder weniger nach vorn, wiihrend das Hinterhauptsloch auf der hintern

Schadelllache wahrgenommen wird. Die innern Schadelgruben lassen sich wenig unter-

scheiden. Der Inncnfliiche der Schadelknochen fehlen die impressiones digitatae. Die grosseii,

namentlich mehr oder weniger verlangerten, in jedem Kiefer meist paarigen (seltener oben

gedoppelt-paarigen), einander genaberten, am Ende meisselformigen, hohlwurzligen Schnei-

dezJihne werden von den Backenzabnen durch eine aus iMangel der Eckziihne und falschen

Backenzabne entstandene ansehniiche Liicke getrennt. Die Schmelzfalten oder Hocker der

Kronen der "
^^^'^ ^

meist ^^33 oder ^Y^^ Backenziihne sind der Queraxe des Schadels

parallel, haben also eine der der Condyleu des Unterkiefers und seiner Gelenkgrube ent-

gegengesetzte Richtung. Sie befijrdern daher durch ihren VViderstand bei der Kieferbe-

wegung die Zerkleiiierung dcr Nahrungsstoffe. Die wegen der ansehnlichen Entwickelung

der Schneidezahne eine namhafte Ausdehnung bietenden Zwischenkiefer, treten an das Stirn-

bein und drangen durch ihren oberen Fortsatz die Oberkiefer dermassen nach unten, dass
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dieselbcn ganz von einer Vcrbindung mit den schr langcii Nasenbeinen ausgeschlossen

>'verdcn. Die meist dreieckige, porpcndiculiire NascnofFnung- licgt am vordern aussersten

Schnautzcnende. Die niodrigen grosseii Keilbeinfliigel erreicben die meist liurzen, oben

und vorn meist nur mit don Stiriibeinen vereintcn Scheitelbcine in der Ref>^el nicht. Aïs

eine bestiindige Erscheinung bcmerkt man ein, freiiich nicht selten friih mit don Nach-
barknochen vcrwachsendes , und daber zuweiicn seibst an Schiidein mittlern Alters nicht

mehr wahrnehmbares, urspriinglich immer aus zwei Ilaiften bcstehendes Zwischonscbeitel-

bein. Der nacb aussen und abwiirts gehende Jochfortsatz des Schlafenbeinos bildet allein,

meist aber durcb Zutritt des hintern Endes des vorn das Keil- und meist auch Stirnbein

nicht erreichcnden, sondert dort meist als unterer Saum erschcinenden Jochbeins die lans--

liche, nicht selten rinnenartige, an den Seiten mehr oder weniger eingeschriinkte, vornstets

und hinten ebenfalls') mit Ausschluss von Myospalax {Siplineiis) und Spalax, so wie den

echten il/e/-(o;ie5, (l\I.tamaridnus,tneridianiis), Rhombomys und Psammomys'-) offenen Gclenk-

grubenfiirden Unterkiefcr, welche nur die zum Nagen erforderliche, in der Richtung von

vorn nach hinten erfolgende, Bewegung desselben gcstattet. Die seitenstandigen Augen- und

Schlafengruben flicssen zusammen. Nur selten findet sich eine ringfijrmige, aber stets un-

vollstandige, Andeulung zur Sonderung derselben. Der Oberkiefer nimmt die hintern Enden

der Schneidezahnc auf und bildet mit den Thranenbcinen und den schr kleinen Gauraen-

beinen die vordere Wand der Augenhohle. Der Jochfortsatz des Oberkiefers erscheint zur

Anlage des Masseter mehr oder weniger stark entwickelt. Hiiufig ist er in zwei Wurzeln

gcspalten die eine mehr oder weniger grosse Oeffnung (Unteraugenhohlenloch) einschliessen,

welche ansser dem, nicht selten in einer zuweilen von einem eigenen Plâttchen bedeckten

Rinne verlaufenden, Nerven, eine grossere oder geringere Portion des Masseter entbâlt.

Der vorn in zwei vom Alveoiartheil der Backenzahne stark abgesetzten Verlangerungen

zur Aufnahme der Schneidezahne vorgezogene Untcrkiefer endet unten und hinten in ei-

nen mehr oder weniger abgesetzten, ans der Mitte des untern Kieferrandes, oder aus der

aussern Seitenwand, oder aus beiden hervortretenden Winkelfortsatz von verschiedener

Gestalt und Richtung. Die Gelenkkopfe bieten meist eine mehr oder weniger lângliche,

ovale, zuweilen rundiiche, meist aber etwas lângere als breitere, mehr oder weniger nach

der Richtung der Langenaxe des Schddcls ausgedehnte Form. Die sehr mannigfach ge-

bildeten, ansehnlichen oder sehr kleinen Kronenfortsâtze sind zwar meist den Gelenkfort-

siitzen entgegengesetzt, aber zuweilen auch von ihnen sehr entfernt.

1) Bei Spalax und Myospalax (Siphneus) springt nâmiicb der Seitentheil des Zitzentheils plaltenarlfg vor und be-

grânzt, indem er vorn eine Grube bildet, die nur durch die genannle Grube von ihm getrennte Gelenkgrube nach hinton.

2) Bei Meriones, Rhomhomys und Psammomijs tritt der Gehorgang 90 weit naeh aussen und hinten vor, dass

er die Gelenl^rinne hinten bescbriuiiit.

Hém. se. nat. T. VII. {g



ZWEITER TIIEIL.

Craniologische Charakteristik der einzeincn Nagergruppen.

CAPITEL I.

Allgeinciiic Beiiierkungeii iibcr dio boi der C'iiaraktcristik leitciidcii

Grruiidsàtze.

Die Systcmaliker haben bei der Anordnung der organischcn Rcirpcr ein doppeltcs

Verfahren cingeschlagen. Die Eincn wahlton gewisse einzclne oder nur wcnigo, mebrern

oder vielen gcmoinsanie odcr fehlende, dem Korperbau derselbon entlchnte Kcnnzoichen

aus, wabrcnd die Andorn moglichst vielen dem Gesammtbau uiid den dadiirch bedingtcn

Functioncn entlehnton Morkmalen den Vorziig gabcn.

Die organischen Korpcr lassen sich als polymorphische Wcscn ansehcn, deren diffe-

renzirte odcr diffcrcnzirbarc MolekUle nach eincm beslinimten^ durch Zeugiing forlloilba-

ren, hohern Schopfungs-Plane, so angeordnet sind, dass sie mannigfache, harmoniscbe,

chemisch-physikalische Veranderungen und damit in Connex stehende biologischc Eigen-

thùmlicbkoiten zeigen, die thoils als Roaclioncn auf die Einlliisse der Ausscnvvelt, thoils als

selbsUindigc innere Prozcsse inul Thiitigkeiten auftretcn. Aïs solcbe Weson werden sie sich dem

Menschen dcshalb zuniichst durch ihre raumhche Begriinzung (Gestalt) bemcrklich niachen.

VVir werden daher zuerst vermittelst des Gesichts- und Tastsinnes zii ihrer vollstlindigern

oder unvollstandigern aussern Kenntnissnahme gelangcn. Dieselben Sinnesorgane, unter Zutritt

unserer ùbrigcn Sinne, bcsonders des Gehorsinnes, werden freiiich uns in den Stand selzcn,

nicht blos ihre formelle Existcnz, sondern auch die mannigfachcn Veranderungen, wclchc

sie an und in sich, oder der Aussemyelt und uns selbsl gegenid)er zeigen, mehr oder min-

der direct oder durch Expérimente und aus ihnen gczogene Schliisse, kennen zu lernen.

Immerhin wird es aber die Gcsialt sein, die uns zuniichst, namentlich bei der noch so

unvoUkommen und schwer zu erlangcnden Einsicht in die physiologischen uud biologischeu

Eigenscbaftcn, beschaftigen muss , da wir auf direclerem und leichtern Wege zu ihrer

Kenntniss gelangen und sie iiberhaupt an den Korpern als das in gewissen Granzen sta-

bile, mithin leichler fassbare und bleibeudere, sogleich in die Augen fallende erscheint.
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Die Gostalt ist es auch, die im Verhallniss eine grossere Mannigfaltigkeit bietet, aïs die

schwercr vcrstiindlichcn und zuganglichen, im wcsentliclien , wie es scheint, wohl weniger

mannigfaltig erscheinenden physiologischen Prozesse. Die Betrachtung der gestaltlichen

(morphologischen), aussern (exomorphischen), und iiinern (endomorphischen oder anatomi-

schen) Vcihaltuisse hat daber von jebcr in der Natuigescbicbte der oiganiscben Korper

eine grosse, ja bisber die grossie Rolle gespielt. Der Werth dersclben musste nocb mehr

steigen aïs man immer mebr zur Einsicbt gelangte, dass bestimmte biologiscbe Functionen

gevvisser Korperformen mit dem Bau und der Gestalt ihrer Organe oder deren Hiillen und

Umgebungen innig zusammenbangen; ja dass sie nur von ihnen ausgeiibt vyerden kiJnnen.

Offenbar wiire es aber einscitig, wcnn man, um die zablreicben organischcn Korper zur

bcssern Lebersicbt und genauern Kenntniss zweckmassig anzuordnen, nur einzelne oder

seibst einigc mebr oder weniger bestiindig auftretende Formverscbiedenbeiten oder lleber-

einstimmungen auswahlte. Einzelne bei genauerem Vergleicb an gewissen Formenreiben

mehr oder weniger, oder gar nicbt, bervorfretende Merkmale werden allerdings die gebiib-

rende Deachtung finden; ja sie kcinnen unter Umstanden seibst in dcn Vordergrund trcten.

SoII indessen die Anordnung der organiscben Nalurkcirper eine wabrbaft natiirlicbe sein,

so wird dies freilicb nur unter steter Beriicksicbligung eines moglichst-grossen Vereines

von Merkmalen im steten Einklange mit ihrer Gesammtgestalt und der damit im innigen

Zusammenbang stehenden biologischen Functionen und ihrer Entwickelung gescheben diirfen.

Der die Gesammterscbeinungen, die plastiscben, Avie die functionellen und evolutiven, um-

fassende alte Grundsatz «h^/ plnriina nilent)) wird also allgemeine Geltung finden miissen,

wenn Nvir eine umfassendere , natiirlicbe Anordnung anzustreben versuchen. Nur auf die-

sem Wege mbcbte es gelingen eine klarereund tiefere Einsicbt in die Entwickelungs-

stufen gr(3sserpr oder kleinerer Reiben organiscber Wesen zu gevvinnen. INur mit Iliilfe ei-

nes solcben Verfahrens diiifen wir boffen ibre leisesten, wie die bervorstecbendsten Ilarmo-

nien und Disharmonieen uach und nach zu erkennen und sie in ihrer ganzen Wesenbeit

auffassen zu Icrnen.

Obgleich die organiscben Kiirper durcb ibre soAvobl in gestaitlicber, als numeriscber

Hiusicht mobr oder ^veniger niannigfacbon , periodiscb mebr oder minder veranderlicben,

uach gewissen Verhiiitnissen (Proportioncn) angeordneten Organen sich von den anitrga-

nischen wesentlicb unterscbeiden, so giebt es doch in gestaitlicber Beziebung gewisse Ver-

eine organiscber KiJrper, die sich ebenso gewissermaassen als Grundformen (Typen, gleich-

sam aïs kleinere nach einer speciellern Scbopfungsidee ausgepragte Mitteipunctc) anseben

lassen wie dies in der Welt der Krystalle der Fall ist. Andere erscheinen dogegen von

dcn obenerwabnten Mittelpuncten aus betrachtet, iibniich vielcn Kryslallen der Mineralien,

entweder aïs Abweichungen gewisser Grundtypen, oder als Combinationen einiger dersel-

ben. Die allgemeinen gestaltlichen Verhaltnisse liessen sich also nach Maasgabe der eben

angedeuteten, ganz allgemeinen Gcsicbtspuncte aïs dem organiscben und anorganiscben

Reichc gemeinsame anseben.
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Die typische Anordnung beschriinkt sich inzwischen nicht auf don Gesammtbau; sie

spiegelt sich vielmehr, da die einzelnen organischen Formen aus oinzolnen Thcilen (Or-

ganen) bcstohen und in dor Gcstalt diescr Organe, so wie in ibier Entwickelung Verscbie-

denheiten zoigen, mehr oder weniger deutlich auch in gcnissen sie zusammensetzenden

Organen ab. Dies wird besondcrs der F"all sein, wenn die Organe bei der harmonischen

Entwickelung eine mebr oder minder bedeulonde Rnile spielcn und sich in bestimmten

Gcstalten und Verhaltnissen mehr oder weniger wiederholen oder im Gcgenlheil verkiim-

mern oder fehlen. Noch starker wird es sich aber vervvirkiichen, wenn die Organe nicht

einfach sind, sondera aus mehrern, namentlich wichtigern bestehen. Nach Wassgabe der

grosscrn oder geringern Zusammenselzung niuss dann eine grosscre oder geringore Zabi

einzchier Theile gcwisse, mehr oder minder bedeutende Eigenthiimiicbkeiten des Baues

wahrnebraen lassen. Es giit dies namenlbcb von dem in den mannigfachsten Gestaltcn auflre-

tenden Schlidel der Wirbelthiere, der als Trager oder Behiiltcr wichtiger Organe (des Hirns,

vieler Nervenurspriinge, der Sinnesorgane und dos Kauapparates) erscheint. Das Vorhalton des-

selben wird, trotz vieler, die mannigfaltigen EntwickeUnigon der Thierfornien begleilendon

Abanderungen, dennoch gewisse Grundfornien von den Nebenforuien untorscheiden lassen. Die

Erfabrung zeigt, dass dies bei den verschicdenstcn Ablheihingen der Wirbelthiere der Fall

sei, ja dass die Aufstellung vieler Gruppen derselben im Schadelbau eine ihrer Hauptstii-

tzen findet. Dies gilt namentlich, \vie Cuvicr zucrst andeutote, besondcrs auch von der

Ordnung der Nager, deren einzelne Glieder sich ausserlich nicht sellon so ahnlich sehen,

dass sie ohne genauere Beriicksicbligung des Scbâdelbaues sich nicht wohl charakterisiren

und in zweckmiissige Abtheilungen bringon, ja zuweilen kaum oder mit Miihe specifisch

oder generisch sich trennen lassen, vyie dies meine craniologischon Biber-Untersucbungen

schiagend beweisen. Ein Blick auf die im erslon Abschnitt gemachten Mitthcilungon aus den

Schriften Wiedeman's, IMeckel's und ganz besondcrs Cuvier's zeigt zwar zur Gcniige,

dass bereits vor dem Jahre 1839, also ehe Waterhouse auftrat, ein nicht ganz unbe-

deutendes Material fiir die Craniologie dor Nager vorhandon war, ja dass man sogar auf

einzelne charakteristischc Besonderheiten der Schadel violer Nager (z. B. die Bildung der

Unteraugonhbhlenlocher, die Gestalt des Unterkiefers) hingedeutet batte, obne dass frcilich

dieselbe bereits ein Gcmeingut der Zoologen ge\vorden wiire; dass man indesson bei den

fraglichen Mittheilungcn mehr die Fijrderung der Zootonie im Auge bebielt. Selbst Guvier

unternahm es nicht den Bau des Nagerschadels als durcbgreifendos Merkmal fiir die Grup-

pirung der Nager zu benutzen. Erst Waterhouse (Charlesworth Magaz. of nat. hist.

new ser. III. 1839 p. 90 //".) bestrobtc sich mit Iliilfc dor reichen Londoner Sammlungen

den Bau desselben bei einor umfassendon Gruppirung der Nagorgattungen in Anwondung

zu bringen. Er fasste indesson weniger die Gosammtheit dos craniologischon Baues der frag-

lichen Saugethierordnung auf, sondern bemiihte sich, wie er selbst sagt, einzelne, durch-

greifendcre (typische) Charaktere zu finden, Als solche betrachtet er, wie schon oben er-

wlihnt, hauplsachlich den Jochbogen, besondcrs den vojdcrn Oberkieferlhcil desselben,
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ferner die Unteraugenholilcnloclier und den Bau des Unterkiofeis. Sclbst wenn man der

Ansicht ist, dass keineswegs melirere einzelne, noch so wichtig erscheinende Schadelmcrk-

male, ja niclit cinmal der ganze Schadel alleia als stets massgcbend fiir cine naturgemasse

Anordnung der Nager gcltcn ktinne'), so gescliah docli durch Waterhouse eiii schr

A-vcsentlicher Fortschritt zur bessern Auffassung des fraglielien Gegenstandes. — Der aiisge-

zeichnete Miinchener Zoologe Andréas Wagner (Sclireb. Sàugelh. Sitppl. ///und JT)

wiirdigte die Bcdcutung; der Waterhouse'schen Beobachtungen nach Gebiibr, ohne des-

halb andere Classifications- IMomente zu vernachlassigcn. — Icb selbst fand ebenfalls bei Ab-
fassung cinigor kleinun Arbcilcn iiber die Sciurinen und Dipoden {Bulletin scient, de l'Jcad.

de Petersb. cl. pliys. math. T. IL p. Ik, 15) Gelegcnbeit die Trefflicbkeit der VVater-

house'scben craniologischen Forschungea fiir die Classification der Nager zu bestatigen,

ohne frciiich sie als aUeinigen Stiitzpunct zu betrachten.

Meine neusten, umfasscndern, nach einem weit reichern Material angestellten Unter-

suchungen drangten in Uebereinstimmung mit den oben ausgesprochenen Verhiiltnissen

noch mehr zur Ansicht, dass die Auffassung einzeiner cranioiogischer Merkmale, selbst

wenn sie, wie die von Waterhouse hervorgehobenen, in den meisten, oder wenigstens

sehr vielen Fallen eine unverkennbaro Bedeutung an den Tag legen, nicht eben selten dem
Gesanimtbau und den biologischcn Erscheinungen entgegenlretcn. Sie veranlasstcn mich, wie

dies schon A. Wagner zu thun sich beslrcbte, um so mehr nicht blos hauptsiichlich den

Jochfortsatzen des Oberkiefors, den Untcraugenhtihlenoffnungen und dem Unterkiefer meine

Aufmerksamkeit zuzuwenden, da auch dièse Theile keineswegs immer entscheidend auf-

treten. Ohne die Bedeutung der Waterhouse'schen Merkmale gering anzuschiagen, war
ich daher sorgrdltig bemiiht auch andere Schadeltheile in den Kreis der plastischen For-

schungen zu ziehen, wobei den Momenten des iiussern und innern Baues und den biolo-

gischcn Functionon nach iMoglichkeit, wenn auch oft schweigend, Rechnung getragen wurde.

Die Gestalt und Richtung der Ilirnkapsel, die Bildung des Grundtheiles des Schadels,

die Richtung der untern FUigelfortsiitze des Keilbeins und der von ihnen gebildeten Flii-

gelgruben, die Gestalt des Gaumens, die Gestalt und Lage der foramina incisiva, so wie

die verschiedenen Entwickelungsstufen des Thranenbeius und der aussern Miindung seines

Canals erschienen ebenfalls nicht selten als beachtensvverth. ]>Iehrere der genannten Theile

boten freilich mannigfache Abweichungen, die nicht selten im Verhaltniss weit mehr Ue-
bergiinge zeigten als die von Waterhouse in den Vordergrund gestellten Kennzeichen.

Als [liilfsmerkmale, ja selbst zuweilen zur umfassendern Feststellung von Gnippen niederer

Ordnung, zeigten aber doch vicie davon ihre Brauchbarkeit, Jedenfalls mochte daher ihre

\) Man wird um so mehr zu einer solcbca Ansicht gefiihrt, wenn man siehl, dass die Dipodoiden , wollle man
blos die Unleraugenhoblenlocher, die Jocbbogen und den Unterkiefer beriicksichtigen ganz unnatiirlicb zu den Uystri-

ehotden zu slellen wiiren, dass dann ferner nicht Sminlhus bei den Myotden und Hjdrochoerus bei den Uaibbufern,

ja nicht cinmal bei der Unterfamilie Cavini bleiben kônnien.
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Benutzung- zu einer umfassenderii Anwendiing des Schadelbaues beitragen kiinnen. Trotz

der angestrengtesten Beiuuhungon und der mbglichstcn Beachtung des IJhi plnrima nitent

hat es freilich nicht gelingen wollen eine walirhaft naluilichc, rein craniologische Anord-

nung der Nager zu ermittein, die in Bezug auf durchgreifende, in den einzelsten Détails

hervortretende Scharfe inimcr allen Anfordorungen einer sttengen Systematik entsprache,

obne dass man behaupten konnte der Schadel lieferc koin wichtiges Moment fiir ihre An-

ordnung. Die harmonischen Gesetze, welcbe die in zablreichen Formen aufiretenden Grup-

pen organischer VVesen zu Einheiten hoheren oder niedern Grades verkniipfen und diose

wieder durch mannigfache Zwischenstufeu vereinen, mochten iiberhaupt im Einklange mit

den oben dargelegten Ansicbten solclien einzelnen Organen enllebnten Consequenzen einer

einseitigen Systematik widersprechen. Sie miissen es sogar, da die iiberwiegende Deriick-

sichtigung eines selbst wichtigen, und noch dazu aus niehrercn Theilen zusammengesetzten

Organ's, wie namenllich des Schadels, dasselbe mehr oder weniger aus seinem Zusammen-

hange mit dem Ganzen reisst, oder es wenigstens mehr als andere hervorhebt.

Aile umsichtigon Naturforscher, die es versucbten tiefer in den Zusammenbang der

Glieder der orgnnischen Scbopfung einzmiringen, mijcbten aber wohl zur Ueberzeugung ge-

Lmgt sein, der alh\eise Urbeber des Weltalls babc die Geschopfe unseres Planelen nicht in

irgend einem jener noch so prunkenden sjstcmatiscben Rabmen entsteben kissen, in vvelcben

sie selbst die gediegcnsten Beobachter zur besscrn IJebersicht des Formen-Reicbthums ein-

zwiingen miissen. llarmoniscbe, in scbwachern oder starkcrn Touen ausgepriigle, nicht

Trennung, sondern eiuen moglichst-innigen Zusammenbang fordernde Mannigfalligkeit ist

offenbar der ^^abre Ausdruck des Gottlichen, Einseitigkeit und Bescbriiukung in griisserem

oder geringerem Maasse das Erbthcil und die Bestimmung der Bewohner unseres Pbmcten.

Es will daher selbst trotz der sorgfaltigstcn Tabellen und sonsligen Schemen iiber die na-

tiirlichen Verwandtscbaften der Naturkorper nicht immer, zuweilen selbst nicht einmal

zum grossten Tbeil, gelingen die Gegenstiinde in ein solcbes gegcnseitiges Vcrbiiltniss zu

bringen, dass aile ihre einzelnen, selbst leisesten, gegenseitigen Beziehungen oder Abwei-

chungen im wabren Lichte ersrbeinen. In einer bescbreibenden systematischen Folge, wie

sie die Natursysteme, oder selbst die ausgezeichnetesten systematischen Monographieen

bieten, kann vollends gar nicht daran gcdacht \verden, da in ibnen nur ein Gegenstand

dem andern nach einer gewissen Reibe foigen, nicht aber gleichzeitig mit einem oder

mehrern ihm verwandten mehr oder weniger gieichstufigcn oder gleich berechligtcn ah-

gehandelt werden kann.

Die kiinstlichen Gebaude der Systematik, worauf ihre Baumeister haufig einen gar

hohen Werth legen, miJchten deshalb wobl nur genau genommen als zum Nothbehelf auf-

gefiilute Geriiste, um nicht zu sagen als Kriickcn, zu betracbten sein, deren sich der be-

. schriinkte, zur vollstandigen und allseifigen Auffassung aller zusammengesetzten Verhalt-

nissc, als winziger Bruchtheil der Gottheit, nicht befahigte Menschengeist bedient, unt
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gewisse ubcisicliUiche Ruhcpuncte zu gewinnen, auf deren beschriinktem Felde er sich

umscliauen uiid wuiter greifen kann.

Dièse Schwachen und durch irdische Verhiiltnisse herbeigefiihrten Beschrankungen des

menscblichen Geistes diirfen uns iiidessen iiicht ablialten nach Maassgabe unserer gotllicbea

Bestimmung auf dcn nicht ohiie Erfolg bereits botrotonon Wogen, dem bcsonnenon vorwarts

gemass, immer mchr Terrain fiir unsore intellectuel len Forlscbritte zu gewinnen, seibst

wenn uns die genauere Kenntniss der Gesetze des tiefern Zusammenbangens der organi-

schen Welt und der oinzelnen Glieder derselben noch lange, oder seibst fiir immer, ein

Geheimniss bleiben sollten.

VVir wollen es daher nacb Massgabe unseres speciellen Zweckes versuchen einen sehr

kleinen Beitrag zur, ^\enn auch sehr entfernten, anniihernden Losung auf einem selw be-

schrankten Gebiete zu liefern, indem wir zuniichst die craniologiscben Rubepuncte (Typen)

auszumitteln suchen, von denen aus wir die m.innigfachen Scbadelbiidiingen einer arten-

und gattungsreicben Ordnung iiberscbauen und nalargemiiss sondern oder vcrkniipfen, und

mit ïliilfe derselben theils einen allgemeinen, lediglich auf den Schiidelbau beziiglichen,

Beitrag zu ibrer Classilicntion liefern'), iheils unsere speciellste Aufgabe die genauere Er-

mittelung der craniologiscben Verbaltnisse der Gattung Castor und ihre dadurch bedingte

Stelliing unter den Nagern in AngrifT nebmen konnen.

Aïs Rubepuncte im eben angedeuteten Sinnc crsclieinen uns die Schadei einzelner,

mebr oder weniger in die Augen springeniler, allgemeiper bekannter, gewisse mebr oder

Weniger durcbgreifende Eigenthiimlicbkeiten bewabrender Thierformen. Es sind dies na-

mentlich die Eichhornchen, die Mduse, die Haseii und die Stachelschweine'^). Die Zuzah-

lung der letztern, nach dem Vorgange von Waterhouse, kijnnte freilich moglichervyeise

aus spater zu erorternden Griinden keine ganz naturgemasse, sondern eine mebr kiinstliche

sein. Sie llisst sich aber entscbuldigcn, wenn wir uns daran erinnern, dass seibst die na-

tiirlicbsten Système, als geistige Nolbbebelfe, der kiinstlicben Stiitzen kaum ganz zu ent-

behren verniiigcn.

Die Annahme der oben nabmbaft gemachtcn vier craniologiscben Typen in der Be-

deulung von Uiilerordmingeii {Subordines) diirfte viellcicht auch dessbalb um so passender

1) Icb muss mich hier noch besonders gegen die Ansichl verwahren als wollle ich dem ubi pliirima nitent

entgegen den Schadei dor Nager aïs einzigen Maasslab fur Ihre Anordnung belracblcn. Es erscheint mir dcrselbe Tiel-

mebr hauptsachlicb nur, wie schon oben angedeulet wurde, als ein wlcblige Theile enlha'.lendes, zusammengeselztes

Organ, welcbes in dem auch sonst iibereinslimmenden oder abweichenden Gruppen nambafle und conslanle zahl-

reiche Merkzeiehen und Hallpuncle bietet. Der Schadei der Nager kann um so weniger aïs allein maassgebend fur

ihre Classification ers'cheinen, da einzelne Gallungen mancher Familien Beisplele von sehr bervorstechenden Ano-

malien aufweisen, wie Spalax und Myospalux unter den Spalacoiden , Peileles unter den Dipodoïden. Ctenodaclylus

unter den Spalacnporloiilen, Smintfixs unter den Mi/onleii, ebenso wie Coelogenijs und I/ydroclweriis unter den Halbhufern.

2) Weshalb ich Chiromjs mit Schreber, Blainrille u. s. w. von den Nagern ausscbliesse, der, wenn er

damit in Verbindung bliebe, einen fiinflen craniologiscben Typus abgcben wiirde, habe ich oben und in dem dort

erwabntea Aufsatze naber erortert.
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erscheinen, da die einzelnen derselben auch mit anderweltigen Eigenschaften dcr Thier-

formen, denen sie angehoren, so mit der aussern Gcstalt, dem anderweiligen innern Bau

und ihren Lebensverrichtungen wenigstens niclit im Widerspruch, sondern eher im Ein-

klange stehen und gerade solchen Formen angehorcn mit deiicn jedcr genauer bckannt

zu Tverden Gclegenheit fand. Man ist also bei einem solchen Verfahren in Wahrheit im

Stande dem Bekannten das Unbekannte anzureihen.

A. REINE SCHADELTYPEN.

CAPITEL II.

Ver IScliadeltypus der Eicliliornclien»

(Tyfus seu Subordo SCIUROMORPHI (scilic. GliresJ seu SCIUROMORPIU
(scilic. RodentiaJ.

% i'

Allgemeine Charakteristik.

Taf. I. Fig. 1—7 fPteromys nitidusj.

Als Grundiage desselben ist der Schiidel der eigentlichen Eichhornchen (Scitirus), dcr

Backenhorncbcn (Tamias), der Flughornchen {Sciuropterus und Pteromys], und der ziesel-

und murmelthierarligen Nager [Spermopldlus und Arclomys) zu betrachten.

Waterhouse (Charlesworth Magaz. of. nat. hist. new. Ser. 1839. ///. p.^'i) hat

bereits in seincr Charakteristik der Familie der Sciuridae, die nach unserer Ansicht cinen

eigenen Typus zu bilden hat, die hicher gehorigen llauptmerkmalc geliefert. Es bestehen

dieselben in folgenden von mir vermehrten Détails.

Die Schneideziihne sind seitlich zusammengedriickt. Backenzalme kommen ^^/^,^, vor.

Bei den mit 5,5 obern Backenziihnen versehenen Formen ist der erste Zahn der klcinste.

Die Backenzahne bilden ziemlich parallèle Reihen.

Das kleine Unteraugenhohlenlocb liegt in der Gaumennahe, etwa in der Mitte zwi-

schen der Zwischeakiefernaht und dem vorderstcn Backcnzabne und bietet am vordcrn

Theile ein Ilockerchen.

Der Jochfortsalz des Obcrkiefers bestcht aus einer breiten, vorn ausgehohlten, schief

von vorn nach hinten verlaufeuden, einfachcn Plalte, die fast den ganzen Theil des

zwischen der Obcrflache des Schadels und dem Gaumen befindlichcn Raumes einnimmt.

Der untere Rand dieser Flatte ist ausgoschwcift und stellt einen Dogen dar, der iiber

dem Gaumen an den Jochbogen stosst. Die Gaumentheile des Ober- und Zwischenkiefcrs,

so wie der Gaumcnbeine liegcn in einer mehr oder wenigcr horizontalen Ebene. Die kurzcn
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und cngen foramina inciska endigen meist in der Zx-visclionkicfernnlit. Dcr Gaumentlieil

der Gaumonboine naliort sich der Qiiadratform, walirend die Naht dersclboa, worinn zwei

klcine LiJchelchen voikommen, zwischen dcn vorlctztcii Backenzahnen sichtbar ist. Hinter

dem Ictztcn Backcnzahn beinerkt man cin ziemlich ansehniichcs (zuwcilen durch cinen

Auschnitt, so bei Pleromys und Jrctomys vcitretenes Br.) hinleies Gaumenloch'). Der hin-

tere doppelt ausg-escbweifte Gaumenrand, liegt meist hinter dem letztcn Backenzahno. Die

Stirnbcine bieton einen deullichen, nach aussen und unten gekriimmten Augenbraunfortsatz,

jedoch so dass ein grosser Raum fiir den Schiafenmuskel bleibt. Das Jochboin iauft so-

wohl nach vorn und oben zur Verbindung- mit dem Thriinenbein, als auch nach unten

zur Bildung des âussern Saumes der breiten, offenen, uicht durch lange Seifenstreifen vcr-

englcn Geleiikhohlc in einen Fortsatz aus. Der hintere Unterkieferwinkel [descending ra-

mits) (besser wohl die hintern Winkel) orscheint fast quadratisch. Der obère hintere spitzc

Winkel desselben wendet sich vom Condjlus abseits nach aussen und oben, wiihrend dcr

untere, abgerundete nach innen gekehrt ist. Die Symphyse des Unterkiefcrs ist kurz.

Die Augenbogenforlsatze des Stirnbeins (denen Waterhouse freilich eine ungleiche

Grbssenentwickelung einriiumt), den sehr breiten Gaumen und die kleinen Unleraugenhoh-

lenlocher betrachtet er als Ilauptkennzeichen. A.Wagner (Schrcb. Sitppl. III. 1 S. 14^9)

thut dasselbe in Bezug auf die Augonbraunfortsatze und Unteraugenhohicnlochcr, fiigt

ihnen aber noch die breiten Stirnbeine als Kennzeichen hinzu.

Mcinen TJntersuchungen zu Folge sind die von Waterhouse angegebenen Merkmale

im W'escntlichen allerdings zulassig. iMan kann sie indcssen nicht nur genauer feststellcn

sondern auch durch einige noue vcrvollstaiidigen.

Dcn obigen Angaben iiber die Unteraugenhohlenlochcr ist hiuzuzufiigen, dass diesel-

ben mehr spaltenfiirmig oder dreicckig, unten aber etwas erweitert oder dreieckig sein

konnen, dass sie feriier etvva W des Durchmessers der Nasenoffnungen erreichen und dem
untern Theile derselben opponirt erscheinen, dass endiich das llockerchcn ihres aussern

Saumes nicht blos vorn, sondern auch unten vorkommen und zuweilen nur schvvach ange-

deutet sein kann. Die Oberkieferjochfortsatze sind als einfach, (einwurzlig), anschniich, drei-

eckig oben und vorn schmal und spitzdreieckig, hinten und unten breiter zu bezeichnen.

Die hochstens '/^ '^•^•' Lange des zwischen den Backenzahnen befindlichen, meist sehr

oder ziemhch breiten, Gaumons erreichenden furamiiia iacisha liegen den Schneidezahnea

viel naher als den Backenzahnen; ja oft ziemlich dicht hinter den crstern. Die Stirnbeine

hieten meist nur bci den echtcn Sciuren [Campsiuriiii mh.) eine ansehniichere Breite.

Von den Spermophilen, wo zuvveilen die Augenbraunfortsiitze fast verkiJmmern oder nur

angedeutet sind {Sperm. iulgaris
,
giiUatiis etc.) gilt dies liaufig nur im geringern IMaasse.

Bci den Uaplooduntini) fehien die letztern ganz, und der zwischen den Augen befindliche

1) Es kann sogar auf einer Seite ein Loch, auf dor andern slalt desselben ein blesser Ausschnilt vorhanden sein.

2) Sieho hieriiber unlen g .3.

Mémoire se. nat. T. VII. -q
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Stirntheil ist ganz schmal, so dass also die Slirnbrfite und die Forlsiilze der Augen-

braunbogen keine ganz durcligreifenden Charaktere wahrnehmcn lassen. Die miissig nach

unten gewendeten Jochheine zeigen eine langliclie Gcstalt und eine geringe Hiihe. Ihre

bintere, untere Hlilfte, ja zuweilen fast die ganze aussere Scitenflache [Arclomyini) er-

scheint mehr oder weniger eingedriickt oder abgcplatlet. Die hintern Untcrkiefcrwinkel

sind unten zugerundet uud mehr oder weniger erweitert. Sie entspringen aus der IMitte

des untern Randes seibst und sind zuweilen fast so gross (Àrctomyini), nieist aber gegen

Vi oder Vj kleiner als der aufsteigende Ast. Die stets vorbandcnen (zuweilen etwas nie-

drigen, nicht sclten aber auch die Gelenkfortsiitze iiberragenden, also sehr langea) Kro-

nenfortsatze sind immer den Gelenkfortsiitzen opponirt. Die Symphyse des Unlerkiefers ist

nicht blos kurz, sondern oft mehr oder weniger schmal, und seillich zusamniengedriickt,

so dass ihr binterer VViukel mehr oder weniger spilz erscbeint. Die mehr oder weniger

langlicbc Hirnkapsel dacht sicb stiirker oder schwacher nach binten und unten ab. Die

unlern Fliigelfortsatze des Keilbeins mit ibrcn Gruben erscheinen mehr oder weniger ho-

rizontal und zicmlich niedrig. Der Gaumen ist binten zwischen den Dackenzahnen stets

geschlossen. Die kicinen oder mjissigcn Tbranenbeine erscheinen auf der Seitenvvand des

Scbiidels mehr zwisclien den Jochbeinen und den Stirnbeinen und werden vorn oft nur

von einem kleinen Theilc des Oberkiefcrjochfortsatzes begrenzt. Sie wcrdon nur binten

vom Thriincnkanal durchbohrt, zu dessen Dildung auch der Oberkiefer bcitrâgt.

Die Annahme eines Eiclihorn-ïypus lasst sicb nicht blos nach Maasgabe der eben

mitgethcilton Merkmale rechtfertigen, sondern erscbeint auch in andercr Beziehung nicht

blos annehmbar, sondern nach meiner Ansicbt^ zur bessern Uebersicht der Enlwickelungs-

slufen der Nager und ihrer verwandtschaftlicben Verkettungen sogar als nothwendig. Er

ist es wenigstens, der einerseits die niichsten verwandtschaftlicben Beziehungen mit den

als Mittelformen zwischen den Nagern und Halbaflen zu beirachlendcn Chironiys darbic-

tet, withrond er andcrerseits in seincni reincrn Typen, den eigentiichen Eichhornchen, durch

den ganzen Bau als eigenthiimliche Form auftritt, besonders aber auch durch seine niedern

Formen, die Ziesel und Ilaploodonlen , mit den Miiusen und Blindwiirfen, Bibern und Ilasen

in eincr nahern oder fernern Verbindung steht, woraus eigenthiimliche Gruppen, wie die

{Myoxoïden, Sciiirospalavoïdcn) oder blossc Affiniliiten bervorgchon. Vom Typus der Ilystri-

chiiien mochle er iibrigens mindestens so stark, wenn nicht stiirkor abweichon, w'ic dièse

von den Myoïden. Um so weniger bin ich daher auch geneigt mit Waterhouse (Char-

lesworth Magaz. ncw. Scr. I/I. p. 92), die Eichhornchenartigen Nager dem Mnrinen-

Typus anzureihen. Die naben verwandtschaftlicben Beziehungen der Sciuroiden mit den

Chiromys und den I\hikis beschranken sicb keineswcgs blos auf die allgemcine Korperform.

Sie erscheinen violmehr auch hinsichtiich des Scbadelbaues den Makis und Chiromys ver-

wandter als die andern Nager') und bekunden sicb dadurch ohne Frage als die hiicbslen

1) Mail vergleiche meinen Aufsalz: Einige Worle iibcr die systemalische Stellung (1er Galluiig CMromijs ini

(BhUqI, Scienlif. cl. plujsico-malli. de l'Acad. de St.-Péfersb, T. Ml. n. 18).
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eigenthiimlichen Formea dioscr Ordnung-. Als craniologische Aehniichkeiten der Sciuroiden

eincrseits und der Chirumys andercrseits lassen sicli namentlicli nachstehcnde ansprechen:

i) Die nach unten treteiide IJirnkapsel. 2) Die Lage dor hintcrn, slark vcriangerten, seit-

lîchea Gaumenbeineiiden und Keilbeinniigel. 3) Der bieite erst hinter den Zahnen ausge-

randete, meist in einen liintorn Stachel vorspringende, voin aber schrag wic bei Chiroinjs

aufsteigende Gaumen. k) Die kurzen, stark nach vorn gcschobenen, den Schneidezahnen

genaherten foramina incisiva. 5) Die Aehniichkeit der Kronen der Backenzahne und ihre

Fiinfzahl im Oberkiefer aïs eins der hocbsten bei den Nagern vorkommenden Zahlenver-

hâltnisse. 6) Der nur einwurzlige Jochfortsatz des Oberkiefers. 7) Die sehr kleinen

Unteraugenhôhlenoffnungen. 8) Die unten mit cinem mehr oder weniger deutlichen Ein-

drucke versehenen Jocbbeine. 9) Die bei den echten Sciureii durchgreifende Neigung

die Augenbëhie hinten ringartig durch einen mehr oder weniger nach unten gebogenen

Augenbraunfortsatz des Stirnbcins zu schUessen. 10) Die unverkonnbare Aehniichkeit des

Untcrkieferwinkels. Die craniologische Verwandtschaft der Sciiiren mit den Chciromys tritt

besonders hervor, wcnn man den Schadelbau der eben genannten Gattung mit dem von

Pleromys nitidus verglcicht.

Durch Ilaploodun neigcn sich die Sciuroiden in Betracbt des Stirnlheils des Schadels

und der abweichenden Zahnbildung den Scirospalacoiden zu. Ilinsichtlich der Unterkiefer-

form, ja seibst in den Umrissen des Schadels, jedoch nicht des Stirnlheils, ahneln die

Arclomyini mehr den Arvicolen, die Sciurineii aber mehr den echten Mausen.

Auch an hasenartigen Ankliingen fehit es den Sciuroiden nicht ganz, wie unten bei

Gelegenheit der Erliiuterung des Ilasentypus naher erortert wurde.

Der Typus der Eichhornchen umfasst aïs eigene, reine Gruppe nur die Familic der

Sciuroiden. Als Mittelformen zwischen ihnen und den Myoïden konnen ihnen die spiiter zu

besprechenden Myoxoiden angereiht werden.

Geschichtliche Bemerkungen iiber die Famille der Sciuroiden.

Als eigene, jedoch nocli mit Myoxus vermengte und der offenbar zu ihr gehorigen

Gattung Àrctomys entbehrende Gruppe treten die Gattungen Sciurus, Tamias und Plero-

mys unter dem Namen Jgilia zuerst bei Illiger auf. — Gottb, Fischer rechnete Chei-

romys dazu.— La treille that dasselbe, trennte aber die Àrctomyina von den Eichhornchen.

Auch van der Hoeven {Handb. 1 /ïusg.) bringt Arctomys nicht zu den Eichhiirnchen,

sondern zu den IMiiusen. Du ver no y und Oken folgen Latreille. Eine bessere Begren-

zung schlug Waterhouse 1839 in Charlesworth's Magazine {new. Ser. III. p. 96)

vor, indcm er zu seinen Sciuridae die Gattungen Sciurus, Sciuroplerus , Macroxus, Tamias,

Geosciurus {Xerus Hempr. und Ehrenb. Symb.), Spermophilus nnd Àrctomys rechnet.
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Auch Blasius und Kcyscrling liessen noch Myoxus bei dcn Eichbonichen. Pouchet

folgte Latreille, indem cr die Arclomyina als Fouisseurs Irennte. — Bci Wagner findcn

wir ira VVcsentlichen die bereits godachle Anordnung- Wateibouse's, welchor Lelztere

indessea spaler den Sciuroiden aïs aberrante Formen die Gallungen Àplodontia {Ilaplodon

schreibe Ilaploodon) , Jscomys und Castor binzufiigte, was von Wagner nicbt geschah.

Lesson wicdcrholte Latreille's Ansicblen. Icb scibst (Bulletin scicnlif. de l'Acad. de

Sciences de St.-Pélersh. cl. phys. T. II. n. 23 und 2V) scbloss micb der friibern Auf-

fassungsweise Waterhouse's und der von A. Wagner an. Aebnlichcs gescbah von

Bonaparte (18V5) und von Burmeister, wabrend Gray [List) die ini cben genannten

Sinue zusammengesetzteu Sciuroiden als Unterabtbeilung Sciurina zu den Gerboidae stellt.

Gervais erklarte sich fiir die neusten Vorschliige von Waterbouse.

Den kiirzlich von mir auf Grundiage ciues umfassenden Matcriales angestellten Unter-

sucbungen zu Folge glaube icb meine friibore Annabme nur dadurch modifiziren zu niiissen,

dass icb Ilaploodon als besonderc Unterfamilic den Sciuroiden anreibe (s. den Anbang ^ k).

§.3.

Craniologische Beziehungen der Sciuroiden zu den Castoroidcn. ')

Die wesentlicben Eigentbiimlicbkeiten des Scbadels der Sciuroiden wurden bereits

oben mitgetbeilt. Icb kann micb also hier auf die craniologiscben Beziebungen derselben

zum Biber bescbranken.

Als craniologiscbe Unterscbiede der Faniilie der Eicbborncben von dem des Biber&

ergeben sicb mir folgende:

Der Scbiidel der Sciuroiden crscbeint liinten mehr oder weniger stark niedergebogen,

so dass er seibst mebr als die Gaumcndecke nacb unten tritt. Von der Ilinterstirn zum

Hinterbaupt dacbt er sich daher stark ab, so dass er am vordern Theile der Ilirnkapsel,

ja scibst sogar manchmal vor den Augen (Sciurus) eine griissere Ilobe aïs binlen bietct.

Der Schnautzenlbeil des Scbadels erscheint obenfalls mebr oder weniger nacb unten gc-

bogen. Sein Stirntbeil ist fast immer (d. b. Ilaploodon ausgenommen) mebr oder weniger

in die Breite entwickeh, wabrend der Augenbogen desselben, mit Ausscbluss von Ilaploo-

don, binten in einen mebr oder weniger starken, die ringartige Trenuung der Augenhohle

1) Abbildungen von Sciuroiiienscb'idela Gnden sich bei D'Alton Skelete der yagelh. fTaf. /V und MU Sciurus

vulgarisj, Ta\ VI und YIll Arctomys marmotta und YllI Pleromys volons. I)er Scbiidel von Sciurus vuUjaris ist in

Charlesworth Dlagaz. o[ nat. kist. new. Ser. III. p. 94 abgebildet.

Darslellungen des Scbadels mehrerer neuen Arten fSciurus /lavivillis, mutaiilis, pallialus uoà Cepapi erhieMea

wir voD Peter s (Reise nach Mosambique Ta. Xi'XII.)

lu Bezug auf die Abbildungen des Bibcrschëdels verwcise icb aul' die mit moglichsler Sorgfall (largcstellleii

Figureu zu dcn beiden vorstebenden Abbandluogen iiber dcn Biber.
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von (1er Schlafengnibo mchr oder wcnig^cr andeutenden, spitzen Fortsatz endet. Die

Flugclfortsatze des Keilbeins bieten, wcnn nian den Schadel von unten betrachtet, nebst

den Fliigelgiuben eine horizontale Lage. Die liinten nur einfachen aussern, unteni Keilbein-

fliig^elfortsatze reicben nicht, ^\ie beim Biber, mit einem platten Fortsatz bis auf den A\-

veolarrand des Oberkiefers nach vorn. Statt zweier Zitzenfortsiitze ist nur der des llinter-

haupts schwach entvvickelt. Die verkiirzten, nielir oder weniger abgestutzten Gehorgange

treten nicht rôhrenarlig vor. Die untcre Fiache der Basis des [Jinterhauptskbrpers bietet

selbst nicht einmal die Andeutung ciner Grube. Die biillae osseae sind ansehnlicher und

gewiilbter. Der Gaumen ist namhaft breiter, hinten sogar haiifig, ganz im Gegensatz zum

Biber, elier ein wenig schmaler als vorn. Der horizontale Theil der Gaumenbeine erscheint

vorn mehr oder weniger abgeslutzt. Der Alveolartheil des Oberkiefers bietet wegen der

kiirzern Wurzeln der Backenzahne eine geringere Hohe. Die foramina iiicisùa stohen den

SchneidezJihnen nJiher. Das diinnere, niedrigere, etwas starker nach nnten gesenkte Joch-

bein zeigt hinten und unten einen Langseindruck oder ist abgeplattet. Der weniger ge-

woibte, mehr nach aussen und oben tretende Jochbogen schliesst einen mehr langlichen

oder ovalen (nicht fast nierenforniigen), stets mehr nach unten gesenkten Raum ein. Die

Unterkieferhiilften sind diinner, vorn starker comprimirt und bilden daher einen schraaiern

Rinntheil. Die stark abgesetzten, diinneren, hintern Winkelfortsiitze des Unterkiefers wen-

den sich schon vom Grunde an nach innen und hinten. Die Schneideziihne erscheinen

schmaler «nd am Ende zugescharft. Auf den weit kiirzern, eckigen, aber etwas zugerun-

deten Kronen der Backenzahne bemerkt man nur zwei bis drei kleine Schmelzfalten , vvah-

rend man an der von aussen oder innen betrachteten Krone je ein, oder zwei llockerchen

wahrnimmt. Im Oberkiefer kommen jederseits stets fiinf Backenzahne vor, von denen der

vorderste stets eine weit geringere GriJsse aïs einer der folgenden besitzt,

Dieser namhaften Abweichungen uiigeachtet findcn sich bei den Scitiroiden auch meh-

rere IMerkmale, durch welche sie sich dem Biber ganz unliiugbar annahern.

Die Unteraugeidiohlenlticher sind, wie beim Biber, nur kiein. Sie werden sogar auch

bei SpermoijJiilus und Pleromys von einem unten verdickten Rande, wie beim Biber, be-

grenzt, stalt desscn freilich bei Sciurus und Tamias ein kleiner, hockerartiger Fortsatz

erscheint. Die Jochfortsatze des Oberkiefers zeigen ebenfalls eine plattenartige Gestalt und

eine nur einfache, vorn in Form eines Dreiecks eingedriickte Wurzel. Die Jochbeinc sen-

den einen langen bis zum Thranenbein reichenden Oberkieferfortsatz ans. Die Thranen-

beine liegen mit dem Thranenkanal als mehr oder minder rhomboidale Pliittchen hinter

dem Oberkieferjochfortsatz und ragen nur mit einer sehr klcinen, oft unmerklichen Fiache

nach oben, Avas wohl von der nur aus einer Platte gebîldeten Gestalt abhJingt. Die iMu-

scheln, namentlich die mittlerej tragen als Andeutung erner Verastelung, faltige, freilich

nicht 80 wie beim Biber entMickelte Anhiinge. Die kurzen, hochstens nur Vj oder weniger

der Lange des Gaumentheils des Zwischenkiefers betragendcn foramina incisk'a werden

nur vom Zwischenkiefer gebildet. Die vier hintern, obern und aile uutern Backenzahne,
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obg-leich sie auf dcr Krone Hockcicheu besitzon, zcigen docli aucli einigc leichte Schmelz-

falten; ja manche Sciuroiden , \s\c die cchten Pteromys (so P. nitidus sielie Taf. t) nalicrn

sich darin fast mehr dem Bibcr als ihrcii aiidern Familienvcrwc-indleii. Der Bliiuldarm und

die Schliisselbeine dcr Eichhôrnchen sind ansebnlich wie beiui Bibcr.

Zicbl man in Bctracht, dass dcr Bibcr durch den ganzeu aussern Ilabitus, die nicht

gespaltene Oberlippe, so wie durch die Zahn- Fuss- und Sehwanzbildung und seine Le-

bensarl von den Eichhôrnchen sich schr entfernt, wahrend auch gcnau genoramen die

craniologischen Ucbcrcinstimmungcn durch die Abweichungen reichlich aufgewogcn wcr-

den, so kann man ihn selbst nicht einmal als anomale Form mit W a ter ho use den Sci-

uroiden anrcihcn, wenn man dem iiln plurima nitent genaue Rechnung tragen und nicht

blos nach einzelnen oder einer geringern Summe von Mcrkmalcn gruppiren will. Bedenkt man

iibrigens, dass selbst, wie wir unlen niiher schen werden, die Myoïden Ankiange an die

Eichhôrnchen zcigen, so wird es wenigcr auffallen, wcnn beim myoïdenabnlichcn Biber

sich manche eichhornahnliche, oder vidleicht richtiger mit den Eichh(3rnchcn gemeinsame

Bildungen, wie die oben angefiihrten nachweisen lassen.

§• ^'

Anhang zii den Sciuroiden.

Einige Worle iiber die systematische Stellung der Gattung Ilaplodon s. Aplodontia,

(richtiger Ilaploodon. '

)

Die Gattung Àplodonlia wurde von Ricbardson {Zool. Joiirn. 1829 p. 335 und

Faun. Boréal. Amer. I p. 211 t. 18 fig. 7

—

Ik) zuerst genauer bcschrieben. Man darf

indessen vermuthen, dass sie schon friihcr von llafinesque [Àmeric.monthl. Mayaz. 1811 p. ^5)

als Ânisonyx aufgestcllt wurde. Wagler bezeichnete die fragliche Gattung etwas sprach-

richtiger als Ilaplodon. Unter diescm Namen erlauterfe sie A. Wagner (Schreb. Siiugeth

Suppl. III. 1. p. 395) nahcr vcreinte sie aber mit seinen Cuniciilarien. Zicht man indes-

sen den von Ricbardson {Faim. Bar. Amer.) beschriebenen und abgebildelen Schadel,

der in der iiberwiegenden Mehrzahl seiner Merkmale dem der Ârclomyini sogar durch

die Fiinfzahl der obcrn Backenzahne âhnelt, genauer in Betracht und erwiigt, dass Ha-

ploodon, wovon sich jeder durch den Anblick der ausgezeicbnctcn Abbiidung des Thieres

bei Audubon und Bachmann iiberzeugen kann, ganz den Eindruck einer kurzschwan-

zigen Ziesclform niacht, so wird man mit Waterhouse ohne Bedcnkcn die fragliche

Form den Sciuroiden anreiben und zwar zunacbst den Spennophilen folgcn lassen. Sie

weicht freilich von allen andern Sciuroiden, selbst von den ihr zuniichst stehenden

1) Nach streng grammatikalischen Gesetzen muss man Ilaploodon scbrciben. Âllcnfalls konnle man auch

Kaplutlon sagen.
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Àrclomyini, craniologisch durch die schmalern Stirnbcine'), denen derAug-enbraunfortsatz

fehlt, din vorn und unten breitt-rn Jochbogen uiid die nach oincm andcin Typus, dcm

vou Àscomys, gefornitcn, ciufacbcn, prismatiscbcn, wurzellosen Uackciizahne ab. Dicse Ab-

weicbungcn vom Normaltypus vverden aber leicht ausgeglichen, wenn wir Ilaploodon als

Typus eincr eigeneii Unterabthciiung (Ilaploodontini) der Familie der Eichboincben betiacbten

und die Sciuroides in Rhizodonles seu Sciurini und Prismatodontes seti HuploodonUiii ein-

thcilcn und dann als UnterablbciUingen dor Sciurini die AbtboiUingen Campsiurini, Pte-

romyini und Arclomyini ansehcn, Durch die an die //rcfo/Mj-Z/ii binsichtlich des Gesammtbaues

des Schadels erinnernden IJaploodontini ncigon sich die Sciuroiden zu den Sciiirospalacoï-

den, welche letztere dann wieder als Vermittehingsglied der Sciuroiden mit don Spalacoiden

auftreten. Die Sciuroiden crballen freilich durch Ilaploodon in Bczug auf Stirn- und Zahn-

bau ein fremdartiges Elément. Ilaploodon muss ibncn aber dcssen ungeachlet angereiht

werden, da, ^\ie schon oben bemerkt, und durch ein schiagendes, der Familie der La-

goiden entlelintes Beispiel nachgewiesen wurde, die grossere oder gcringere Breite der

Stirubeine an und fur sich, fur die Trennung von Gruppen hôherer Ordnung nicht maass-

gebend erschcint. Was den Bau der Backcnziihne anlangt, so weicht der der Sciurini

A-vobl nicbt mehr, ja cher etwas weniger, von dem der Ilaploodonlini ab, wic der der

Murinen von dom der Àrvicolen. Man kijnnte sogar in dieser Beziehung die Sciurinen mit

den Murinen^ die Ilaploodontini mit den Arvicolen parallelisiren. Auch diirften wir uns

vielleicht cben nicht wundern, wenn der bis jetzt nur in einer solchen Modification, vvie

ihn Ilaploodon, Ascomys und Tomomys zcigen, im zieselreichen Nordamerika vorkommende

Zahnbau bei eineni zu Ascomys und Tomomys durch die Stirnbildung binneigenden, etvvas

heleromorpben, zieselartigen ïhier auftritt um die Sciurospalacoiden den Sciuroiden ïu n'i-

hern und den moglichsten harmonischen Zusammcnhang in die nach einem bestimmten

einheitlichen Plane entfaltete, so formenreicbe Abtheilung der Nager zu bringen.

Die Ilaploodontini stehen dem Biber, wegen des nicht nach aussen vortretenden Au-

genbraunbogcns ferner als die Sciurinen, von denen sich ihm die echten Pleromys durch

den Bau der Backenzabne mehr als die andern nahern, ohne jedoch sich hicrinn mit ihm

zu idenlificiren.

Bemerkensweith erscheint auch noch, dass die Sciuroiden nicbt nur durch die Suhfam.

Ilaploodontini mit den Sciurospalacoiden und dadurch mit den Spalacoiden, dann durch

dièse mit den Arvicolen in, wenn auch cntferntern, Connex treten, sondern dass selbst die

Arclomyini wogen ibrer unterirrdischen Lebensweise und Verkiimiuerung der àussern Ohren

sich den Aniholinen annabern.

1) Dio sclimâlereu oder brcilern Stirnbeinc allein kdnnen indessen, >yie bercils olicn angedeulel wurde, keine

Gruppeu tronnen, sonsl niuîste die Gallung I.arjnmijs von den Lagoiden gesondert werden. Ueberdies variirt die

Slirnbreîle, so wie die Grosse ihres Aiigenbraunforlsatzes bei den cinzelneii Arien der Spermophilen (siehe oben).
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CAPITEL m.

Dep Schadeltypus dop IWâuse odep pîclitigop Apvîkoleiiapfigeii UaseP»

SUBORDO I\JYOMORPHI seu iMYOMOHPIU.')

Allgemeine Bemerkungen.

Obgleich man von der Gattung Mus ilie Bencnnung cinor grosscn Nagcrgriippe (die

der Murinen) cnllchnt liât, wie seit Illiger dies von vielen Naturforschern, neucrdings

namentlich auch von Waterhouse iind Wagner geschah, so mochte ich doch meinen

vergleichonden Untersuchungcn zu Folge keinesvvegs fiir sicher halten, dass sich gerade

die meist als typisch betrachleten iMiiuse im ongi-rn Sinn [Mus und die niichst verwandten

Gattungen) in craniologischcr Beziehung, nainonllich iii Betrcff der Diidung der basis cranii,

als cchte GrnndgestaUen des Typus ansehen lassen. Es diirftcn vielniehr nach nieiner An-

siclit die Ânikolen sich eher als solche bekunden, da sie im Schadelbau (namentlich hin-

sichtiich der hasis cranii) sich mehr von den Sciuroiden abschlicssen, wiihrend die echten

Mures durch die Bildung der Schadelbasis, besonders der untern Fliigelfortsatze des Keil-

beins, und der von ihnen gebildeten Gruben (Fliigelgruben), ebenso diirch den Bau der

bevvurzeUen Backenziihne und die niedrigen Alveolarlheile zu den Eicbhornchen offenbar

vveit mehr hinneigen, als dies von den Arvikoleii gilt. Der Arvikolen-Tjpus vviederholt sich

iibrigens in mannigfachen, durch fremde Elemente freilich mehr oder weniger veranderten,

und daher nicht immer deutlich hervortretendeu Abanderungen, bei den verschiedensten

Nagerfamilien hiiufiger aïs der der echten Murinen, und liisst sich im Gegensatz zum Scba-

dellypus der Eichhornchen und Ilasen mehr oder minder deutlich als Grundschema meh-

rercr als selbststiindige Formen aufhctender Nager-Gruppen betrachten.

Da in Bezug auf die Bildung der Basis des Schadels, namentlich der Kiirze der Gau-

menriuuc hinter den Alvcolen der Backenzahne, der Kiirze der Fliigelbeine, der mehr

perpendikularen Richtung und Breite derselben und der kiirzern, hinten sfark erweiterten

Fliigelgruben die Gerbillen [Gerbillus, Rhomboinys, Psammomys u s. w.) nicht mit deu

IMausen, vvohl aber mit den Jnikulen iibereinstimmen, so miichten hierin die Sciurospa-

lacoïden, Dipodoïden und der Typus der llyslricinen nicht blos den Àrvikolcn, sondern

auch den Gerbillen ahneln. Bedenkt man indessen, dass Letztere auch viele den echten

1) Genauer genonimen solUen zwar die UlynxoïJen aïs Millelbildung zwischen Eichhornchen und Mausea

vor den Mijoiden slehen, da indessen ihre Charakterislik erst nach nihercr Eirirlerung des Miiusclvpus verslandlicher

sein miiclile, so habe ich ihnen hinter den Mijnilen ihren Plalz einslweilen aiigewiesen. Im System mussen sie al-

lerdings vor den Hlijoiden zun:ichst den Sciuroi len stehen.
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Maiison zukommcnden Charakteie bosilzen, aiso einc ans cliesen iind Arvikolen-Charakteren

gebildete Mittelform darstellen, A\ahrcnd die Arvikolen dcn reinern, von dem der echtcn

Mause mehr abweichenden, Typus bewahren, so mochten wohl nicbt die Gerbillen^ son-

dern ehor die Arvikolen als die typischen Myoïden sich betrachten lassen, wie schon oben

angedeutet wiirde.

Die weseutlichen Kennzeichen des Mause- oder richtigcr Arvicolen-Typus sind zwar

bereits ziemlich ausfiihrlich von VVaterhouse (Ghaiiesvyorth Mtyaz. p. 21k) in der

Charakteristik seiner Familie der Muriden und Arvicoliden und ibeihveis von A.Wagner
(Schreber Suugethiere Suppl. I/I. 1 S. 397) angegeben. Es diirfte mir indessen doch in

Folge wiederholter Untersucbungcn gelungen sein noch Manches hinzuzufiigen, wodurch

die bisher vorbandcnen Angaben der genannten, ausgezeichneten Forscher iheils erweitert,

theils niodifizirt werdcn; besonders da icb bemiiht war die Vergleicbung mit den andern

Typen streng im Auge zu behaltcn und cinzelne, bisher nicht genauer untersuchte Scha-

delformen in Betracht ziehen konnte. Meinen bisherigen Beobacbtungen zu Folge, lassen

sich die Murinen- oder richtiger Arvicolcnartigen Nager, craniologisch durch nachslehcnde

Eigenschaften erkennen.

Das Stirnbein besitzt keinen hintern Augenbraunbogen-Fortsatz. Die vordere Halfte

des Stirnbeins ist mehr oder weniger verschmalert, zuweilen sogar im Verein mit der hin-

tern sehr schmal. Die durch die Oberkieferjochfortsatze gebildeten Unteraugenhohlenlocher

sind stets miissig, zuweilen fast ziemlich gross und erschcinen daher mehr oder weniger

der ganzen Hiihe der Nasenoffnungen gegeniiber. In der Regel sind sie dreieckig, oben

am breitesten, unten, wo der Ncrve verlauft, je nach der Breite der untern VVurzel des

Oberkieferjochfortsatzes, mehr oder weniger stark spaltenartig verengt. Ausnahmsweise sind

sie zuweilen oben, wo sich eine kleine oder grbssere Portion des Masseter inserirt, kaum

weiter, manchmal, jcdoch ausnahmsweise, so bei Sminthus, unten sogar viel breiter als

oben. Auch iibertreffen sie gewohnlich die îlohe der aussern Nasenciffnung und erschcinen

meist nur etwas grosser, wenigstens nur selten (SmintJius) doppelt so gross als dieselbe,

wahrend ihr unteres verengtes Ende schmaler, oder etwa so breit, aïs der untere Winke

der Nasenôffnung erscheint. — Der Oberkieferjochfortsatz besitzt zwei Wurzeln, eine obère,

weit kleinere, kiirzere, mehr horizontale, meist aber etwas schief nach unten geneigtc,

gewohnlich von oben nach unten zusammengedriickte und eine untere. Die untere ist

meist viel grosser als die obère und erscheint als von vorn nach hinten, oder von innen

nach aussen zusammengedriickte, mehr oder weniger viereckige, vorn eckig eingedriickte,

etwas schief perpendikuliire mit dem Wangentheil des Kiefers einen spitzen, oben brei-

tern Winkel bildende, unten nur durch die bereits erwiihnte Spalte des Unteraugen-

hiJhlenloches davon entfernte Flatte, die iiber dem Gaumen und dem hintern Ende der

foramina incisàa entspringt. Der vordere Rand derselben tritt mehr (Mus, Gerbillus, Rhoi/t-

bomys u. s. w.) oder weniger {Anicolini, Cricetus) saumartig vor, ja bietet an dem so

entstandenen Saume selbst zuweilen einen Zahn.

Mém. se. nat. T ,Vn. 20
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Der Wangenthcil des Oberkicfers tritt in, oder vor der Unteraugenhohlcnoffiiung mehr

oder weniger,oft blasig: vor und enthalt die nach oben gewendete,spaltenforniige, quere, aussere

Oeffiiung des Thrancnkanals. Dem untern Theile der perpendikularen, plattenformigen un-

tern Wurzel des Oberkieferjocbfortsatzes g-egeniiber, ist der VVangcntbcii des Oberkiefers

bci den echten Murinen und Ârdcoleii an einer grosseru oder klcinern Strecke niir durch

Haut gescblossen und dadurch von der ISasenbohle abgegrenzt. ') Nur bei Ilydromys und

Sminthus erscbcint statt der Haut eine diiune Knochcnwand. — In der Bilduiig des Un-

terkiefers miichte sich der Miiuselypus von dem der Eichhornchcn kauiu wesentlich unter-

scbeiden, wobl aber wird gerade dadurch der der Hystriciiieii , von dem der Miiuse am

besten abgegrenzt.— Die mehr oder weniger dreieckigen nicht , wie bei den Sciuroiden,

mehr quadratischen, aber \\ie bei diesen mehr oder weniger aus der Mitte des untern Ran-

des entspringenden Winkelforlsiitze des Unterkiefers der Myoïden biegen sich mit ihrem,

weuiger als bei den Sciureii vorspringenden, unteren gerundeten Saume, mehr oder we-

niger nach innen um, wiihrend ihre nur massige oder kurze, stumpfliche oder schiirfere

und schmalere hintere Spitze, mehr oder weniger nach oben sich wendet und den ihr

opponirten Gelenkfortsatz nach hintcn mehr oder weniger iiberragt. Die immer vorhan-

denen, mehr oder weniger entwickelten Kronenfortsiitze sind den Gelenkfortsatzen stets

opponirt und crscheinen oft langer als dièse. In Bezug auf den Zahnbau ist zu bemerken,

dass in jedem Kiefer meist jcderseits drei, selten zwei oder oben vier, meist parallèle

Backenzahne vorhanden sind; wovon der erstc meist der grossie, der hiuterste der kleinste

ist^). Die Gelenkhbhle fiir den Unterkiefer erscheint miissig und wird an den Seiten von

keinen erhabenen Linien begrenzt. — Als mehr oder weniger in die Augen springende an-

derweitige Merkmale des Miiusetypus konnen nachstehende angesehen werden. Der Schadel

dacht sich bei den t}'pischen Formen nach vorn und hinten nur schwach ah und bietet

einen nur miissig verkiirzten Scheiteltheil und eine mehr oder weniger perpendikulare Hin-

lerhauptsschuppe. Die untern Fiiigelfortsatze des Keilbeins erscheinen auf der untern Schii-

delllachc entweder mehr horizontal und zeigen flachere, dieselbe Richtung bietende Gru-

ben, oder mehr perpendikular , so dass sic dann besonders hinten gleichzeitig stJirker di-

vergiren und tiefere, breitere, hinten stark erweiterte, dreieckige Gruben bilden. Der kno-

cherne Gaumen ist wenigstens zwischen den vordern Backenzahnen (als Abweichung von

den Hasen) stets, zwischen den hintern aber meist, d. h. mit Ausnahme der Arvicolen,

vollstiindig. Der vordere Theil liegt meist mehr oder weniger mit dem hintern in einer

1) Ich ûndo dies namentlich bei Mus, Rltombomys, Ilesperomys , IVeotoma und Cricetus und sehe darin eine

Annâherung an die Hason, namentlich an Lagormjs. Bei letzleren aber liegt die nur durcb Haut verschlossene Stelle

des Wangenlheils frei und wird nicbt, wio bei don Màusen, von der untern Wurzel dos Oberkieferjocbfortsatzes

aussen bedeckt. Watorhouse, (Cbarloswortb Hlaijaz. new Ser. III. p. 275) meint, dass die untern Oberkiefer-

jocbfortsâtze dazu dienteri eiuo mit der Nasenbdble zusammenbàngende Hdble zu scbiitzen, wclcber Ansicbt aber

Uijdromijs und Sminthus widersprechen ludcbton.

2) Ausnabnisweise zeigt Sminthus oben vier Backenzàbne, woron der ersto und lelzte die kleinsten sind.
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Ebene. Niir bei Ànicola und Ondatra ist der vordore Gaiimentheil schrag;. Die ziemlich

ansehnlichcn foramina inciska sind moist fast so lang, selteu nur '
\> so lang- als der kno-

cherne zwischcn den Backenziihnen befindiiche Gaumen und stehen den Backenzahnen ziem-

lich nalie. Sie werden gleichzeitig von den Zwiscben- und Oberkiofern gebildet. Die

Thranenbeine erscheinen als kurze innere, obère, diinne Wand der Unteraugenhohlonlocher,

oder treten ^\ohI gar noch mchr nach vorn, wahrend, wie bereits bemerkt, die aussere

Miindung des Tbranenkanals als kleine Spalte des Wangentlieils des Obcrkiefers vor dem

Thranenboin sich fîndet. Die Jochbeine bieten unteo nur eineu iiberaus schwachen, oder

gar keinen Eindruck.

Bei genauer Er\\agung, niochten die ecbteu mauseartigen Nager einen eigenen Typus

bilden, der sich als morjihologischer IMittel- und Kernpunct der ganzen Ordnung ansehen

liisst. Bezeichnen doch schon selbst die Unkundigen die meisten Nager mit dem Namen

der Miiuse. In der That kann dem aufmerksamen Forscber nicbt entgehen, dass man vom

fraglichen Kern aus, einerseits durch verschiedene Entwickelungsreihen [Spalacoïdes , Sci-

urospalacoïdes und Mjoxoïdes) bindurch zu den Schtroïden, und mittelst dieser durch

Chiromys zu entfernten Anklangen an die Ilalbaffen gelangen kann. Anderseits lassen sich,

wie wir unten naher sehen werden, bei manchen Ilystricboïdenschadeln {Erethizon) so

grosse, mehrfacbe Miiuse- nameutlich Arvicolenâbnlichkeiten wahrnehmen, dass man an

eine nahere Beziehung der Hystrichoïdeii mit den Myoïdeii nicht im geringsten zweifehi

darf '). Der Typus tritt endlich in merkiicherm oder geringerm Grade mit Beimischungen

des Hasentypus auf. Am lautersten erscbeint derselbe zwar bei der Familie der Myoïden,

vermag aber selbst auch nicht in dieser seine vollkommene Reinheit zu bewahren, da er

zur Darstellung mannigfacher Formen sich mehrfach modifiziren und auf dièse VVeisc den

andern Typen sich wenigstens eiiiigermassen nahern muss. Selbst die Spalacoïden konnen,

genau genommen, in craniologischer Hiusicht nur als eine sogar leichtere Modification des

Mause-Typus angesehen werden, obgleich sie aus unten nither erorterten Griinden durch

anderweitige Merkmale als eigcnthumliche Formen aufzutreten vermogen. Die Casloroïdes

und Dipodoïdes, welcbe allerdings in sehr vielfacben Aehnlichkeits-Beziehungen zu den

Mausen stehen, entfernen sich davon iudessen selbst craniologisch, besonders aber exo-

morphisch, ziemlich bedeutend, so dass man sie den eigentlicben Myoïden nicht wohl an-

reihen kann obne die iibersichtliche Charakteristik derselben wesentlich zu triiben. Ander-

seits ist man, um das iibi plurima nilent aufrecht zu erhalten, genothigt manche durch

auffallige Merkmale zu andern Typen hinneigende Formen, wie die durch ein grosses, drei-

eckiges, unten weiteres Unteraugenhohlenloch den Ilystrichoïden ahnliche Gallung Sinin-

thus als anomale Gruppe, wenigstens vorliiufig, bei den Mausen zu lassen.

1) Ueberhaupt yermag ich genau genommen den ganzen Hyslrichinen-Typus nur als einen weniger reinen

(gemischlen) im Verhàltniss zum Typus der Hasen, Mijuse und Eichbornchen anzuscben und trage daher nocb ei-

niges Bedenken, ob er mit den drei eben genannten Typen in der That anf eine ganz gleicho Slufe zu stellen sei.
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% 2.

Geschichlliche Bemerkungen iiber die Familie der Myoïden.

Illiger') crricbtete zwar ziierst eine eigene Nageifamilie als Marina, vereinte aber

in ihr ziemlich hétérogène Galtungen, wie Ârclomys, Cricetus, Mus, Spalax und Balhy-

ergus, so dass man nicht sagen kaun er habe sie natùilich bcgrenzt, um so mebr, da er

Hypudaeiis [Arvicola] und Fiher {Ondatra) nicht darin aufnahm , sondcrn nebst Georychiis

als Typus seiner Familie der Cunicidaria ansieht. — Gotth. Fischer fiihrt Cricetus und

Arvicola {Brachyurus) nebst Arctomys als Cricetina auf, wabrend er den Murinen nur

die Gattung Mus und Ondatra zutbeilt. Treffender gruppirte Oken [Naturyesch. Ausg. I)

die Murinen, indem er aïs Fil Meuse, nur die Gattungcn Mus, Meriones und Ilypudaeus

mit einander vcreint.— Der gedachten Vorarbeiten ungeachtet, erscheinen bei Cuvier

{Regn. aniin. éd. /.) die Gattungen Fiber, Arvicola, Georychus, Echimys, Myoxus, Ily-

dromys, Cricetus, Mus und Dipus, also sehr hétérogène Formen, als Unterabtheilungen

von Mus. — Ranzani, Desmarest, Fleming, Fr. Cuvier, Ritgen u. A. vereinen die

cchten Myoïden in keine eigene Gruppe, sondern verleiben sclbst nahe verwandtc Gattun-

gen derselben besondern, von ihnen ersonnenen, Abtheilungen ein, von denen man aber^

bei dem jelzigen Standpuncte unserer Nagerkenntniss, keiuer niehr seinen Beifall schcnken

kann. Passender als die cben genannten Naturforscher setzte La treille {Familles nat.)

seine Fam. IV Murini aus den Gattungen Dipus, Meriones, Gerbillus, Saccomys, Cricetus,

Geomys (Diplostoma), Otomys, Battus, Myoxus, Echiniys, Lenimus, Capromys und Arvicola

zusammen. Lesson {Manuel) folgte im Wesentlichen La treille. Zweckmiissig wurden

von Drants {Muizen) nur die Gattungen Lemmus, Ilypudaeus, Euryotis, Mus und Cricetus

als Marina zusammengefasst. Willbrand zahlt Mus, Arctomys und Dipus als Glieder

seiner Familie Mures auf. — Bonaparte (Saggio) vercint die Familie der Miiuse noch mit

seiner Famiglia 11 §. Sciurina. — Wicgmann {llandh. der Zool. 1. Ausg.) umfasst in

seiner Familie der Marina die Gattungen Cricetus, Mus, Meriones, Gerbillus, Dipus, Ily-

pudaeus und Lemmus, zieht jedoch Saccomys zu den Cunicularien und Fiber zu den Pal-

mipeden.— Van der Hoeven {Ilandb. 1-te Auft.) rechnet die Gattungen Euryotis, Hy-

pudaeus, Lemmus, Fiber, Mus, Gerbillus, Dendromys, Cricetus, Saccomys, Capromys,

Ilydromys, Loncheres, Myoxus, Arctomys und Aplodontia zu den Murinen.— Duvernoy
gruppirte zwar (183^^) die Murinen nicht Ubcl, schloss abor mit Unrecht Gerbillus davon

aus. — Swainson und Cuvier {Recherch. k éd.) bieten keine Familie der iMiiuse.

—

Oken {Allgem. Naturg. 2-te Ausg.) fiihrt als Mause die Gattungen Mus, Ilypudaeus, Ar-

vicola , Cricetus, Loncheres und Echimys auf, trennt aber Ondatra und Ilydromys, ebenso

1) Die nâhern Citate kann man in der Torsleheadea, mit der GeschiclUe der Classiûcation der Nager sich

beschâftigcnden Abbandlung leicht nachsehen um so mehr, da sie darin, wie auch hier, der ZeiUolgo nach geord-

net sind.
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wie Meriones und Gerbillus davon. — Waterhouse (Charlesworth Magaz. 1839) rech-

net auf eine g;eeig;nete Weise von den damais bckannten Gattungen nur Mus, Gerbillus,

Psammomys, Reithrodoii, Hydromys, Cricetus, Sigmodon, Neotoina und Hapalotis zu seiner

Faniilie der Muriden, sondcrt aber die Gattungcn Arvicola und Leinmus als eigene Familie

[Arvicolidae) davon ab, der er auch Castor, Geomys und Spalax zuwcist. EUvas spater

(Proceed. Zool. Societ., Annal of nat. hisl. V) fiigt er dcn Muriden auch noch Myoxus,

Graphiurus, Meriones und Dipus hinzu, Avahrend die Anicolidae ihren altcn Bestand be-

halten.— Blasius und Keyserling- vereinen in ihrer Familie der Miiuse als Bewohner

Europa's die Gattungen Myodes, Arvicola.^ Cricetus, Mus, Sminthus und Meriones, fiigeu

ihnen aber auch noch Spalax und Chtonoèrgus {Ellobius) hinzu. — Pouchet verbindet

in seiner Familie der Griiber die Galtungen Mus, Spalax, Balhyergus, Arvicola, Leinmus,

Ondatra, Cricetus, Callomys, Castor und Ilystrix.— Zweckniassiger aïs bei irgend einem

der genannten Schriftsteller wurden nach meiner Ansicht die echten Miiuse als Familie

VIII. Marina von A. Wagner aufgefasst, indem er die Galtungen Hydromys, Mus, Cri-

cetus, Dendromys, Akodon, Hapalotis, Pseudomys, Myst?'omys, RJiomboinys , Psammomys,

Meriones, Euryotis, Sigmodon, Neotoma, Elimodon, Reilhrodon, Myodes, Hypudaeus, Fiber,

Sminthus, Perognathus und Saccomys als echte iMause auffiihrt. — Ini Jahre 18V2, zog

Waterhouse {Ann. of nat. hisl. X.) die Gattungen Gerbillus, Psammomys, Mus, Hes-

peromys , Dendromys., Pldoeomys, Cricetus, Euryotis, Hapalotis, Reitlirodon, Sigmodon und

Neotoma zu den Muriden, wahrend er im Vergleich zu friiher, seine Familie der Arvico-

liden nur aus Ondatra, Arvicola und Lemmus zusammengcsetzt.— Bei Lesson {Nouv.tabl.}

erscheinen die i)hirinen Wagner's nicht blos in Musideae und Arvicolidae, gesondert,

sondern es vyerden auch manche Gattungen derselben, wie Cricetus, Ondatra und Hydro-

mys in andere Familien unlergebracht. — Nichts weniger als zvyeckmiissig angeordnet se-

hen wir auch die Myoïden in der List of the spécimens of mammal. of the brit. Muséum

London i8k3 auflreten, da ihnen auch seibst die aus sehr heterogenen Elementen (^Castor,

Myopotamus, Fiber, Hydromys, gebildeten Castorina und Echimyina angcreiht werden.

—

Ebenso mcichten Gravenhorsl's (Fergl. Zool, 184^3) zur Begrenzung der Myoïden und

Cunicularien gemachte Vorschliige schwerlich BiUigung finden. Dasselbe gilt von den

Kaup'schen.— Bonapartes's Ansichten (Catalogo und Conspectus) vermag ich im Betreff

der Anordnung der Familie der I\Jause ebenfalls nicht zu theilen. Die Cricetina uud Ar-

cicolina diirftcn sich wenigstens nicht davon trennen lassen. — Gervai's Vorschliige {Dict.

d'hist. nat.) iiber die Zusammensetzung der fraglichen Familie lassen sich, wie ich glaube,

auch nicht unbedingt billigen. — Kraus {Das Thierreich), Berthold { Mitlheilungen)

,

Burmcister (Ferzeichniss) und Schinz (Synopsis) folgen Wagner, wahlten also ofFen-

bar das Bessere.
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$ 3.

Begrenzung dcr Familie der Myoïden, nach craniologischen Gesichtspuncten').

Taf. II. Fig. 1—7 (Bydromijs chnjsogaster. Fig. 8 — 14 Meriones tamaricinus. Fig. 15 — 21 Sminllms vagiis.

—

Taf. III. 1 — 8 Arvicola amphibius. Fig. 9 — IC Ondatra zibethiats.

Die wesentlichen craniologischen Gharaktere der Familie der Myoïden wurden bereits

in cinem besondern Cnpitel des gegenwiirligcn Abschniltes als Kennzeichen des Typus der

Mause gcgeben.

Die an Arten und Galtungen iiberaus reiche Familie der Myoïden tritt aber trotz ih-

rer zicmlich guten craniologischen Degrenzung, in so verschiedenartigen Formen auf, dass

es nothwendig' wird, sie in mehrere besondere Unterabtheilungen zu bringen, wenn die

Beziehungen der verschicdenen iWjorde/i-Gattungen zu einander und zu andern niiher oder

weiter verwandlen Nagergruppen in craniologischer Beziehung deutlicher hervortreten soUcn.

Zunachst kann man die Myoïden in zwei Unlerahtheilungen Mnrini und Ânicolini

zerfiillen, wie dies schon Waterhouse gethan hat. Bei ihm crscheincn indessen die Mu-

ridae und Jrvicolidae mit der Bezeichnung Unterfamilien oder Familien ^) als gleichwer-

thig mit andern Nagergruppen z. B. den Sciuroiden u. s. f. Eine solche gesonderte Stcllung

mochtc ich indessen den Ànivolen und Murinen nicht einraumen, da schon die Gesammt-

beit der Merkmale ihrcs ausscrn und innern Baues, also das ubi pluriina nitent, auf eine,

auch schon von Wagner angenommene, innigere Vereinigung beider unverkennbar hin-

weisen. Es diirften daher auch mehrere Schadelmerkmale, im Verein mit dem abweichen-

den Verhalten der Backenzaline, \-vohl nicht geeignet sein, zwei nalUrlich zusammenhan-

gende Gruppen als besondere Familien zu sondern. Genau genommen treten sogar die

fraglichen Unterschiede des Schadelbaues
,

ja selbst die den Backenzahnen entlehoten

1) Abbildungeu Ton Schadcln der Myoïden, sind bereils in ziemlicher Menge in mchr oder weniger charak.

teristischen Darstellungen milgelheilt., Nichl aile dieselbon von den verschiedenslon Selten darstellende Figuren, er-

weisen sich indessen als ausreichend. — Mit Ausscbluss der àltern, weniger brauchbaren Abbildungen, verweise ich

daber nur auf die Schàdel und Skelcte bei D'Alton Skelete der lYageth. Abth. I. ( Tab. VII und VIU. o. Cricetus

vulgarisj. Abth. II. (Tab. V. a, b Mus rattus und ib. a, d Meriones libyensJ, ferner auf die Abbildungen des Schâ-

dels von Mus ijiganlens, Psammomys obesns und Gerlillus brevicaitdatus bei Waterhouse in Charlesworth Magaz.

new. Ser. III, p. 275 und 27G — Pet ers (Reise nach Mozambique, Zool. Taf. XXXVJ hal unter Fig. 4 — 1.3 die

Schadel mehrerer neucn Myniden wie Ton Meriones, leiicogaster, Mus microdon, arboreus und minimus, Pelomys fal-

lax, Acomys spinosissimus , Stealomys edulis , so wie Ton Saccoslomus lapidarius und fuscus geliefert.

Eine Abbildung des Schadels Ton Dendromys findet sich bei Smith lllustr. of Zool. of South-Afriea Mammal.

pi. '2,1. Eben daseibst (n. 10 pi. 25) ist der Schâdel Ton Enryolis dargestellt. Die Voyage de la Bonite Mammif. PL 1.

Fig. 3 — 6 entbàlt Figuren des Schadels Ton Phloeomys Cumingii.

2) In Charlesworth Magaz. III. neu-. ser. p. 279 bezeichnel er die Arvicolidae a]s Subfamily of the Muridat,

wahrend er sie eben daseibst 593 als Family V Arvicolidae charakterisirt. In den Annal, of nat. hist. Vol. VIII. p. 83

nol. maint er, dass die Arvicolidae nur eine Âbtbeilung der Muridae bilden konnten, wobin auch Aicomys gebdre.
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Kennzeichcn nicht so deutlich hervor als es sclieint, wenn man weniger lief in den Ge-

genstand eiudringt. Ein genauercs Studium des Schadelbaues zcigt vielmehr, dass die

Gerbilleii und Hamster (iiamentlich die scliwarzbauehigen) sich durch die Bikiung der

Hirnkapsel oder der Fliigelboine und ihrer Gruben, oder durch beide Theile gleichzeitig,

so wie durch die Bildung des Unterkicferwinkels') niehr oder weniger lebhaft den Arvi-

coleii annahern. Rhombomys und Psnmmomys, selbst thcilvveis Neotoma und Myslromys,

bieten durch die Gestalt ihrer Backenzahnkronen eine ziemlich nahe Verwandtschaft mit

den Arvicolen. Wollte man die Arvicoleii von den sogenannten echten Miiusen auf Grund-

lage des Zahnbaues (sogenannte \vurzeIiose Backenzahne bei den einen, und Wurzelzâhne

Lei den andern) trennen, so miiste flaiiloodon ebenfalls von den Sciuroïdeii als eigene

Gruppe gesondert und die ini Zahnbau mauseahnhchen Spalacoïden, Avie Spalax , von den

hierin mit den Arvikolen iibereinstimniendeu Formen [Ellohius, Myospalax) dem iihi pluri-

ma nilent zum Trotz ebenfalls getrennt werden, die einen wiirden dann den Myoïden, die

andern den Arvicoliden zuzuweisen sein.

Es scheint mir daher fiir eine bcssere Anordnung der Nager erspriesslicher, die Mu-

rinen und Anicoleii als Unterfamilien eiiicr und derselben Familie, der der Myoïdes, zu

betrachten. Die beidcn fraglichen Unier-Famiiien M'iirden durch uachstehende Kennzeichen

sich in craniologischer Beziehung charaktcrisiren lassen.

§§• »•

Stubfamilla \. MURIIII.

Subfam. vel. Fam. Miiridae Waterhouse.

Der von oben gesehcne Schadcl ist vor und zvvischen den hintcrn Enden der Joch-

bogen an den Seiten mehr oder v^oniger abgeplattet, so dass die Abplattung hauflg bis

zur Hinterhauptsschuppe sich erstreckt. Die Hirnkapsel nahert sich mehr oder weniger

der Eiform; erscheint jedoch oben meist convex, vorn schmaler als hinten. Der Hinter-

hauptstheil tritt stark nach hinten. Der Stirntheil ist von vorn nach hinten alimalig mehr

oder weniger erweitert und an den Seiten (wie oben) mehr oder minder abgeplattet. Die

Stirnbcine sind zwischen den Angen massig breit, oder schmal, mehr oder weniger platt,

an den Seiten mehr oder weniger flachgrubig, zuweilen fast abgeplattet. Die meist mehr

oder weniger nach hinten, auf die Seiten der Schlafenbeinschuppe fortgesetzte Augen-
braunleiste ist (mit Ausnahme von Sminthus und Ilydromys) mehr oder weniger scharf-

randig oder leistenartig und stets randstiindig. — Die meist flachen, besonders vorn, mehr
oder weniger abgeplatteten oder flachgrubigen Schliifengruben, treten am vordern Rande

1) An dem bei Waterhouse (Charlesworth ,nagaz. III. p. 276) abgebildeten Schàdel ist der Unterkiefer-

winkel von Psammomys aïs dcra von Mus âlmlich dargeslellt. Ich findo ihn aber nach einem OrIginalEsempIar des

Thiers, welches Ruppel mittheilte, wio auch bei Rhom'wmys, mehr arviliolenàhnilch.
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meist in keinen eigentlichcn Kamm vor.— Dio Obcrkicferjocbfortsatze slnd zweiwurzlig.

Die untere mehr odcr weniger perpendikuliire Wurzcl der 01)crkiefeijocliforts;itze iiber-

ragt {Sminthus ausgenominen) die obère nach hinten unmeiklich, meist gar nicht, ys6h\

aber Irilt sie ei)enfalls mit Ausnahme von Sminthus und Hydroinys als plattenartiger, zu-

weilen ausgescbweifter ') Saiim iiber dieselbe nach vorn mehr oder weniger vor. — Der Al-

veokirtbeil des Oberkiefers erscheint, wegen der kurzvyurzligen Backenzàbne nur niedrig.

—

Die Sclineidezahne siud im Verhaltniss zu manchen andern Nagern scbmal, und seitlich

zusammengedriickt und mit einer platten Seitenfliicbe verseben. Die mit echten Wurzeln

versebenen Backenzàbne besitzen an den Seiten mehr oder weniger abgerundete Kronen,

welche rundlicbe oder zugescharfte Hockercben oder kurze Rhomben oder Bliittcben bie-

ten. Es sind ibrer meist ^Vss» sclten "/^^ oder noch seltener ''^^^ oder gar nur "^j

vorhanden.— Die foramina incisa a sind meist [Hydromys ausgcnommen), lang (so lang,

oder selbst ein wenig langer, als der zwischen den Backenzahnen befindlicbe ïheil des

Gaumcns). — Die ganze Gaumendecke erscheint zwischen den Backenzahnen meist ganz

und horizontal, seiten hinten ausgerandet (JSeotomd) oder etwas (wie bei den Anicolen)

niedergedriickt [Sigmodon). Der vordere Gaumentheil liegt mit dem bintern in einer hori-

zontaleu Ebene.— Der Jocbbogen ist, besonders in der Mitte, ziemlich schmal, diinn und

niedrig, steigt mehr oder weniger nach unten und liegt mit scinem stiirksten, untern Bo-

genrande etwa dem untern Saume der Nascnbffnung gegeniiber. Er schliesst im Verein

mit den Seitenwanden des Schadels einen fast rundiich-ovalen, ovalen, oder rhomboidalen

Raum ein.— Der Unterkiefer ist an seinem untern Saume nur massig dick. Der Winkel-

fortsatz desselben wendet sich mit seinem untern, meist gerundeten, seltener ziemlich ge-

raden (bei manchen Ilesperomys) Saume mehr oder weniger nach innen, wahrend seine

meist dreieckige Spitze mehr (manche Ilesperomys^) oder weniger gerade nach hinten und

nur wenig nach oben gewendet, aber auch haufig hakenartig erscheint und stark nach

oben und hinten gericbtet ist. Der Kieferwinkel liegt indessen stets tiefer als die Kauflache

der Backenzàbne. Die kurzcn, niedrigen Alvcolen, enden dèm processus coronoideus gegen-

iiber oder noch weiter nach vorn und werden vom aufsteigenden Aste nur durch eine

kurze, flacbe Langsgrube gesondert.

Die Unterfamiiie der Murinen bietet bei genauerer Betracbtung so mannigfache Scha-

delformen und sonstige, namentlich odontologiscbe und exomorphische Eigenscbaften, dass

1) Bei Sigmodon springl der obère Winkel sogar in einen Zahn vor. Sonst nâhert sich der stark verkiirzle

Scbadel durch eine sehr convexe Uirnkapsel und den elwas elngedriickten horizontalcn Theil der Gaumenbeine

theilweis dem der Ari-icoUn.

2) Die wegen ibrer massigen, unten spitzern, von einer platten, perpendikularen, langen untern Wurzel des

Oberkieferjochfortsatzes aussen umscblossenen Unteraugenhoblenlbcher, ferner der tbeilweis durch Haut geschlossenen

Wangeniheile des Oberkiefers, so wie des Verhallens des Thrancnbeins und seines Canals màuseabnlichen iTesperomj s

neigen tbeilweis unverkennbar durch den bei manchen Fornien unten geradrandigen, hinten in eine gerade Spilze

endenden Unlerkieferwinkol zu den Psammonjcten fSpalacopodoidenJ hin.
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man mclirere Unterabtheiliingen uncl in dicsen melirere Sektioncn nnch IWaassgabc derselben,

besondcrs dos Schiidels unterscbcideii kann. Einige zeigeii sogar (wie Veragimthus, Sac-

comys, Smiathus iiiid Ilydromjs) und sclbst die Gerbillen-artlgva Formon, ciuzclne bcdeii-

tende Abweichungen, dio auf cine Voiwandlschaft mit andein Typen niobr oder woniger

hindciitcn.

So wcit mcine Erfabiungon reicbeu niocbto ich die Murini m die Abtbeilungcn

A) Mures, B) Gerbilli seu Jihomhomyies , C) Peraynatlii , D) Ilydromyies und E) Sminthi

unteibringcn. Eine solche auch dem sonstigon Bau, so wie der Lebensweise entsprecliende

Eintboilung, miJcbtc auch in verwandtscbaftlicbcr Hinsicbt ibrc Vorthcile bieten. Die Mu-

res haben namiich duich ibren Zahn- und Scliadelbau iai Vcrglcicli mit dcn andorn Mau-

scn, eine nJibcre Boziehung; zu den Eicbhiirncben. Die Gerbilli seu Rhombomyies weisen

auf Verwandtschaften mit den Jn-icolen und Bipodoides hin. Die Pcragiiathi sind in Be-

zug auf den Schadelban ecbte Miiuse, die durch die Viorzahl ihrer Backcnziihne und die

âussern Backentascbon einerseits die >ï;inse mit den Sciurospalacnïdeii in Verbindung biingen,

anderseits auch durch die Bildung der Oberlippe an die Smiiitltcii erinnern. Die Ilydro-

myies treton mit Castor in einige, freilich ieisere Beziehungen. Die Sminlhi endlich erin-

nern durch die abweichende Bildung der schmalen Wurzehi des Oberkieforjochfortsatzes

und die dadurcli bcdiiigte grosse, unten weitere, Unleraugonhohlcnoffnung an die Ilystri-

chomorplien , durch die Unterkieferwinkel aber an die Sciuroïdeii und Myoxoïden. Man

kiinntc demnach die in Bezug auf die vcrwandtschaftliche Vcrkettung sehr niannigfache

Entwickehmgsstufcn darbietende UnterfamiHe der Murinen in 1) Eichliorn-Miiuse, 2) Jr-

vicolen-Mëuse , 3) Sciurospalacoiden-Miiuse, k-) Biber-Mëuse und 5) Stachelschuein-Miiuse

eintheilen.

Seclio 1. MURES (Eichhorn- oder eigentliche Miiuse).

Die mehr oder wenigcr verlangerten Fliigclfortsatze des Keilbcins schliessen eine

mehr oder weniger verlangcrte, flache Fiiigelgrube ein. Der Gaumen ist von den biillae

sehr enlfcrnt. Die hinter den Cboanen bofindliche Gaumenrinne ist dieser Bildung gemiiss

ebenfalls verlangert. Das Unteraugenhijhlenloch crscheint dreicckig, oben breiter, unten spal-

tenformig und wird von einer breiten, plattenarligen, meist perpendikularcn und meist nicbt

oder sehr vvcnig nach oben und hinten vortretcnden, vorn mebr oder wenigcr saumarligcn,

vor der obern Wurzel des Oberkieferjochfortsatzes vorspringenden, unlern Wurzel des

Obcrkieferjochfortsatzes begrenzt. Backenzahne stets ^Vsa-
'

Die Mures zerfallen in A) Mures proprii, B) Myoschizodonles, C) Subgerbilliforines

und D) Criceti.

A) Mures proprii.

Die Fliigelfortsatze des Keilbeins ncbst den flachern FliigeJgruben, ebenso die Gau-

menrinne sehr lang und zicmUch horizontal. Die unten meist gerundeten und convcxen

Mémoire se. nat. T. VII. -1
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selten geradrandigen hintcrn Unteikieferwinkel aussen plaît, mit midir oder weniger per-

pendikularer oboier Ilalfte mid kurzer, drciockiger, meist nur wenig nach hinten und

oben gcwendetcr, zuNVcilen (manche Hesperomys) gerader Eudspitze. (Meist keine Backen-

taschcn).

aj Ohnc Backentaschen.

Ilieher die Gattungen Mus, Pelomys, Acomys, Jcodon, Sleatomys, Phloeinys, Den-

dromys, Ilapalotis, Hesperomys, Reitlirodon.

h) Mit Backentaschen.
Saccostomus^) Peter s.

B) Mures DlyoscJiizodontes.

Dcr Schadel dem der vorigen Abtheilung iihnUch. Die Backenzahne mit tief einge-

schnittenen Kronen.

Neotoma-).

C). Mures Submerioniformes seu ScJdzodontes.

Die Fliigelfortsatze des Keilbeins ncbst den ziemlieh flachcn Fliigelgiubcn und der

Gaumenrinne miissig verlangcrt. Der Untcrkiefeminkel mauseahnlich. Der hintcrste Backen-

zahn desUnterkiefers mit dreilappiger oder jederseits zweilappigcrKrone (KeincBackentaschen).

Sigmodon, Euryotis, Mystromys.

D) Criceti.

Die Fliigelfortsatze des Keilbeins etwas vcrkiirzt. Die Fiiigelgruben niebr oder weni-

ger dreieckig und ziemlieh tief. Die hintcr den Choanen befuidliche Gaumenrinne miissig

lang. Dcr vordere Saum der etwas schragcn, uUissig-breiten, plattenartigen untern VVurzel

des Oberkicferjochfortsatzes vorn kaum randartig oder nicht vorspringend, hinten aber

mehr oder weniger vortrctend. Der Ilirnkasten, die conve.xen Schlafenschuppen und die

bei mchrcren Formen (Cricelus iulgaris und nigricans) nach oben gcschobcnen Augen-

braunlcisfen, eben so der, wie auch bei den Gerbilleii, hakenformig nach oben gekriimmte

Winkelfortsatz des Unterkiefers an die Àrvicolen erinuernd. Sehr entwickeite innere Backen-

taschen. Backenzahne ^^'33. Der hinterste Backenzahn des Unterkiefers vicrhockrig. Ober-

lippe gespaltoii.

Cricctomys Waterhouse, Cricelus (C. vulgaris, nigricans, phaeus, songarusj.

1) Saccostomus Peters ('Rcise nach Mozambique. Zool. Sdugeik. p. 166) ist, wie schon sein Entdecker treffend

bemerkt und die von ihm gcliefcrlen Abbildungen, besonders des Schàdels, nàher nachweisen , eine echte Mtirine mit

Backentaschen. Sio reprasenlirl die in Bezug auf den Schâdelbau mehr arvicolenartigen Hamster unter den Mures.

2) Aeotoma harmonirt im Zahnbau nicht mit ïlesperonvjs und Mus, etc. sonJern nàhert sich hierin mehr den

Gerbillen (Rhombomys etc.) ebenso wie Sigmodon, indeni sie, wie die lelzlernzu den Arvicolen sich hinneigt. Sie hildet

eina Miltelslufo zwischen den Mures proprii und Sulgerbilliformes.
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Scetio 2. MURES 3IERI0NIF0RMES seu ARVfCOLINI.

Die sehr vcrkiirzten, hohen, fast perpendikularon Fliigelfortsatze des Keilbeins schliesson

kuize, vorn kurz zugespitzte, liinten sehr Licite, tiefc Gruben cin. Die bintcr den Choanen

befindbche Gauiucnrinne ist ungeniein kurz, und der Gauuien den Knochenbkisen [biillae) un-

gemein geniibert. Das Unteraiigenhëblenloch nebst der untern Wurzel des Oberkiefer-Joch-

fortsatzes erscbcint mauseartig. Die obern Tbranenbcinenden Ircten oft stark vor. Die hin-

tern Untcrkieferwinkelforlsalze sind vorn etwas eingcdriickt, am freicn Ende mehr oder

weniger stark verscbmalert und bakenartig nach binlen und oben gebogcn. Backenzabne

kommen stets 3 vor. Der untere letzte Backenzahn besitzt eine einfache (bockcrlose) mehr

oder weniger zusammengedriickte Krone. (Keine Backentaschen).

Gerbilhis, Meriones Illig. Brndt') und Psaminomys''')

Seclh 3. PERAGNATIII seu MURES SCIUROSPALACOIDES.

(Siehe die Anmerkung 2.)

Sectio. k. IIYDROMIES nob. s. MURES CASTORINI.

Die Gesammtgestalt des Schadels im Allgeuieiuen zwar mauseartig, jedoch mit meli-

rern Abweicbungen. Backenzabne nur ^^22' '"'ovon der bintere viel kleiner aïs der scbr

grosse vordere.— Die ziembcb horizontalen Flùgelfortsiitze mit ihren miissig tiefen, langcn

Gruben, ebenso die lange Gaumenrinne und der von den bidlae entfernte Gaumen im

AUgemeinen wîe bei deu ecbten Miiusen, ebenso der kurze (nicbt bakenformige) Winkel

des Unterkiefers. Sie unterscheiden sich aber von den Mures durch die unten kaum

1) Dass Meriones tamaricinus und meridianus, die Typen der 1,'lliger'schen Galtuog Meriones, von Rhombomys

abweichen, dass sorait Meriones lUiger wiederherzustcllen sei, werde ich an einem andern Orto nachweisen.

2) Nach Maassgabe von Peraynathns
,

(von Tt?içia ein Sack und yra9oQ Kinnbacke) dessen Scb:idelbau wir im

AUgemeinen nur durch den ausgezeichncten Zoologen Prinz Maxim. Z. Neu-Wied. (Nov. Acta Acad. Caesareo-

Leopold. XIS. 1. S. 367. Taf. XXXIVJ kenncn, durfte unler den Mijoiden eine eigene Unterablheilung Saccomyes

oder besser Peraijnalhi ans denjonigen in Nord- und MlUelamerika heimischen, in Bezug auf den Schàdol- und

Zahnbau mausearligen Thieren zu bilden sein, die, wie die gcnannte Gatlung, nebst Saccomys •'V44 Backenziihne,

eine nicht gespaltene Oberlippe und Sussere Backentaschen besitzen. Es mochte ein solcher Vorschlag uni so passender

sein, da Peragnathus zwar im Schadelbau deni Cricelas somjarus sehr iihnelt Yon den echten Criceten aber durch

die eben angefiihrten Merkmale abweicht. Waterhouse [Ilisl. of mammal. II. p. 8) stellle iibrigens bereils Pera-

gnathus und Saccomys nebst Beleromys , Dipudotxiys und Geomys als Saccomyina auf. Geomys fAscomys und TomomysJ

weicht indessen craniologisch Ton Peragnathus so bedeutend ab, dass ich sie als Tjpus eincr eigenen Gruppe (Sci-

urospalacoîdes siehe unten) botrachte. Ich nchme daher als Sectio Peragnathi die Saccomyina in eincm bcschrànklern

Sinne als Waterhouse, indem ich nur vorlàufig ihnen auch Pieîfdomys und Z>îpodomj/s, auf seine Auclorital gestiilzt,

anreihe, und bedaure nur dass ich kcinen Schâdel besilze um sie noch nâber zu charakterisiren und gleicbzeitig aus-

zumilteln, ob sie vor oder hinter dea Criceten, oder um die Reihen der ^ V33) zahn'gon- mit einer gespallenen Ober-

lippe versebenen Formen nicht zu unterbrecben, bintcr den Gerbillen als Sectio 3 zu stellen seien.
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engeren, fast hnlbmondformig-on Unlcraugcnholiicnlocher, wclche kloiiicr sind als die Nasen-

offnung-, die ziemlicii schmale, vorn ausgoschwoifte, unterc plattenfôrmige Wurzel des

Obeikieferjochforfsatzes, die nur ganz iinlen winkelartig vorspiingt, die selir kurzen, die

Lange des zwisclien deii iJackeiizahnen befindlicheii Theils nicht eiTeichcnden foramina

incisiva, die kaiim angedeuteteii, stumpfcn Augenbraunloisten und die iingemein klcinen

bullae. Die Ilinikapsel eiinnert diirch die stiirkore Wolbung der Seitcnliaifteii an die Àr-

vicolen. Der liinterste unteie Dackenzahn bcsitzt eine ZN\eitbcilige, vierhockciigc Krone.

Ilydromys.

Secuo 5. SMINTUI seu IIYSTRICIIOMYES.

Der iin Allgemeinon miiuseartige Schàdcl bielet eine an den Seiten slarker gewolbte,

nach binton abgedachte Ilirnkapsel. Die Augenbraunbiigen sind stumpflicb und daber, wie

die vorn ziemlicb boben, seillicb comprimirten Jocbbeine arvicolenartig. Die sebr ansebn-

lichen Unteraugenboblenliicber dreieckig, unten viel breiter als oben, fast doppelt so gross

als die Nasenijffnung. Die untere \Viuzel der Oberkicferjocbforlsalze erscheint nicbt plat-

lenfurmig, sondern bogenforniig, sebr niedrig, von vorn nacb bintcn zusammengedriickt.

Die obère, von aussen nacb innen zusammengedriickle \Viirzel dcrselben ist zsvar oben

scbmliler, aber viel langer als die untere mit dem Slirn])ein und der untcrn Wurzel einen

spitzen ^Yinkel biidende, und steigt so stark nacb abwiirts, dass ibr unteres Ende der

Nasenijffnung gegeniiber liegl. Die foramina incisiva sind ungemein lang, liingor als der

zwiscben den Backenziibnen befindiicbe Tbeil des Gauniens. Die kurzen Fliigelfortsatze des

Keilbeins bildcn nur niiissig tiefe, miltellnnge, dreieckige Gruben. Der knocberne Gaumen

liegt den miissigen biillae (wie bci don Gerbillen) niiber als bci den ecbten Miiusen. Der

viereckige Unterkieferwinkel abnelt deui der Scitiren und Myoxen. Backonzabne 'Vss-
^^"'

binterste untere Backenzahn bietet drci Docker. Die Backcntascben febleu. Die Oberlippe

erscbeint vorn nur scb\vacb ausgerandct, (nicbt gespalten).

Sminthits.

Stibfamîlia B. ARWÏCOÎ.ïa'E. ')

Subfam. Jivicolina seu fain. Anicolidae Waterhouse.

Der von oben gesebene Scbiidel ist vor den bintern Enden der Jocbbogen an, den

Seiten mebr oder weniger erweitert und convcx. Die Ilirnkapsel niibert sicb mebr oder

1) D'Alton Skelete der Xa<jer Ahth. IL Tab. VIII a. b. hat den Schiidel von Ondatra uud ebd. IX a. b, den

Schadel und das Skelet Ton Lemmus norvégiens abgebjldet. In Middendorff's Reise Sand II. Th. 2. Wirbelthiere

findet man Darstellungen der Skelelo von Mijodes torqualiis nnd obensis auf Taf. X. und auf Taf. XI. von Arvicota

obscwus.
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weniger der rhomboidalen, zuweilcn langlich-rhomboidalen Form, ist vorn meist ctwa so

breit als hinten; hiiiten abcr etwas eingezog^cn und dah(>r nicbt sollon vora ctwas brciter

als binlcn. — Die Slirnboine sind aiif dcr Oberseite zwiscbon dcii Augen mebr oder we-

niger verscbmalcrt und an den Seiten (zuweilcn sogar kaiumailig) zusammengedriickt, an

der dcr Augenbijble zugcvYcndeten Seite zwar grubig, abcr ctwas convex. Die Augenbraun-

bogeuleiste erscbeint stumpframlig, hiiufig nach oben gcscboben. Das binlere Ende dcr-

sclbcn verscbwiiidet zuweilcn. Die Ausseufliiche der Scbiafcnscbiippe ist in dcr Mille and

aussen inclir oder weniger convex. Der vorderc Raum dersdbcn springt in einen mebr

oder minder betriicbtlicben, scbriigcn Liingskamm vor.— Die untere Wurzel der Oberkie-

ferjocbfortsiitze tritt nacb vorn vor der obcrn nicbt vor und wendet sich stark und scbrag

nacb binten und oben. — Der Alveolarfortsatz des Obcrkiefcrs erscbeint, wcgen der lan-

gen, sogcnannlcn vvurzellosen, ticf eingcsenkicn Backenziibne sebr bocb und lang. — Die

Schneidezabne sind zicmlicb breit (etwa so breit als liick, an den Seiten mebr oder we-

niger scbarfrandig, auf der bintcrn Flacbe zusammengedriickt.) Die Backenzabne (^^/go)

zeigen keinc ecbten Wurzebi und besteben ans drcieckigen Prismen. Die foramina incisiva

sind zieuilicb lang, ctwa so lang als der Gaumen zwiscbcn den Backenziibncn. — Dcr zwi-

scbcn den binterstcn Backenzabncn befindlicbe borizontale Tbcil der Gaumenbeine ist mebr

oder weniger eingedriickt und binlcn aiisgcrandet und niedriger als dcr vor ibm liegende

Gaumcnlbeil des Obcrkiefcrs. Dcr vor den Backenziibncn befindlicbe Tbeil des Gaumeus

dacht sich mebr oder weniger scbrag ab. — Die ini Allgemeincn stark bogenformigeu, in

der Mille mebr oder weniger, boben, abgcplatteten und perpendikularcn Jocbbiigen, steigeu

wenig nacb inilcn und licgcn mit ibrem sUirksten, untern Bogcn etwa dcr obcrn Ilalfte

der INascnoffnung gcgcnuber, wiibrend sie mit den Scitenwanden des Scbadels cincn fast

birnfôrmig-nierenformigen Raum einscbliesseu. Der Unterkiefcr ist untcn und vorn slels

dick und breit. Der unlcn ans der Kiefermitte bervortrefende Winkclforlsatz desselben,

wendet sicb mit seiner Spitze stets bakenarlig nach binlcn und oben und liegt der Rau-

flache der Backenziibne gcgeniiber. Die hoben und langen, oben vom aufslcigenden Asie

durch cine liinglicbe, lange, tiefe Giube gesondcrlcn Aivcolen sind mit ibrem bintcrn

Winkel dcm zwiscbcn dem Gelenk- und Kroncnforlsatz bcfindlicbcn Ausschnitt cecenuber.

Arvicola^), Leinmus {seu Myodes), Ondatra {sea Filer].

Beziehungen des Biberschiidcls zu dem der Myoïden.
i

Den Myo'i'den ahnelt im aligemeinen der Biber I) durch die ganze Schadelform, 2)

die binlcn und oben schmalcn Stirnforlsiitzc des Zwiscbenkiefers und den dadurch am

1) Dièse cillere, hâufig angenommene, von La Cépède herriilirende, Beziehung nach lUiger's Vorgange

durch Ilijpudaens zu erseizen streilet nicht blos gegen die Prioritat, sondern ist sogar unniitz und nichl nothwendig.



166 J. F. B R A N n T, Zoologie.

Grunde schmalen Schnautzcnthcil, 3) die zwischen den Augen einc mâssige Brcite bieten-

den Stiinlheilc, k) die nur wenig nach unten und hintcn gcsenktcn Scheitelbciiie und

Schlafcnbeine, 5) die stark nacb obcn trctcnde Ilinterhaiiptsschuppe, 6) den aiisebnlichcn,

plattenaitigcn, scbief-perpendikul;iien Jocbfortsatz dcr Obcrkiofer, 7) die schiefc, von der

aussern Fliiche des processus condjloideiis abgehende, eine iiber ihr liegende Grube nach unten

begrenzende Bogenleiste, 8) die stark nach hinten und gleichzcilig nach oben gewende-

ten Winkclfortsiitze des Unteikiefeis, 9) die allgemeine Gestait und Bildung des Jocbbcins,

und endlich 10) durch den ansehnlichen, den processus condyloideus ùberragcnden pro-

cessus coronoideus des Unterkicfers.

JNoch njiher aïs den Myoïden ini Allgemeinen, sieht indessen im Betrefl des SchJi-

delbauos der Biber dem Arvicolen. Dies gilt namentlich von folgenden Vcrbaltnissen:

Die njihere Betrachlung der Umrisse des Biberschadels doutet am meistcn auf Bezie-

huugen zur erwiihnten Abtheilung der Myoideii hin, vviewohl es in genanuter Ilinsicht

auch an auffallenden Aehnlicbkeiten mit manchen Ilislrichoïden, namentlich mit Erethizon

nicht feblt.

Die gedachte aussere Formahniichkeit zeigt sich in dem bei manchen Arvicolen auf

âhnliche Weise gebildeten pars orbitalis des Stirnbeins') und die im Verhaltniss, beson-

ders elwa in ibrcr IMittc breitere Ilirnkapsel. Die Jochbogen treten, ahnlich wic bei den

Arvicolen (namentlich Leimnus, Anicola, Ondatra), glcichfalls sliirker nach aussen als bei

den echten Murinen und bieten ùberdies bei erstern, aïs Annâherung zum Biber, eine weit

grôsscre llohe als bei den Letztern, indem sie gleichzeitig perpendikular und von aussen

nach innen zusammengedriickt erscheinen.

Die Alveolen des Oberkiefers sind beim Biber, vsie bei den Arvicolen, hijhcr aïs bei

den Mâusen. Die bei den echten Mâusen ofl langere pars basilaris assis occipitis ist bei

manchen Arvicolen ctwas kiirzcr und breiter wic beim Biber. — Der KeiibcinkiJrper und

die aussern Fliigelfortsatze sind beim liiber wic bei den Arvicolen und Meriones kiirzer

aïs bei Mus, Cricetus und ïlydromys, dagcgcn erscheinen sie, namentlich die stiirker ent-

wickelten innern, hohor aïs bei den letztern, ebenso wie schiefcr. Die Fliigelgrube der

Arvicolen ist daher auch tiefer, was auch theihveise vom Biber gilt.— Der Gaumen des

Bibers ist vorn wie bei Leinmus obensis etc., stark verschmalcrt, hinten aber cbenfalls

niedriger als in der Mitte^).

1) Die Verengerung des zwischen den Augen liogenden Theiles des Stirnbeins isl indessen am Bibersebadcl

bei weilem nicht so betrâchilich als bel manchen Arvicolen ftemmus. Ondatra), sondern nâbert sich mehr der bei

Arvicola agrestis u. s. w. herrschenden Bildung.

2) Andere Murini wie Hi/dromys, Cricetus u. s. w. nabern sich freilich hierin dem Biber. Namentlich tritt

ïlydromys, Irolz sonstiger manuigfacber, craniologischer Abweichungen, welcbo dièse Gallung zu einer wahren

Schwimmaus, nicbl zu einem scbwimmenden Arvicola, stempcin, dem Biber durch den vorn verengten, hinten ziem-

lich breiten Schàdel naher. ïlydromys bietet indessen allerdings keins der andern Merkmale die oben als Abwei-

chungen des Biberschadels von dem der Murini aogegeben wurden. Nur der Gehorgang springt als leichte Annâhe-

rung an den Biber etwas mehr vor als bei den echten Alausen.



Zoologie. Untersuchtmgen iiber d. craniol. Enlm'ckehmgssftifen d. Nager d. Jelzlzeit, 1 67

§•5.

Abweichungen des Biberschadels von dcm der Myoïden besondcrs der ArvicoUnen.

Die untere Flache der pars hasilaris ossis occipilis bietet eine ticfe, eigenthiimliche

Grube, (lie man als Fortsetzung; des hintern Tbeils der rVasonbiihle ansehcn kann. Die

Fliigelfortsatze des Keilbeias treteii stark in ziemiich perpeiidikularcr Richtung nach bin-

ten. Nur die iiincrn, welche die aussern an Ilobe und Liinge weit iibertreffen und den

Alveolarthcil nach unten in Form eines von ciner grossen ovalen Ocffnung durcbbroche-

nen Bogens \Tcit iiberragcn, sondon ihrcn bakcnformigen haimtlus zur biilla ibrer Seite.

Die âusscren, viel kiiizern dagegen bleibcn weit davon entfernt und sind viel niedriger

als die innern. Die zieuilicb perpendikulare Fliigelgrube ist daber aussen giostentbcils offen,

nicbt, wie bei den Àrvicolen und Murineii , an den Seiten ganz, oder grosstenthcils, wenn

auch bïiufig nur durch eincn nicdrigen Saum, gcschlosscn. Die Ilintcrbauptsscbuppe springt

aucb in der Mitte bei den altern Individuen in cinen grossen Querkamm vor, ^vomit sich

bei erwachsenen Tbieren eine starke, von den Zwiscbenscbeitelbeinen kommende Liings-

leiste (als eine an Erelhizon, Ilystrix und Spalax erinnernde Uildung) vereint. — Sowobl

die Schiafenbeine, als auch das llintcrbaupt bieten einen Zitzenfortsatz, wiihrend bei On-

datra, Arvicola, Mus u. s. \v. nur am Ilinterbauptsknocben sich ein Zitzenfortsatz befindet,

genau genommen freilich oft (meist?) aus dcui kleinen processus mastoideus occipitalis be-

steht. — Die am aussersten Saume eincn knijchcrnen Halbring tragenden Geborgange treten

nach aussen und oben als eine freie, den Jochfortsatz des Scblafenbeins iiberragendc Kno-

chenrijhrc vor, Avoran man unten eine starke, scharfe Leiste bemerkt. Die durch ibre Ver-

einigung cinen meist mebr oder niinder geigcnfiJrmigen, seltener drcieckigen Kiiocben bil-

denden Zwischenscheitclbeine sind ^veit langer als breit. (Siebe oben den Aufsatz iiber die

Variationen cinzelner Knochen am Biberschadcl S. 67). — Das schief von aussen und unten

nach innen und oben gewendete, vveit nach oben steigende Jochbeia verbindet sich vorn

und oben mit dem mcbr (Castor eurupaeus), oder weniger {Castor americanus) auf der

obern Schadelflache vortrctenden, aber kleinen Thraneubein, und ist in sciner Mitte nach

oben fortsatzartig in Form eines Dreiecks er^veitert.— Der Jocbfoitsatz des Oberkiefcrs

erscheint nur als (wie bei den Eichborncben) einwurzlige, breite Flatte, wodurch das

Tbranenbein ganz nach hinten gedrangt wird, so dass man es nur hinter der obern Halfte

des genannten, plattenfôrmigen Oberkieferjochfortsatzes wahrnimmt. Das obère Thranen-

beincnde tritt als kleine (amerikanischer Bibcr) oder grossere (Europaischer) nur wcnige

Linien im Durcbmesser haltende Flache nach oben auf die Oberflache des Scbadels. Der

Thranenkanal befindet sich hinter dem Oberkieferjocbfortsatz. — Das kleine spaltenformige,

schmale, unten stets weitere Unteraugcnhohlenloch liegt tiefcr, dem vordern, untern Ende

des Zwischenkiefers gegeniiber, es ist ferner doppelt niedriger und etwa nur \.\ so breit

als die iiusscre Nasenoffnung, und wird aussen von einem vcrdickten Randsaume begrenzt.
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Dor liorizontnlo Tlieil (1er Gaumenbeine ragt nach hinten iibcr dcii Alvcolailhcil ilcs Ober-

kiofers liinaiis und bictet hintcr demsclben cinen bogeiiformigcn Ausschnitt, dor iniien in

eine Stachelspitze ausUiuft. — Bie forainina inciska siiid kaum '/, mal so lang als dor

nntere Theil des Zwisclicnkicfers. — Die Musclieln crscheiiu'ii niclit blos mehrfacli der Lange

nach geroilt, sonilern auch gleicbzeilig ver;is(ct. — Der stiinipf-dreieckigc, breite, stark

boîrenformic'-abs'enmdotc ^Yinkel des Unterkiefers ist ko stark nach binlon und kaiim et-

was nach obeu gewcndet, so dass cr der Spitzc der unlern Schneidezahne gegcniiber er-

scheint und dass zwischen ihiu um! dem mit einem abwcichond von den Myoidcn, dicken,

fast rundlichen, eine kaum etwas langerc als breite Gelonkllache tragenden Kopfe veise-

henen Gelenkfortsafzc nur ein ziemlich kurzer, aber sehr deutlicher, nur der Basis des

Kroneiifortsalzes gegeniiber liegender Ausschnitt bleibt. — Die bci cruachscnen Thieren

sehr hrciten Schneidezahne sind an den Seiten schief nacli innen und hinten zusanimen-

gedriickt, vorn aber breit, platt und glatt, ohne Spur einer Langsfurchc. Einen Ilauptun-

terschied bicten die abweichend von allen Dackenzahnen der bis jetzt bekannten Myoïden

geformten, an viele IJystrichomorphcn [Erethizon, Dasyprocta etc.) erinnernden, viereckigen

Kronen der Backenzahne, die boi alten Thieren nur einfache, bei jiingern mehrzahlige

Wurzeln wahrnehmen lassen und im Oberkicfer innen zwei, aussen vicr, im Unterkiefer

aber umgekehrt innen vier, aussen zwei Scbmelzfalten auf der viereckigen, freien Kronen-

flache zcigen.

§.6.

Anhang zu deii Mijoïden.

Bemerkungen iiber den Schadelbau der Gatlungen Hydromys, Ondatra und Sminllms.

§§. 1-

Schadelbau der Galliing Hydromys Gcoffr.

Taf. II. Fig. 1 — 7 (Hydromys clirysogaslerj.

Die Gattuug Hydromys bietet fiir uns ein doppeltes Intéresse nicht blos als echte, fiir

den \\asseraufcnthalt bestimmte^ mit Scliwinimfiissen und einem eigenthiimlichcn Gebiss

ausgestatlcte IMauseform, sondern auch besondcrs wegen der nahcn Bezichungen, in welche

sie zum Biber gebracht wurde, indem man sie bekanntlich friiher zu einer Gruppe mit

ihm vereinte. Obgleich die bessern INagerkenner der neuern Zeit, bereits sich gegen eine

solche Ansicht erklartcn, so scheint es mir docli nicht iiberflussig durch eine niihere, selbst-

standige Erlauterung und bildliche Darstellung des Schadelbaues der fiaglichen Gattung

die Unzulassigkeit einer innigern Vereinigung dersclben mit Castor als Glieder einer Gruppe

umfassender als bisher nachzuweisen. — Geoffroy liât zwar [Annal, de Muséum V/.p.Sd)

den Schadel von Hydromys leucogaster bereits boschrieben und abgebildct. Die nahere
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Untersuchung- des Schadels der als zweite Art angeiiommenen Form, des Hydromys chry-

sogasler, wovon mir ein wohierlialtenes, imter meinen Aiigen einer trcfflichcn Haut ent-

iiommenes Excmplar vorlicgt im Vergleich mit ihren nalicrn odcr ferncrn Vorwandten dea

Murinen, Anicolen und Castoroïden mijchte aber dessen ungeaclitet nicht ùberfliissig- sein.

Der genauer untersuchte Schadel dor Gattung Hydromys zeigt im Allgemeiuen den

in der Familie der Myoïden herrschenden Typus. Wiibrend er aber noch specieller be-

tracbtet eiiie grosso Aebnlicbkcit mit dem der ecbten Mause {Muriiii) und theilweis mit

dem An Ârvicolen bietet, feblt es ihm anderseits auch nicht an manchen Eigentbiimlich-

keiten. Die sebr vorliingerte Gestalt, die langere vorn und binten zienilicb gleich breite,

an den Seitenflacben des hintern Eudes convexerc Ilirukapsel, den langern Slirntbeil, den

an den Seiten und unten convexen Scbnautzentbeil, die niedrigern, mehr nacb unten und

weniger nach aussen gebogenen, eiuen fast rundlich-rhomboidalen Raum (Schlafengrube)

mit der Seitenwand des Schadels einscbhessenden Jocbbeine, den scbmalern, bobern Uin-

terhauptstheil, die niedrigen Alveolen der Oberkiefer, nebst den rundlichen, an den Seiten

convexen Kronen der nur cinen geringen Raum einnelimenden, bewurzeUen Backenzahne,

die sehr kurzen Alveolen eingefiigt sind, die mehr horizontale Richtung der vorn und

aussen niedrigen Fliigelfortsatze des Keilbeins, die stark nach binten verlangerte Choanen-

rinne, den von don bullae weit entfernten Gaumen, den nicht eingedriickten (vielmehr

Icicht nach unten gebogenen, horizontalen Theil der Gaumenbeine, den Mangel eines Kam-

mes am vordern Saume der Schlafenschuppe, so wie den ganzen Bau des Unterkiefers und

der Schneidezabne bat Hydromys mit den ecbten Mauseu gemein.

Hydromys neigt dagegen auch unverkennbar durch nachstehende Kennzeichen zu den

Àrvicolen hin. Die Hirnkapsel ist oben, besonders aber vorn, sebr convex. Die Augen-

braunleisten sind nur kurz und stumpflich. Die Schnautze ist dick. Die stark entwickelten

innern Keilbeinfliigel nebst den vorn stark zugespitzten Fliigelgruben, die nach innen zu-

gespitzten (kieinen) bullae osseae, so wie der wie bei Ondatra vorn stark vorspringende

und nach oben gewendete aussere Randsaum des knochernen Gehorganges, sind gicichfalls

als Arvicolenahnlichkeitcn anzuseben.

An mebrf;icben Eigenlbiimlicbkeiten feblt es dem Schadel von Hydromys gleichfalls

nicht. Meinen bisberigon Boobachtungen zu Folge, mcichte ich als solche die nachfolgen-

den Merkmale betrachten. Der Schadel von Hydromys ist langer und sein Hinterhaupts-

korper viel griisser und breitcr als bei allen andern mit bekannten, zahlreichen Myoïden,

ja breiter als bei irgend einem der von mir untersuchten Nagerschadel. Die bogenformigen

Seitenrander desselbcn legen sich iibrigens plattenartig auf den innern Saum der bullae,

wahrend man auf der Mitte seiner Unterseite noben der centralen Langsleiste jederseits

eine Grube wabrnimmt. Die bullae osseae crscheinen pyramidal, vorn stark zugespitzt, nur

hintcn etwas convex, im Verhaltniss zu denen anderer Myoïden ungemein klein. Die Keil-

beinfliigelfortsatze mit ihren verlangert-dreieckigen Gruben sind langer als bei den andern

Myoïden. Die aussein derselben bieten eine noch geringere Ilohe als bei den Myoïden,

Mém. se. ual. T. VU. 22
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wahrend die auf ilirer Aussenwand tief langsgerinnton Innern, liinten cinen, an die Ger-

billen und Scitiraiden erinnernden, spitz-dreieckigen, ansolinlichoii Fortsatz nach imten

sendcn. Die sehr kiirzen, die Lange des zwischen den Backi'nzahnen bcfiiullichen, ebcn-

falls kurzen, Gaumentheils nicht crrciclienden foramina incisiva wcrden fast nur vom Zwi-

schenkiefor, nicht, \-vie bei Hlits und don Àiricoleii, ziini grossen Tbcil auch voui Ober-

kiefiT gcbildet. Der knijchcrne Gaumon erscheint vorn, hintiT deni forainiiiihus iiicisivis,

erwcitcrt und eben. Dor borizontale Theil der Gaumenbeine biegt sich, besonders mit sei-

nem hintorn Saunie, nach unten. Die Kroncn dor zu zwoion jedcrseits in jedem Kiefor vor-

' handcnen Backenziihne sind auf der Kaudache in der iMitte njipfformig- cingedriickt. Die

beiden vordorn Backenzabne sind im Ober- und Untorkiofor die grosston. Dor vordore der

obern, besitzt eine dreitheib'ge, der hintere nur "3 so grosse, einc zweithoilige Krone.

Der vordcre Theil der Krone des hintern ist nur sehr kloin und nach innen und vorn

gewendet. Dor vordore untere ist zwcilappig und fast doppolt so lang als dor hintere, eben-

falls zweiLippige, schmalore. Die Hirnkapsel erschoint selbst an don Seiten ihros hintern

Endos sljirkor gorundot. Der obersto Tboil dor Oborkiofor, woraus die oborste Wurzol der

Oberkieforjochbeinforlsatze entstoht, trill als doutliche, halbmondforinige, zionilich convexe

Fliiche selbst vor den Unteraugenbohlonlbchern auf dor Oborsoite der unten auch noben

den foraminihiis incisais convexon Schnaufze vor, wiiiuend or boi den Miiusen und Jrii-

colen nur als porpendiculare, seitlich zusaniniongedruckte Wand erschoint. Die untere

Wurzol der Jochforlsiitze der Oborkiofor ist viol schmalor als boi don Murinen und Arci-

coleii und vorn sowohl als hinton ausgorandot, so dass vorn nur die untere, ein kleines

Hockerchen tragende, plattonartige Wurzol des Oberkieforjochfortsatzes seine obère Wur-

zol winkelartig iiberragt. Das Unterangonhôhlenloch erschoint fast langlich-uiorenformig

(kaum dreieckig) und ist unten nur wenig engor als obon. Der Gauuion endet hinton in

einen kurzen, droiockigon Stachel. Das fast balbkroisformigo, ansohniiche, vorn gokrummte,

hinton goradrandige Zwischonscheitolboin ist etwas breiter als lang. Das Thranonboin er-

schoint als ziomlich ansehnlichos Plattchen theils hinter, thoils unter der obern Wurzel

des Oberkieferjocbfortsalzes, und stosst an den ganz aus Knochenmasse gebildeton, nicht

hinton bliutig goschlossenon, der untorn Oberkioforjochfortsatzwurzol opponirten Wangen-

thoil des Oborkiofors. Die dreiockige aussere NasonolTiuing ist abwoichond von dor dor an-

dern Myoiilen nicht perpoudikuliir, sondorn noigt sich schiof noch stiirkor nach hinten,

wahrend die Zwischenkiefer vorn oinon iiberaus ansohnlichon, zwischen don vorragendcn

Endon der Schnoidezabne bemorkbarcn, dreieckigen, etwaskaramformigeiiNasenstachol bilden.

Ilydroinys lasst sich dahor, Irotz dor obon erwahnton Aohniicbkoilen mit don Myoiden,

wegon dor maiinigfachon Abwoichungon im Schadol- und Zahnbau, in kcine der bisher

angonommenon Unterablheilungen der Myoiden bringen, noch auch den Aniculen anreihen.

Man wird sie doshalb, wie bcreits obon geschah, besonders wenn man ihre hintere Schvvimm-

fiisse und die dadurch bodingte hydrobiotische Lobensart in Cotracht zieht, cher als Typus

einer eigenen Gruppe unter don Mausen [Ilydromyes) ansehen diirfon.
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Mit dem unslrpitig mehr (ja vorwaltcnd) nach dena Typus der Jrvicolen entwickelten

Bibor zoit;t indosscn dièse Griippe, wcgen ihrcr durch zahireiche ubcreinstimmendc Merk-

inale bedingtcn vorwaltondon Ai'hiiliclikeit mit den echton Mauseu iiiid geringein Aehn-

lichkcit mit don Anicolen, keinc ganz nahen Vorwandtschaftsbeziohungon. Es siiid ciner-

seits besonders die obcn angefiibrten Dczichungcn zu don Anicolen, anderseits einige der

erlauterten Eigenlhiimlicbkeilen, \\ie die Andcutungen von Gruben auf der untcrn Flâche

des Ilintcrhauptkorpers, der hinten in eincn kurzen Slacbel geendete Gaumen, das klcine

llockcrcben am unfern Rando der untern Wurzol des Jochforlsatzes des Oberkiefers, die

kurzen, fast nur von don Zwischenkiefern gobildeten foramina iiicisiva, so wie die durch

eine Schwimmhaut vereinlen Zeben dor Hintorfiisse und die dadurcb bedingte bydrobio-

tische Lebensart, welche speciellor an don Biber erinnern. Die oben als stark mausoahniich

gescliilderle Form des Scbadels und Gobisses von tlydromys, namentb'ch die weit langere,

schmalore, bititen convoxore Gestalt dossoiben, forner seine ùboraus kleinon hiillae, der

zvveiwurzbcbo Oberkieferjocbforlsatz, die grossore und hohere Unteraugenhôblenoffnung,

die sehr verlangerten, anders geformten Fliigelboine und Fliigolgrubcn, die langera, hinter

den Choanen boginnende Gaumenrinne, und der kaum angedeutote, qucre Hinterliaupts-

kamm entfornen indessen die fraglicbe Gattung ungemein vom Biber. Sie kann aiso keines-

wegs mit ihm in oiner Gruppe ziisammenstobon, obglcich bcide amphibische Nagelhiere

darstellon und in Belraclit der Bildung dor bei beiden spaltenformigen Unteraugenhohlen-

locher und dor Gostalt der Unterkioforwinkel einander niiher stehen als der noch langer

als Hydromys mit Castor vorbundon gebliobene Myopolamus (siehe unten).

- §§-2.

Die Gattung Ondalra') oder Fiber und ihre Beziehungen zu Castor.

Taf. III. Fig. 9 —16. Ondatra zibethicns.

Bekanntlich stobt Ondatra in craniologischer Hinsicht in sehr innigen Beziehungen

zu Ânicola. Solbst im Gobiss sind boide Gattungen einander so ahnlich, dass, wie schon

Wagner treffond angiobt, Ondatra nur dadurch von Arvicola abweicht, dass sie an jedem

1) Da das vermutblich lateiniscbe Fiber den neuern linguistischen Forschungen zu Folge ofTenbar nur eine

veranderle Form des m verschiedenen Indogermanischen Sprachen biber, heber, bober u. s. w. lautenden Worles ist

und ausschliessiich sogar nur auf den allwelllichen Biber bezogen werden kann, so darf man es nach dem bculigen Stand-

puncte dor Wissenschafl durchaus keine gliickliche Verbesserung nennen, wenn Cuvier den beroils Ton Lacépède
Torgeschlagenen , zwar der Huronensprache enllehnten, aber bezeicbnenden und woblklingenden Namcn Ondatra mit

dem lediglich nur dem allweUlichen Biber zukommenden Namen Fiber aïs Gattungsnaraen vertauschte. In der Gegen-

wart, wo der Blick nicht in Griechenland oder Rom seinen einseitigen Rubepuncl findel, sondern mit Erfolg den ur-

sprùnglicben, namenllich cullurgescbicbllichen Zusammenhang der Volker zu ermittein bestrebt ist, und somit auch den

der rômiscben und griechiscben Bildung vorbergebenden Zeilaltern sich zuwendet, wird man wobi kaum anstebeo

diirfen zuzugeben, dass Ondatra ebenso gut als Galtungsname Geltung baben konne als das der Spracbe der Grie-

cben, wie der Rbmer, fremde, bbcbst wabrscheinlicb yom altindiscben Kaslûri abgeleitete Wort Castor.

*
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der ersten Backenzahne dos Untcikiefers innen ciu Prisma melir besitzt. Der Schadelbau

des Ondatra bietet indesscn doch, Irotz dor vorwaltcnden, sclbst im Zahnbau so ontscbie-

den ausgesprocbenen Aivicolen-Aebnlicbkeiten, von dem der VNasserratte {Jnicola ainphi-

bius), dem er aiu nachsten sicht, melirfache Untcrschiede.

Der einigcrmaasson etwas an Uydromys, ^\egen seiner Form und Dieite, orinneinde

Korpor des Hinterhaupts ist elwas kiirzer, besonders abcr in der Mille und vorn breiler.

Die Hinterhauptsschuppe erscbeint niedriger und daher breiter. Die von den Ilinterhaupls-

zitzenfortsatzen entslehenden Leislchen springcn weniger vor uud biegen sich, besonders

oben, mebr nacb aussen, so dass ihr obères Ende dem genaiinten Zilzenforlsalze gegen-

iiber, nicbl aber vveiter nach innen, wie bei Arvicola, walirgenommcn wird. Der vordere

Rand des aussern Gehorganges springt viel deullicber als bei Anicola in eiuen schwach

an den Biber erinnernden, kurzen, nach oben gerichteten Forlsalz vor. Die bullae osseae

begen, wegen des dazwischen Iretenden breitern Hinterhauptskorpers, vveiter auseinander.

Die binten hoberen Schiâfenscbuppen steigen mit ibrem binlerslen, oben vveniger ticf aus-

gebucbleten, ïheile, fasl ebenso weit nach oben als ihre vordere lliilfte. Die Zvvischen-

scbeitelbeine bilden, abweicbend von Anicola, eine fasl vieieckige, vorn und hinlen ziem-

lich gradrandige, binten elwas breitere, und in kurze Seitenvvinkel auslaufende, ziemlich

erhabene Platle. Die Scheilelbeine sind zwar viel langer, namenilich im vordern, kurzspi-

tzigen Thcil, aber sowohl vorn aïs binten (wegen der boliern Schlafenschuppe) bedeutend

scbmaler als bei Anicola ampJiibius. Der minière und bintere Theil der Slirnbeine ist

viel schmaler. Der mittlere erscbeint iibrigeus von den Seiteu stark zusammcngedriickl und

erhebt sich in einem scharfen, selbst bis zu dem vorderslen, verscbmalerlen Theil der

Scheilelbeine forlgesetzten Kanim. Die Thriinenbeine ragen als zarler, linearer^ nur mit

Hiilfe der Loupe binter der Basis der obern Wurzel des Oberkiefcrjocbfortsatzes deutlich

wabrnehmbarer Bogcnrand auf die Oberllache des Schiidels. Die Scbnautze ist elwas dicker

und convexer. Der knocberne Gaumen ist, als Abweichung von Anicola, schon dem drit-

letzten Zahnprisma gegeniiber lief viereckig ausgeschnitten. Der horizontale Theil der

Gaumenbeine erscbeint aber binten bei Ondatra nicbl ausgeschweifl, wie bei Anicola, son-

dern endet in einen stumpfwinkligen, ctwas erhabenen Rand. Der Jochbogen bietet in der

Mille eine elwas griisserc [lobe und vorn eine elwas ansehnlichere Breite. Die langliche,

dem hinlern Rande der Wurzel des Jochforlsatzes des Schlafenbeins gegeniiber in der

Schlafenschuppe befindliche, Oeffnung (Emissarialoffnung) ist bei Ondatra viel kleiner und

schmaler.— Der Unterkiefer von Ondatra besitzt jederseits einen hohern aufsleigenden

Theil, mil langern, starker nach binten gewendelen, durch einen liefer nach unten drin-

genden Auschnilt getrennten Gelenk- und Kronenfortsatzen, so wie starker nach oben

gewendete, elwas plattere hiutere VYinkelfortsatze. Die Gelenkforlsalze sind ubrigens schmii-

1er und schlanker.

Bereits oben wurde angedeutet, dass die Gattung Castor in craniologischer Beziehung

am meisten zu den Anicolen hinneigt. Der mit den Letztern so sehr iibereinstimmende
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Ondatra miiss ihr aiso nahe verwandt sein. Die genaue Vergleichung mit Castor ergab

indessen dass Ondatra zwar, abgosehen von den zahlreicheu, don Castoroidt'n und Anicolen

getnpinsamon, craniologisclien Merkmalen durch das Verhalten dcr Uinterhauptsschuppe,

den anst'hnlichorn Uinterhaiiptskamm, die oben in der Mittellinie des Schadels hohere

Hirnkapscl und den etwas vor- und nach oben tretenden vordern Saum der aussern Ge-

horoffnung^ den Bibern niiher stebt; dass hingogen Anicola durcb den bieitern Stirntheil,

den scbniiiîern IJinterhauptskorper, den volistandigern und langern, hinten nur schwach

ausgeschnittenen horizontalen Tbeil der Gaumonbeine, so wie durch die geringere Lange

und griissere Bicite der processus condyloidei des Unterkiefers dem Biber craniologisch

verwandter erscheint als Ondatra. Genau genommen diirften daher wobi in craniologischer

Beziebung beide der genannten Gattungen eine etwa gleich grosse Vcrwandtschaft mit den

Bibern zeigen, aber auch umgekebrt sicb fast auf gleicher oben angegebener Weise davon

unterscheiden. In cxomorphischer und biologischer Beziebung stebt alicrdings Ondatra durch

den ansebnlicben, freilicb in anderer (perpendikuliirer) Riclitung zusammengedriickten und

schmaiern Scbuppenschwanz, so wie durch breitere Hinterfiisse und den ihn zum Bau kiinst-

Ucher Wohnungen befabigcnden Kunsllrieb, den Bibern offenbar naber als die Wasserratten.

Zieht man also sowobl die exomorphischen als die craniologischen Uebereinstimmungen in

Betracbt, so stebt allerdings Ondatra den Bibern naber. Die oben angcfiibrten exo-

morphischen und biologiscben Eigensebaften warcn es ubrigens, welche nach Lin ne 's

Vorgange die altern Naturforscher veranlassten Ondatra als Castor zibethicus sogar der

Gattung dcr Biber anzureihen, wilbreud spliter Lacépède, Cuvier und andere, sie mit

Recht aïs selbstsliindige Gattung betrachteten und sic nur in die Bibernahe versetzten. In

den neuslen Zeiten bat man aber die mehrseiligen, innigen Beziehungen von Ondatra zu

den Anicolen bcsser gewiirdigt und ihn in Folge dersolben, den Letztern angereiht. Erst

dadurcb ist ihm der wahre Platz im System zu Theil geworden. Ondatra als Glied der

Arvicolinen wird deshalb auch den Bibern verwandter crscheinen als die unter den Muri-

nen die Scbwimmause repriisentirende Gattung- Ilydromys; ja sie wird den Bibern viel

naber kommen als die den Myoiden ferner stebende Gattung Myopotainus (siehe unten)

obglcich man dièse, weil man ihren innern Bau erst in neuern Zeiten volistandiger er-

kannte, langer als Ondatra und Ilydromys mit den Bibern zu einer Gruppe vereinte.

U 3.

Schilderung des Schadels von Sminlhus^) und seiner Beziehungen zu dem
der andern Nager.

Taf. II. Fig. 15—21.

Es sind zwar bereits oben die wesentlichen Merkmale angegeben, welche den Schiidel

1) Es wurden bei Abfassung meiner Beschreibung die Schàdel Ton Smiathits vagus , fSmiiilhus loriyer, helulinus

nad lineatusj. also der drei friiher aïs besondere Arten betrachteten Forraea benutzt. Dass ubrigens aile drei zu-

sammen gehdren, ist eine, auch yoa mir seif Jahren gehegte, im zoologischen Anhange zu LehmaQn's Reise

bereits ausgesprocheue Ansicht.
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von Sininthus von dom der andern Abtlieiliingen dcr Myoïden untcrschoidcn. Dessenunge-

achtct mochte es aber nicht iibcrfliissig: soin, denselben nocb ctv^'as umstandiicber zii cha-

rakti'iisiren, da cr offonbar nicht bios untcr den Mausen, sondein unter den Nagorn iiber-

haupt, cine so merkwiirdi»e Slellung; einnimmt. Es scbeint dics um so nothigor, da

Noidmann (Demidoff Voyage Zoulog. Jll. p h^) keino ausfiihriicbfre Bescbrt'ibung

des Schiidels, sondcin nur cine Si-itenansicht desselben nebst cinigon Détails (ebcnd. PI.

IV. 2. a b c d) mitgelbeilt bat. Aiicb die von Wagner golieferte Bescbreibung des iSmm-

thus iSappl. z. Schreb. ///. 1. p. 607 ff.) enthjilt keine ausfiibrlichcn Angaben.

Der Scblldel von Siiiintliiis erscbeint zwar im VVesentlicben niausearlig: or ist jodoch

el>\as kiirzer als bei 'don Mausen. Die kiirzere Ilirnkapsel ist rundlicber, nanieiitlich an den

Soilen,iind besondcrs hinten, convexer. Vom Scboitcl an dacht sie sich naih binten stark gewolbt

ab, so dass seibst das quore, Htst verkiirzt-rhomboidale, an den stark vorgczogonon Sei-

ten ziomlich lang ziigospitztc, jedocb von der Scblafeuscluippe enlfornte, vom und binten

kurzspitzige Zwiscbonschoitolbein nach binten sich noigt. Am kurzen, breiten lliiiter-

hauptskorpcr bemerkt man auf der Aussenllache einen centralen Liingskamm, neben vvelchem

jedcrsoits sich eine Grubc befindet. Die ansebniichen, langlicb-viercckigen, vorn mit den

unlern Winkel tief herabsteigenden Scheilelboine, bieten eine naudiafte Wbibung. Ein

kleiner Ilinterhauptszitzeufortsatz ist deullich vorhanden. Die dicbt bis an die bullae osseae

reicboniien, ziomlich kurzen, hinten stark divergirenden, vorn ziomlich stark convergiren-

den, cher denen der Gcrbillen als denen der Mause iibnlichen Fliigclfortsafze des Keilbeins

sind etwas nach aussen gebogen. Die hinten breitere, dreieckige, ziomlich tiefe, Fliigel-

grube erscbeint dahor ebenfalls et>vas schriig. Die innern Fliigelfortsatze treten woit star-

ker vor als die aussorn. Die ziomlich ansehniichon Knochonblason der Scblafonbeino ragen

nach obon bis gogen die Gchorgange et\\as vor. Soibst der Zitzonthoil ist etwas aufge-

Iriobon. Die Alvoolartbcile dos Ober- und Unterkiofers sind niodrig. Der zwischen den

Backonzahnon bofindlicbo, ziomlich broite, etwas verkiirzte, horizontale Gaumcntheil der

Oborkiofor liogt mit dom horizontalen Thoile der Gaumenbeine in ciner Ebene. Die sehr

langcn foramina iiicisica werden vom Ober- und Zwischonkiofor gobildot und liogon mit

ibrom bintorstcn Ende dom zweiten obern Backenzabn gegeniibor, obne sich vorn den

Scbnoidozabncn nambaft zu nahern Die Uiiteraugonboblonlocher sind droiockig, sohr an-

sebnlich, etwa doppolt so gross und unten namhaft woiter als der obère Thoil der Na-

senoffnungen, oben aber zugespitzt. Die obère Wurzel dos Jochfortsatzes des Oberkiefers

erscbeint abwoiihend von der der Mause lang, von aussen nach innen zusammengodriickt

und am oborn Ende sehr scbmal und fast fadonfôrmig, unten aber broitor. Die untere

Wurzel dossolbon ist kiirzor, ziomlich stark nach hinten gebogon, von vorn nach binten

zusammengodriickt und broitor (bohor) als das obère Ende der obern. Aus der Ilintorflache

ihres Basaltheiles entspringt ein kloines Bliittchen, das einen Ilalbkanal zum Durchgang

des Unteraugonhohienncrven bilden hilft. Die von der Scite zusammengedriickten, mit

vorn sehr hohen Jochbeinen versehcnen Jochbogen, liegen mit ibrem am meisten nach
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untcn steigcnden Bogentheile mit der Gehoroffnung in einer Ebene. Die mausearligen Thra-

ncnbcine bcfinden sicb als schr kleine Plaltchen theils bluter, Ibcils unter der obern

VVuizel dir Obi-ikii'fcrjocbfoilsalze und trettMi nur als scbmale, kleino, mit dcr Lupe

dcutlich beincrkbare Hockeicbon nacb oben. Dcr Wangcntbeil dos OberkiefiTS ist der

ob(M'ii llJilfte dor obcrn VVurzi'I dos Oberkioforjocbfortsatzos gogoniibor tbcilwois, wie bei

don moistcn Myoïden, durcb Haut verschlossen. Eine, vor diesor diirch Haut vorschlosse-

non Stolle, wie bol don andorn Myoïden in einon Canal fiihronde Ooffnung habe icli aber

bis jotzt nicht wabrnolimon koniion. Ich vcrmulhe abor, dass sie sicb am vordorn Saume

dor mit Haut vcrscblosscnon Stolle iindot. Dor Stirntbcil zwiscben don Augcn erscboint

miissig breit, und viorockig. Er zeigt in der Mitle einon Langsoindruek, dor sicb als cen-

trale L.ïngsfurche auf die Nasenboine fortsetzt. Die linionformig-langlicbon Nasenboine

bioten oine ansobnlicbo Liinge. Die Nasenfortsiitze dor Zwiscbenkiofor sind scbmal und

saumartig, wie bei don ecbton Miiusen. Der ziemlirb kurze Untorkiofor bositzt ziomlich

stark divorgironile, aufsloigendc Aeste von massiger Lange. Die bakonfiirmigon, scbmalen

Krononfortsiitze des Untorkiefers liegen don langlicbon, nach binton genoigton Gelonkfort-

sijtzen gogeniibor. Die, wie boi don Sciuroïden und Myoxoïden, stark abgesetztcn, quadra-

tiseben , am untern geraden, binton in einen kurzon, nacb innon gcwendoten Fortsatz vor-

springendon, ganz bicten ebenfalls gorad abgestulzten hintern Unterkieforwinkel sonden ein

massigos platfos Hiikchcn nacb oben. Statt des am Grunde dos Golenkfortsatzes bei den

Gerbilleii vorkommenden kloinen Fortsatzes bemerkt man ausserlich eine Leiste, wie boi

den echten Mausen. Backenzahne mit ecbten Wurzeln findon sicb bei der oinzigon bis jolzt

bekannton Galtung Siiiiiithits oben vior, union droi. Ihre Kronen tragon Hockorchen und

sind an don Soiton angescbwoUoa. Die Krone dos ersten, kloinston, obern Backenzabnos liiuft

nur in oin einzigos bockcrartiges Spitzcben ans, die des lelzten, ctwas griisscre, erscboint

verscbwindend zwei- bis drei-lappig und stumpfor. Die boidon mittlorn, mebr als die

doppelte Grosse des letzten zcigcnden, viereckigen bieten vier spitzige, cinandor opponirte

Hockorchen. Dor zweite Zahn ist kaum grosser als der dritte. Die boidon vordern, gloich

grosson, viereckigen UnterkioforzJibne bositzenje vior deutlicbe, spitze Hockorchen, wahrcnd

der bintere kloinste, binton vorscbmlilorte, nur droi stumpllicbe Hockorchen, zwei vordere

und einon bintern, wabrnebmon iJisst. Die Scbadellange von der Nasenspilze zum Hinter-

haupt belrligt nur die grosste Breite dos Schadels.

Zieht man die Mebrzabl dor Schadolmerkmale nobst dem Zahnbau und die âussere

Gestalt in Botracbt, so erscboint Sminthiis als langscbwanzige, durcb den Bau dor Bac-

kenziibne und Oborlippo, so wie durcb die Ciiduiig dcr Oberkioforjocbforisatze, dor Un-

teraugonhblenoffnungon und dos Unterkioforwinkols anomale IMiiuseform. Die ungetboilte

Oborlippo, ebonso wie die Bildung der Oborkioferjocbfortsatze und die Untoraugonboblen-

offuungon lasson ihn bis jotzt als oinzigon Europaisch-Asiatischen Vcrwandtcn oinor in Siid-

amcrika hoimiscbon, abor durch andore Morkmale, unter andern durcb die Unterkiofer-

form, sehr verscbiodencn Gattung {Ilolochilus miln) auftrelen. Eine solche Fonn miichte
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ich aber nicht mit Wagner (Schreb. Sàugeth. Suppl. III. 1. S, 607) durch die Ein-

schiebung der Arvicolen von den Miiusen trennen. Sollen das Verhalten des Wurzoltheiles

des Jochfortsatzcs des Oberkiefers und die damit im innig^en Zusammenhange stehende

Bildung des Uuteraiigenbohleniocbes zum bestandigen, vorwaltenden Maasstab der Aufstel-

lung von Gruppen hijherer Oidnung nach W'aterhoiise's Vorgange benutzt werden, so

konnte freilich Sminihus nicht bei den ecbten Mausen gelassen werden, sondern wiirde cher

den Spalacopodoïden [Psamimryctinen Wagner s) anzureiben sein. Einer Vereinigung mit

den Spalacopodoïden wiirden sich aber die nach dem Typus der Eichhornchen und iVIyoxen ')

gebildeten hintern Unterkieferwinkel widersetzen. Ich liess sie daher als Reprasontanten des

Hyslrkhoiden-Typus , dem die Spalacopodoïden angehoren, im Betracbtdes ubi plurima nitent

bei den Mausen, steilte sie jedoch als Typus einer eigenen, anomalen Abtheilung auf. Die

mit Sorgfalt benutzten kiinftigen Entdeckungen werden dariiber entschciden, ob die frag-

liche, 80 anomale Abtheilung, bei, den Mausen bleiben konne oder als Sininlhoides (nob.)

zu einer eigenen Familie zu crheben sei. Craniologisch lasst sich wenigstens die Abthei-

lung ^'/«('«(/h/s eben so gut, wenn nicht fast besser als so manche der angenoramenen

Familicn {Spalacoides u. s. w.) begrenzen.

B. Gemischte Schadeiformen , naraentlich solche, die entweder zwischen denen der Myoïden und

Sciuroïden stehen, oder mehr oder minder bedeulende Ankliinge an beide darbieten,

oder Iheilweis zu den Hisiricimdcn hinneigen.

Wenn einerseits die Sciuroïden und Myoïden als reine, eigentliche Reprasentanten

zweier besonderer Schadcitypeu auftreten, so giebt es andererseits auch Nager, die als

Verbindungsgheder der beiden genOjPnten oder anderer Typen anzusehen sind, indem sie

durch cine grossere oder geringere Zahl von Mcrkmalen dem einem oder andern Typus

sich mehr zanoigen oder sich von ihm entfernen. Es gehoren nach meiner Ansicht dahin

die Gruppen (Familien) der Myoxoïden, Castoroïden und Sciurospalacoïden.

1) Sminihus erscheint indessen craniologisch nichl blos darch den Unterkieferwinkel den lUyoxoïden verwandt,

sondera stimmt namenllich mil Myoxus avellanarius durch die obère Ansicht des Schadels, die Form der Jochbeine,

die kurzen Flijgelfortsalze des Keilbeins, und die Tolalform des Unterkiefers iiberein, so dass die Sminthen aiso,

ausser ihren vorwallenden Mauseâholichkeiten, auch unverkennbare Beziehungen zu den Myoxoïden wahrnehmen

lassen. Da nun aber die letztern auch mausearliçe Charaklere in vorwallender Menge besitzen, so kann Sminthus

als ein cigenthiimliches Verbindungsglied zwischen Myoïden, lUyoxoïden und Hystrichomorphen geiten.
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CAPITEL IV.

Ueber die cpaniolosisclieu Grenzeii dcp Faniilie der ITIyoxoïden.

$ 1-

Einige Worte zur Geschichte der Myoxoïden.

Die Myoxoïden wurdcn friiher von Linné und andern theils zu den Eichhornchen als

Sciurus Glis U.S. vi., theils zu den Miiusen gebracht, obgleich schon Gesner, Klein und

Brisson ilire seibststiindige Natur erkannten und sie als Glis bezeichneten. Erst seit

Schreber fiir sie den Namen Myoxus {Mvo<o^ Oppian) vorschlug fasste man sie wenig-

stens als eigene Gattung genauer auf. Als Illiger seine Familien der Nager aufstellte

brachte er die Gattung Mjoxhs zu den Eichhornchen. Dasselbe thaten auch Gotth. Fischer

und Okeo (1816). Ranzani und Fleming reihten die Myoxen (wegen der flachkronigen

Backenziihnc) den Àrricolen u. s. w. an. La treille versetzte sie in seine Famille der

Marini. Lesson folgte ihni. Willbrand bringt sie zu seiner Famille der Sciuri, ebenso

Bonaparte (Saggioj und VViegmann (1

—

k. Ausg) ; Van der Hoeven {Haiidb. 1. Jusg.)

zieht sie dagegen zu den Myoiden, ebenso Swainson. — Oken [Naturyesch. 2. Ausg.)

war der erste der (1838) die Myoxen als eigene, von den Miiusea und Eichhornchen

verschiedene Gruppe unter der Bezeichnung c, BUche, {Glis, Myoxus) hervorhob. VVater-

house fiihrte bald darauf die Gattungon Myoxus und Graphiurus , ohne Oken zu erwah-

nen, als Myoxidae auf. Keyserling und Blasius zogen die Schiafer als besondere Un-

terabtheilung (Siebenschliifer) zur Famille der Eichhornchen. A. Wagner, der sehr pas-

seud Myoxus in die Untergattungen Graphiurus. Glis, EUomys, und Muscardinus zer-

fàllt, folgte indessen mit vollem Rechte Oken und VYaterhouse. Dasselbe geschah

von Lesson [iSouixau tableau). Burmeisler will dagegen eine besondere, aus Myoxus

gebildete Familie nicht gelten lassen, sondern reiht dièse Gattung, wie dies friiher schon

geschah, den Mausen an. Die List of the specim. of t/ie Mainmal. in the British Muséum

fiihrt die Myoxoidae als Myoxina unter den Gerboidae auf und stellt sie z^\ischen den

Dipina und Sciurina. Gravenhorst bringt sie mit den Sciuriden, wie Illiger, zu den

Agilia, Bonaparte [Calalogo und Conspeclus) aïs Unterfamilie zu den Muriden. Dasselbe

that auch noch spater Burmeistcr [Ferzeichniss) , wjihrend Schinz und Krauss, Wag-

ner und Waterhouse foigten, Berthold {Mitlheilungen) aber Illiger's Ansicht bei-

behielt.

Mém. se. nat. T. VH. 23
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$.2.

Charakteristik des Schâdels der Mijoxoïden.

Taf. I. Fig. 8 — 14. fMijoxtis GlisJ.

Dor von oben oder von der Scite gesehene Schiidel der Bilchc') macht, besonders

wenn nian den von Myoxus f/lis oder nitela zum Maasstabe nimint, g-ewissermassen den Ein-

druck eines Jrcicolen- oder Ilamstcr-Schadels, wahrcnd die Detracbtung seines Basallheiles

offenbar, besonders wegen des Verbaltens der Keilbeinflugel und ihrer Gruben, so vvie der

Lage und Entwickelung der foranniia inciska an die Eicbhorncben und Eicbhornmduse

[Murini) erinnert. Sludirt man die Einzelhcitoii seines Baiios nlilier, so ergiebt sich, dass

er Merkmale besilzt, die bald mebr bei den Sciurotden , bald inehr bei den Myvïdeii ge-

funden werden oder den Eichliorncben, und besonders den der Eichliôrnchen iihnlichern

Miiusen (Mures proprii) gemeinsam angeboren.

Als Eicbhornahniicbkeiten miichle man nachstehende deuten konnen: 1) Die nicht,

wie bei den IMausen, von oben nach unlen, sondern von vorn nach hinten (uie die ein-

fachen Oberkieferjocbforlsiitze der Eicbborncben) zusainniengedruckle und daher diinne, plat-

tenartige obère VVurzel der Jocbfortsatze der Oberkiefer; so dass also die beidcn Wurzeln

der genannten Fortsatze auf gieicbe Wcise zusammengedriickt und gewissermaassen aïs

Uebergang zur einfacben Wurzel der Oberkieferjochfortsutze der Sciuroïden erscheinen.

2) Die ziendicb breiten, quadraliscben, binlen scbriig abgestiitzlen, unten und innen ^\ie

bei Sijeri/iojiliiliis Eversmanni , <jtttlalus, bre\ icuuda , Sciuroplerus \oluns und Tamias slriatus

ziemlicli scbarfwinkîig^; einspringenden, oben und binlen in ein kleines, nacb oben ge-

wendoles Spilzchen endenden bintern VVinkel 'j des mit mehr oder weniger rundlicben

oder ovalen, nicht mit scbmab-n, langlichen Gelenkkijpfen versebenen Unterkiefers'). 3) Die

1) Abbildungen des Schiidels sind bereiU von mobrereo MijoxoïiUn Torhanden. Den von Mijoxus Glis bat

n'A 1 ton Shlele der .\aijer, AInh. I. Taf. YlII. i. A', und denselben Fr. Cuvier ?loiw. Annal, de Mus. 1. lab. 17. fig. 1, 2,

ebenso wie den von Mijoxus muscardinus ebend. Fig. 5, 6 abbilden lassen. Der von Graphiurus capensis wurde von

F. Cuvier a. a. 0. Fig. ;}, A und Waterhouse Charlesworlh Hlagaz. 111. p. 185 dargestellt. Ueber die Un-

tergatluDgen des Genus Myoxus s. Wagner Ahliandl. der MUnchner Ahad. plnjs. Ahth. 111. 1. S. 17G, wo auch auf

Taf. 11. Fig. 1 — 4 der Scbàdel von Myoxus mdanurus abgebildcl ist. Pelers Reise nach Moscimlique, Zoologie Sdu-

gellt. Taf. XXSV. Fig. 1. verdankcn wir die Abbildung des Schâdels seines Myoxus (GraphiurusJ murinus.

2) Bei Sciurus vulgaris , leucotis , Langsdorfil, rutilus, Arctomys Bobac, caligala, carnlsc/ialica, Spermophilus fui-

vus, leplodaclylus, cilillus und l'teromys nitidus ist der fraglicbe Winkel mebr oder weniger stunipf.

3) Der Uuterkieferwinkel ist ùbrigens iiber seinem bintern unlern Winkelvorspriingen bei Myoxus nitela, dryas

und Muscardinus von einer Oeffnung durcbbobrt, worinn Waterhouse (Charlesworth Magaz. 111. p. iH8) eine

Aehnlicbkeit mit den IJipodoidae findot. Ueberbaupt erscheint der L'nterkiefor durch seine Verkiirzung und stark

divergirenden Aeste Dipoden-arlig, nâbert sicb aber auch bierdurch Tamias, Sciuropterus und mancben Spermophilen,

(Sp. Eversmanni etc.)

4) Der den Eicbhdrnchen Ira Habitus am meisten ahnlicbe Myoxus Glis, stebt denselben auch durch die auf

dem unlern Saume des Jochbeins schwach angedeutete Liingsfurche, ebenso wie durch den undurchbobrten Unterkie-

erwinkel naher als die drei andern oben genannten Arten. Myoxus Glis und nilela nâhern sich iibrigens auch den

Sciuroïden durch ein kleines, am untern vordern Winkel der unlern Wurzel der Oberkieferjochrortsàtze vorkom-

niendes Hockercben, welches iibrigens auch bei Bydromys erscheiut.
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der Zahl nach ,
**

,j, wenigs.tens was den Untorkiofcr aninnçt, der bei den Sciuroiden horr-

scheiiden Zahl niihcr stchoïKleii, in ziomliih parallelen Rcihen bcfindlichen Backenzahne,

deren Kroneii in dcr Bikiung iliror Schmolzfallon sich ebenfalls niobr donen uiancber

eclitcn Sciuroiden ans der Section der Sciurini, namentlich denen der ecbten l'teromys

der INeuorn als denen der echten Myoïden nahern.

Als Aehnlicbkeilen mit den Miiusen im Allgemeinen sind -folgende Formverbaltnisse

zu betiachlen:

I) Die der dcr Mydiden im Allgemeinen, besonders der der Arvicolen imd Criceten

mehr oder weniger ahnliche scbmlilere Slirn und die ahniich geformte Ilirnkapsel, die je-

doch, wie die der Murinen, am vordern Rande der Scbliifenbeinschuppe keinen Kamm be-

sitzt. 2) Die kaum ang'edeuleten (airicoleiuHinlichen) , stumpfen Augenbraunbogen, denen

der bintere, bei den echten Sciuroiden stark entwickeltc Fortsatz feblt, was indessen anch

bei Flfijiloudon der Fall ist. 3) Die mit einer doppellen Wurzel versehenen Joclifortsiitze,

h) Die, wie bei den Myoïden, der Nasenoffnnng opponirten, fast wie bei Ilydromys gcstal-

teten, meist halbmondformigcn, zuweilen {M. avellanarius), ovalen, am obern und untern

Ende ziemlich gleich verengten, Unterangenbohlenlôcher. 5) Die unter der obern Wurzel

der Oberkieferjocbfortsatze etwas nach vorn geschobenen, und daher mebr myoïden- als

sciuroïden-abnlichen Thranenbeinchen. 6) Dio an einer Stelle der Unteraugenhohlenoffnungf

gegcniibcr nur durch Haut verschlossenen und vor derselben von einem Canalchen durch-

bohrten VYangenlheile der Oberkicfer. 7) Das in querer Richtung' stark entwickelte, von

den ScblJifenschuppen an den Seiten wenig; entfernte, oder zuweilen mit seiner Spitze da-

ran stossende, wie bei den Myoïden, selbst bei altern Schiideln |lango getrennte Zwischen-

scheitelbein. 8) Der aliweicbend von dem der Sciuroiden wie bei den /arvicolen hinten

noch zwischen den hintersten liackenzabnen ausgerandete Gaumen.

Als den Dlyoxoiden mit den Eichhiirnchen und Miiusen, besonders mit den Murinen

(Eichhorniniiusen) , theilweis aber auch mit den Arvicolen gemeinsame IMerkmale kann

man nachstebende ansehen: 1) Die an die Murinen und Sciurinen erinnernde Gestalt und

mehr oder wenig-er horizontale Fagc der Fliigelfortsatzc des Keilbeins und der Fliigelgru-

ben. 2) Den ahniich dem mancher Ànicolen und der Sciuroiden etwas nach hinten ge-

senkten hintern Theil der Ilirnkapsel. 3) Die im Allgemeinen nach dem Tjpus der Eich-

hiirnchen und i)hirinen gebildeten, gerundeten, ansehnlichcn hullae osseae und den in kei-

nen, wenigstens keinen entwickclten Kamm bei den beiden genannten Gruppen, wie bei

den Arvicolen vorgczogenen vordern Rand der Scbliifenschuppe. h) Die wie bei den Sci-

uren und Anicolen, besonders hinten, weniger nach unteii sieigenden, platten und etwas

hoben, wenigstens etwas holier als bei den echlen IMiiusen erscheinenden, von einer Seite

zur andern zusammengedriickten Jochbiigen. 5) Die in Dezug auf massige Lange etwa die

Mitte zwischen denen dcr nieisten Myoïden und denen der Sciuroiden haltenden, in der

ganzen hintern Ilalfte vom Oberkiefer, wie bei den Myoïden, gebildeten, als Ilinncigung

zu den Sciuroiden aber den Scbneidezahnen niiher, von den Uackenzahnen dagegen enlfernter
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stehenden foramina incisiva. 6) Die bel mehrern Arten {Myoxiis Glis, nilela und dryas)

am unterii Winkel der Unteraugeuholilenoffnung-, wie bei den Sciuroïdeii und Ilydromys,

in ein Hockerchen vorspriiig-enden Obeikiefeijocbfortsatze.

Bei der gonaucrn Wiirdigung mocbteu den oben gemncbten iMittheilungen zu Folge

die Beziebungen zu den Mausen bol wcitem iiberwiegen. Da indessen doch eine nicht ganz

unbedeutende Menge von Eicblioinahnlicbkeiten oder weiiigstens von solcbeu Bildungen

vorbanden sind, \telcbe als Veischmelzungeu dos Eichliorntypus mit dem der Myoïden an-

gesehen werdcn kijnnen, da ferner die ScbUifer abweicbend von den Myoïden und Sciu-

roïden keinen Blinddarm besitzen, so diirften sie wobl nicbt mit den Myoïden zu vcreinen,

sondern mit Oken, Waterbouse und Wagner passender als eigene Gruppe {Myoxoïdes)

zu betracbten sein. Den Sciuroïden koiuien sie auf keinen lall angereilit vverden. Eine

Vereinigung derselben mit den Myoïden, wiirde die Cbarakteristik dieser formenreichen

Familie nur noch mebr erscbweren ').

S- 3.

Beziebungen des Bilchschadels zu den Castoroïden.

Der von oben gesebene Schadel der Myoxen bietet unverkennbar eine gewisse, durch

seine Beziebungen zu dem der Anicolen und Criceten veruiittelte Aelinbchkeit mit dem

des Bibers, die sicb namentlicb in dem ziemlicb breiten, die Augenboblen trennenden

Zwiscbenraum, ja selbst in der Bildung und Breite der Ilirnkapsel und Schnautze, so wie

durcb die als diinner Saura bis zum obern Tbninenbeinende gebenden Jocbbeine ausspricbt.

Die Jocbfortsalze des Oberkiefers, welche aus ibrem vordern Ilande keinen freien Fortsatz

aussenden, bieten durcb ibre plattenformige, selbst oben von vorn nacb binten zusam-

mengedriickte Gestalt und die von ibnen nacb ausscn begrenzte nur mJissige Unteraugen-

hôblenoffnung, gk'icbfalls BiberabnUcbkeiten. Die perpendiculiiren Unteraugenboblenoffnungen

sind freilich bei den Myoxoïden bedcutender, namentlicb mebr nacb oben ausgedebnt als

beim Biber und neigen sicb deutlich weit mebr zu dcnen der Myoïden bin, jedocb so dass

in BezHg auf die liefere Lage und geringcre Giosse der untern Augenboblenoffnungen die

Sciuroïden dem Biber niiber zu steben kommen. Die zu dcnen der Ankolen binneigenden,

weit nacb aussen tretenden Jocbbogen und die dadurcb stark erweiterten Scblafengruben

lassen sicb ebenfalls als Biberâhnlicbkeiten deuten, obgleicb aus der Familie der Sciuroïden

1) Beinerkenswertli erscheint, dass sicb Sminihiis hinsichllich der obern Ansicbl des Scbâdels, namentlicb

des Hirnkàstchens, der Form der Jocbbeine, der kurzen Fliigelfortsâlzo und der Form des Unlerkiefers , namentlich

seine hintern Winkel den Myoxen, besonders Mijoxus avellanarius n.iberl. — Aucb die Galtnng Dendromys zeigt in

Bezug auf die obère Ansicbl des Schadels, die Gestalt des Hirnkîistcbens, die nicht lief nacb anlen gebenden Jocb-

bogen, das stark quer entwickelte os interparietale und den mit Yerkiirzten, stark divergirenden Aesten versebenen

Unlerkiefer Aehnlicbkeit mit den Myoxen, obgleicb sie durch die Winkel dcsselben und den Bau der Backenzàbne

u. s. w sebr abweicht und den echten Mausen sicb anreibl.
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auch die Àrctomys \wit abstehendc Jochbog-en besitzen. Der Untcikiefer, der, abweichend

von detn des Bibers, quadratiscbe, stark iiach uuten gewendete, hinten gcradrandigc hin-

tere Wiiikelforlsatze bielct, liisst sicb dagcgen nur ganz im AUgcmeincn mit dem des

Bibers verglcichen. Die Backenziihne der Myoxoïdeii sind zwar durch die platlen, biJcker-

losen Kroneii und die Schmelzfalten derselben denen des Bibers iibnlicber als die der

Myo'iden, konneti aber docb nicht in Bezug auf ibre GriJssenverbaltnisse und den speciel-

len Bau ihrer Schniel/falten damit ideiitifizirt weiden. Im Allgemeinen niibern sicb aber

genau gcnommen die Myoxoïden hauptsacbUcb weg^en ihres mebr mause- als eicbborn-

artigen Scbadels dem der Biber.

Die Myoxoïden unterscbeiden sicb indessen nesentlicb von ihm durch die einfachen

processus mastoidei oicipitales, den auf seiner unlern Tliiche mit keiner Grube versebe-

nen Hinterhauptskorper, die deutbcb zweiwurzUgen Jocbfortsiitze der Oberkiefer, die grôs-

sern, etwas mebr nach binteu und oben g-escbobenen, der ganzen Ilijbe der Nasenoffnungen,

nicbt blos ibrem untern Ende opponirten forainina infraorbitalia, die den untern Tbeil

(Gaumentbeil) des Zwiscbenkiefers an Lange erreicbenden, aiso iJingern, mebr miiuseabn-

lichen, zum grossen Theile von den Oberkiefern gebildeten forainina incisha, so wie die

die Seitenvrand der Alveolen des Oberkiefers nicht bedeckenden, sondern nur mit ibrem

hintern Uande damit verbundenen Fliigelfortsatze des Keilbeins, die nicbt vorragenden Gehor-

gange, den vorn und binten gleich breiten , zwischen den bintersten Backenzabuen ausge-

randeten Gaumen, die tbeilvveis (den Oberkieferjocbfortsatzen gegenùber) durch Haut ge-

schlossenen VYangentheile der Oberkiefer und cndbch besonders auch durch die sehr ab-

weichende Gestalt des Unterkiefers.

CAPITEL V.

Craiiiologiisclie Cliarakteristik der Fainîlie der CasAoroïden.

Der als Capitel V der vorstehenden Abbandiung («Bhcke auf die Gescbichle der Clas-

sification der Ordnung der rVager») mitgetheilte Abschnitt enthalt bereits die notbigen

Nachweisungen iiber die systematische Stellung, welche man der Gattung Castor zu ver-

schiedenen Zeiten angewiesen hat. Es ist dahcr iiberfliissig hier die dort bereits mitge-

theilten Ergebnisse zu wiederholen, sondern gniigt darauf zu verweisen. Abweichend von

der sonst in dieser Abbandiung befoigten Behandiungsart des Gegenstandes wird iibrigens

hier eine nur auf die Bibergattung beziigliche gedriingte, craniologiscbe Beschreibung des

Biberschadels geliefert. Es mijchte dies um so passender erscheiucn, da ja der Biber den

1) Skelete und Schàdel von Castor sind bei D'Alton Skelete der Nager Abth. 1. Ta% IL und YlII. g, so wie

bei Brandt und Ralzeb. Mediz. Zool. Bil. I. Taf. 3 abgebildet.
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ei"-entlichen Kcrnpunct der Untersuchungcn bildet uiid dicselben liervoriicf. Eine solche

Beschrcibung^ kann gleichfalls als cianiologiscluT Charakter dcr Gattung Castor angcselicu

wcM-den und im V<'icin mit deii obcn (S. 52) gelieferton, von mcbrern, don Biberschiidel

in den verschiedensten Ansicblen darstellcndcn , Tafein beglciteton craniologischcn Unter-

schcidun"^smerkmalcn dos ait- und neuweltlicbcn Bibers, einen Beslandthcil eines kleinen

monograpbischcn Abiisses darstcllcn.

Im All"emeinon darf nian deni von obcn betracbtetcn Bibeiscbiidel einen breit-eirun-

den Umiiss zuschrciben und die Behauptuiig ausspiechcn, dass er, abgosehen von mehr-

fachen, entweder ibni allein zukomnienden, oder mit andern Nagorn (besonders den My-

oïden, Sciuroïdeii und Ilyslrkhoïden namentlich Erclhizon) gemeinsamen iMerkmalon am

meisten mit dcm der Myoïden und zwar bauptsiicblich mit dem der .Inicolen iiberein-

stimme*). Die am meislen ia die Augen fallenden, auf dièse Aehniicbkeit beziiglichea

Merkmale sind bereits oben naher angedeutet (siebe S. 165). Aucb wurden dort die zahl-

reicben Abweichungen dos Bibers von den Myoiden, namentlich auch von den Ànicolen

nahcr erlautert. Es gilt daher hier nur den Bibersch;idel im Ganzen zu charakterisiren,

wobci ich mich bemiihte, die andern Nager ohne weitere Vergleichungen ira Auge zu

behalten.

Die ganze unterc Fliiche des im Ganzen als kurz und hinten ziemlich breit zu be-

zcichnende'n Ilintorhauptskiirpers, bildet eine rundiich-ovale (europiiischer Biber) oder lang-

lich-viereckige (amorikanischer Biber) von hoben, erhabenen Raudern eingofasste, in der

obern Wand zuwcilon von einer centralen Oeffnung durchbohrte, sehr tiofe Grube. Die

massig-hobe, cher niedrige, oben breite und in einen starken, gebogenen oborn Kamm
vorspringcnde, hinten porpendikuliire und ziemlich platte und flache, jedoch haufig mit

eingedriickten Gruben und einer centrabn, perpendikuliiren Lângsleiste versehene, halb-

mondformige Ilinterhauptsschuppe scndet aus jedem ibrer untora VVinkel ihres Gelenk-

theiles einen platton, halbmondformigen oder langlith-viereckigen, ansehnlichen Fortsatz

(Ilinterhaupts-Zitzenfortsatz) aus, der sich vorn tbeihveis an den Zitzenfortsatz des Schlii-

fenbeins legt. Am obern Ende des Gelonktheiles bemerkt man ein dem freien Ende des

Gehorganges opponirtes emissariuin. Auf der Oberseite des Schiidels, tritt die Ilinterhaupts-

schuppe als mohr oder weniger bedeutender, dem Scheitelbein opponirtor Saum vor

Der langliche, vorn verschmiilerte Keilbeinkcirper, ist cher kurz als lang zu nennen. Die

grossen Keilbeinfliigel siiul hinten niedrig und geradrandig abgcstutzt, vorn dagegcn er-

heben sie sich und stossen nicht blos au die Schltifen- und Stirnbeine, sondern auch nach

1) Bemerkungeii iiber den Scbiidelbau des Bibers, meist in Begleilung von Abbildungen, sichen bei Buffon

lUist. yill. p. o2'i) Wiedemann (Arcliiv jur Zoolixjie Bd. 1. S. 1. §. 61 —77); — Cuvier > Recherches s. l. nssem,

foss. éd. 8. vol. VJJI. p. 17 — 21); — D'Alton (Skelele der Aager I.); — Brandt und Ratzeburg {Medizin. Zoolog.

/. S. IC); — Waterhouse (Loiidon Mmjaz. lt*39 p- 598); — Wagner (Siiiiplem. zu Sclirebor lY. 2. p. 3); —
Niisson Scandinav. l'aioia andr. nptag. p. 417) uiid Todd Cijclop. of avalomij p, 3G8) Einzeine, zerstreule Be-

merkuDgen dariiber fiudet man in Cuvier 's Leçons und Meckel's Yergl. Analomie.



Zoologie. Untersuchungen iiber d. craniol. Enlwickelungsstufen d. Nager d. Jeiztzeit. 1 83

oben an die Schcitelbeine, so dass sie dort dem untcni Ende der Tliianenbeine gegcniiber

b'egoii. DieFliijelfortsatze sind pcrpcndicular imd zicmlich lang. Der aussore viel kiirzcro, am

Grande von einer Oeffnung- durciibolirtc, sendet nach ausscn uiul untcn einen Fortsatz

oder Ilakcn ans und schiebt sich mit seiner plattenartigen vordern llalftc nocb auf den

hintorn Theil der Aussenseite des Alveolarfortsatzes, wabrend seine hintere, innere Iliilfte

die Fliigelgiuben aussen nur als scbarfer, schmaler Saum begrenzt. Der innere, hinten

bakenformige, perpendiculare, liingere, geht bis ziir ùttlla, womit er sicb vcrbindet und bilft im

Verein mit dem vordern Ende der bulta und dem Kcilbeinkorper mittelst des dbern Theiles

seines Endhakens einc betrachtliche, ovale Oeffnung bilden. Die dreieckigcn Fliigelgruben

sind nur am vordersten, etwas gekriimmten Ende, gonz gescblossen, von da an aber nach

aussen offeu. Die oben mebr oder weuiger g-eradrandigen, mit ihrem obern Rande dem

obern Thriinenbeinende opponirten Scblafenbeinscbuppen sind ungcmein niedrig, so dass sie

tiei'er aïs der obère Tiieil der iNasenoffnung mit ihrem obern Rande liegen und nur den Seiten-

saum des Scbadels bilden. Sie senden hinten und aussen einen eigenen, oben auf den lang vorge-

zog-enen Gehorgang sich legenden, und mit ihm in die II(3he steigeuden, am Grunde eing-e-

drùckten, dreieckigen Fortsatz nach oben, treten aber mit dem vordern Rande kammartig vor.

Der aus ihnen entspringende, stark verlangcrt-viereckige, fast horizontale, ziemlich stark

nach hinten, aber nur miissig nach unten gewendete, unten mit einer tiefen, breiten Rinne

zur Einlenkung des mit einem breiten Gelenkkopfe des Unterkiefers versehene Jochfortsatz

schickt nur einen kurzen, kiâftigen, dreieckigen, hakenformigen, vorn in pcrpendiculiirer

Richtung comprioiirten, mit der vordern Spitze dem hinteru Ende des Alveolarrandes ge-

geniiber liegenden Fortsatz zum Jochbein. Die ansehnlichen , hinten grubig eingedriickten,

und oben hinter dem Gehurgang von einem Emissarium durchbobrten Zitzcnlheile senden

einen mehr oder weniger viereckigen, ansehnlichen, am Ende abgestutzten, kriiftigen Fort-

satz aus. Die nierenfôrmigen, ziemlich ansehnlichen biillae osseae laufen nach innen und

vorn in eine am Grunde breiten, verkiirzt -dreieckigen, niedergedriickten, rauhen, platten, mit

einem mehr oder weniger zackigen Innenrande versehenen Fortsatz aus. Die knochernen

Gehiirgange bilden einc lange, von unten nach oben steigende, etwas nach vorn gewendete,

am freien Ende einen eigenen, freien knochernen Ilalbring tragende, unten comprimirte

und mit einem auf die huila ossea theilweis fortgesetzten Langskamm versehene, sliirker

als bei irgend einem der mir bekannten Nager, seibst starker als bei den Chinchillaiden,

nach aussen vorragende Rohre. Die stark verlangerten, elwa sechseckigen, in der Mitte

miissig convexen, vorn und hinten eingedriickten, vorn und oben zur Aufnahme des Stirn-

beinendes winklig oder fast hakenformig ausgeschnittenen, hinten und oben meist in ei-

nen doppelten Bogen zur Aufnahme der Zwischenscheitelbeine ausgeschweiften Schcitel-

beine sind wenig kiirzer als der halbe L.ïngendurchmesser des Scbadels. Der vordere

schrage Saum derselben bildet, indem er sich mit seiner aussern Ecke nach unten in die

Augenhohle umbiegt, wo er stark grubig eingedriickt ist um sich hinten mit der Schla-

fenschuppe, unten mit dem grossen Keilbeinflugcl, vorn aber mit dem Stirnbein in der



184 J. F. B R A N D T, Zoologie.

Augengrube zu vcrbinden, einen Kamm, der dem obéra Ende des Jochfortsatzes des

Obeikicfcrs gegeniiber sich an don vordern Kamm der Schlafcnscbuppe legt, unten aber

tbeilweis mit einem seitlichen Kamm des Stirnbeins sicb verbindet, mit welcbem er nach

oben einen mehr oder wenïger deutlicbcn [liicker (den bintern Aiigenbraunbocker) bildet. Das

urspriinglich aus zwei der Lange nacb verscbmolzenen Knocben gebildete Zwiscbenschei-

telbein, ist mebr oder weniger geigenformig, zuweilen dreieckig-pyramidaliscb und stets

viel langer als breit. Aiif seiner IMitte erhebt sich, aber nur bei altern Thieren, ein mehr

oder A\eniger hober, mit dem Ilinterbnuptskamm sich vereinender Liingskamm, der den

jiingern Individuen fehlt. Die auf ihrer Oberseite platten, binten und innen starker ver-

langerten, verschmiilerten und kurz zugespitztcn, vorn viel breitern Stirnbeine sind selbst

bei alten Thieren getrennt und kommen in Bezug auf ihren grijssteu Langendurehmesser

fast dem drillon Tbeile der Lange des Schadels gleich. Ihre Gestalt ist verschobcn vier-

eckig, ibr innerer Rand gerade, ihr iiusserer doppelt ausgeschweift, ihr vorderer mehr

oder \\eniger einfach gebogen oder fast gerade und gezackt, ihr hinterer aber stets kurz

zugespitzt oder etwas abgeslutzt. Ihr vorderer ausserer W'inkel springt in einen hocker-

arligen, grossern vordern Augenbraunfortsatz und die Mitte ibres aussern Randes in ei-

nen bintern, kleinen, durch einen Vorsprung des vordern Endes des Scheitelbeins ver-

starklen, mebr oder weniger cntwickeiten IJocker (Ilinter-Augenbraunhocker) vor. Beide

eben genanntc Ilocker werden durch cine bogenformige Ausrandung geschieden. Die Au-

genbraunbcigen sind stumpf und dick und legen sich binten theils an den erwahnten Schei-

telbeinkamm, theils biegen sic sich mebr nach innen und oben, indcm sie sich mit einer

mebr oder weniger neben der Mittellinie des Schadels auf dem obern Saume des Schei-

telbeins verlaufenden, stumpilichen, mehr oder \Ycniger geraden oder gebogenen Leiste

(Schlafenleiste) vereinen. Die Leisten beider Seiten convergiren in einen mehr oder weni-

ger spitzen Winkel gegen den Zwischenscheitelbeinkamm, der bei jiingern Thieren wenig-

stens gegen das Zwischenscheitelbein geht. Der fast rhomboidale, tief eingedriickte, mit sehr

gezackten Randern versebene Augenlheil des Stirnbeins verbindet sich binten mit dem

grossen Keilbeinlliigel und dem Scbeitelbein, unten mit dem grossen Keilbeinlliigel und dem

Oberkiefer, vorn und oben mit dem Thrtinenbein, vorn und unten aber mit dem Ober-

kiefer. Die nicht ganz unansehnlichen, wegen der dieselben vorn ganz deckenden, breiten,

nicht durcbbrochenen, einwurzligen Oberkieferjochfortsatze auf der Vorderflache des Scha-

dels gar nicht vorlretemlen Thriinenbeine, liegen als liinglich-viereckige, ansehnliche Platt-

chen neben dem vordern aussern Stirnbeinwinkel und vor dem vordern Rande des Au-

gentheiis der Stirnbeine, zwischen ihnen und den Oberkiefern. Sie treten aber auch mit einer

kleinen, drei- oder viereckigen Flacbe nach oben auf die Oberseite des Schjidels, zwischen

dem Stirnbein, Jochbein und Oberkiefer. Auf der Aussenseite zeigen sie eine breite, in den

von ihnen und den Oberkiafern gebildeten Tbranenkanal sich fortsetzende Rinne. [Jinter den

Thranenbeinen finde ich bei den jiingern Thieren ein eigenes, rhomboidales Knochenplattchen

(sekundiires Thranenbein) , dass auch au das Stirnbein und den Oberkiefer trilt, jedoch so,
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dass anfangs zwischcn scinem untorn Rando und dom Oborkiofer ciii nur mit Haut ver-

schlosscner Raum bleibt, der spater verknbcbcit. Dcr Oborkiofer biotot eiiic ansebnliche

Grosse; ist aber unten noch nicht doppclt so lang; als der Seitouthcil des Zvvischeiikiefers

von den ScbneidozJibnen zu seinom binteni Randc g-emesson. Die Alvoolartheile fiir die

Backenzahne sind ungemein boch und divergiron mit ihrcm iintern Saume nach aussen,

wahrend der obore stark nach innon gerichtet und flach cingedriickt ist. Der selir hohe,

dreieckige, perpendiculare Wangontheil zeigt in seiner vordern Ilalfte unter dor Mitte,

nahe dom vordorn Rande, eine schrjige, dcr untern Iliilfte der Nasentiffnung opponirte,

langliche Spalte (Unteraugeniioblenloch), dercn Lange etwa '/^ der Ilijhe dor Nasenoffnung-

botrjigt, wahrend ihre Rrcitc etwa Vg der grosston Breite der tVasoniiffnung gleichkommt.

Die genannte Ooffnung, die aussen, hinten und unten, von einem unten ziendich dicken,

aufgetriebenen Rande begrenzt wird, dient lodiglich nur zum Durchtritt des Unteraugen-

hohlennerven, nicht aber gleichzeitig auch zur Einfiigung von Fascikeln der Kaumuskeln,

wie boi vielen andern Nagern. Die sehr grossen Oberkieferjocbfortsiitze bilden sehr an-

sebnliche, dreieckige, nicht ganz perpendiculare, sondern doutlich schrag von vorn nach

hinten gehende, daher bei der obern Ansicht des Scliadels nach hinten vortretende, ein-

wurzlige, unten breite und von einem halbmondfurmig ausgeschweiften, der Mitte der

Zitzenfortsatze und der bulla opponirten Rande bogrenzte, oben ziemlich stark zugospitzte

Plattcn. Die vordore Fliiche dorsolbon, ist von oincr drcieckigen Grubo cingedriickt und bietet

einen breitera (altweltlicher Diber) oder schmalcrn (amcrikanischcr Bibcr) aussorn, vor dom

Jochbcin liegenden Saum. Die hintere, ebenfalls dreieckige, ist in ihrer ganzen Ausdeh-

nung grubig ausgohijlt. Das hintere, untere Ende lauft in einen kurzen, mit dem untern

Rande des Jochbeins vercinten, dicken, unten platten Fortsatz aus, dessen hintere Spitze

dem crsten oder zwoiton Backenzahne gogeniiber liogt. Der Gaumentheil des Oberkiefers

ist hinten ziemlich gerade und horizontal, vorn aber gobogen und steigt gogen den Zvvi-

schenkicfer schrag nach oben und vorn. Der vor den Backenzahnen gelogene, viereckige

abgcplattcte, nur in der Mitte in eine flache Leisto sich erhebende Thoil ist breiter als

der zwischen don Backenzahnen liogende, dreieckige, vorn stark verschmalerte, hinten

etwas breitere, moist zweischenklige , vor dom hintern Rande von zwei Gaumonlochorn

durchbohrte. Der horizontale, dreieckige, vorn mehr oder weniger zugespitzte, hinten brei-

tere, am innern Rande in ein Kammchen sich erhebende, am hintern in einen Stachel

vorgezogcne, und nebon demselben nach aussen ausgeraudete Theil der Gaumenbeine liiuft

hinten jederseits in oinen nach aussen divorgironden Schenkel aus, der sich auf die untern

Enden der Fliigelfortsiitze des Keilbeins logt. Die hohcn, ansehnlichen, von dor Soi te ge-

sehen viereckigen, ziemlich stark von oben und hinten, nach unten und vorn gobogenoa

Zwischonkiefer sind in der untern Haifte an den Seiten grubig cingedriickt, und daher

zusammengedriickt, woshalb sic auf dor untorn Soi te durch ihre Vereinigung einen fast

Icistenformigon, schmalcn, seitlich zusammongedriickton, gcbogenen Gaumoutbeil bilden.

Ihr Nasenfortsatz erscheint nur etwa mit seinem hintern Drittel auf dor Oberllache des

Mém. se. nal. T. VII. . 24
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Schadels ;ils convexe, mit dem hintersten, slumpfern oder spitzern Ende, zwisclicn deni

Oberkiefer, dcn Stirnbcinen und den INascnbciiicn, so dass seine hinterste Spitze dem

vordern Aug'cnbraunhiJckcr gegeniiI)LT liegcn , oder ihn nach binten ùbcrragcn kann.

Der iibrige Theil des neben den INasenbeinen b'egcnden Nasenfortsatzes der Zwiscbenkiefer

tritt iiur als Seitensaum der Nasenboine auf. Der obère Rand desselbcn begt grosstentheils

auf der Obcrilache des Scbadols. Er ersclicint dort mchr horizontal als abwiirts gcneig-t

und zur Aufnabme der Nasenbeine mebr oder wenig-er bogenforniig ausgeschwoift, steigt

aber vom vordern Ende mebr oder wenig'er gebogen nach unten, uni den in der i^Iilte

ausgescbwciftcu, unlen etwas verdickten Seitenrand der Nasenoffuung, noch weiter nach

unten aber den geraden Innenrand zu bilden , der die beiden Alveoiarthcile der Z\\ischen-

kicfer mit einandcr verbindet. Der hintere Uaud steigt dicbt vor der Unteraugenhoblen-

ofiFnung ziemlicb perpendiculiir nach unten, \vo er gerade, oder ^^'inkelartig nach hiaten

umgebogen crscheiut. Die langlich- linieuformigea Zwischenkieferspalten sind kurz und

schmal, indem sie an Lange noch nicht ganz der halben Lange^ des ini Verbaltniss kur-

zen Alveolarlbeiles der Dackenzabne glcich komnien. Sie liegen ct\va in der Mitte des

zwischen den Alveolen der Schneidezahne und BackenzJihne befindlicben Gaumcntheiles.

Die sebr ansehnlichen, vor der Mitte sehr bohen, von aussen nach innen zusanimenge-

driickten, aussen platten, innen ausgebohlten, rhomboidalen, und oben verdiinnten, unten

aber verdict ten Jochbeine springen dem hintern Augenbraunfortsatz gegeniiber oben stiir-

ker fortsalzartig, dreieckig, unten sch\\;iclior stumpfwinklig vor. Ihr vorderes Ende scudet

einen kiirzern, dreieckigen, oben bogenformig ausgeschweiflen, unten millelst eines ge-

raden Randes mit dem Oberkieferjochfortsalz verbundenen, mit seinem obern Ende an

das Tbranenbein stossenden Fortsatz aus, der schriig nach oben steigt. Aus dem hintern

Ende des Jochbeins entspringt ein ziemlich dicker, hakenformiger, union platter Fortsatz,

der sich mit dem unlern Rande des Jocbfortsatzes des Scblafenbeins vereint und ibn bin-

ten, vvo er erweitert und horizontal zusammengcdriickt erscheint, als kurzes, stumpflicbes

Spitzcben iiberragt, wahrend der innerc Rand seines hintern Endes gerade und mit einer

langlichen Gelenklliiche iiberzogen sich darstellt. Die Nasenbeine bcsitzen eine liingliche

Form, sind vor der Milte am breitesten, vorn aber breiter aïs binten, wo sie in eine

scharfere oder stumpfere, kiirzere S|)itze entweder den vordern Augcnbraunbogen-Ilockern

gegeuiibcr oder weiter nach binten (etwas vor den hintern Augenbraunbuckern) enden.

Die Oberseite der Nasenbeine kann mebr gewolbt oder abgcplattet erschcinen. Die ansehnli-

chen Nasenmuscheln sind stark zeriistet, aber gleichzeitig gcrollt. Die betrachtiiche Nasen-

offnung kann eine drei- oder viereckige Form bicten, ist aber doch stets unten weit enger

aïs oben. Die Scbneideziihne sind breit, am freien Ende gerad abgestutzt, vorn glatt und

etwas convex, ihre Seiten sind nur wenig eingedriickt. Backenziihne finden sich^Vs^- ^^'^

obern, wie die untern, convergiren vorn mit ibren, mehrere ziemlich parallèle, langerc oder

kiirzere Schmelzfalten tragenden, viereckigen, fast gleich grossen, scbiefen, oben platten

Kronen, wahrend sie binten divergiren. Die oberp Backenzahnreihen sind indessen einander
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mehr genahcrt und convorgiren vorn weit slaïkcr als clic unlcrn. Die InncnfUiche der

obein und die Aussenflache der untern Dackcnzahne ist diirch eine einfache, tiefero Rinne

in zwoi ansohnlicho, breiti're Falten gcschieden, wahrcnd man auf der Aussenflache der

obern und Innenllache der untern vier schmalere, durch drei \veni"er tiefe Rinnen ab"^e-

sondcrte Faltchen erblickt.

Der Unterkiefer zeigt zwar den bei den Àrvicolen hcrrschenden Typus. Seine sehr

breiten, unten dickern, kriifligern Aesle divergiren aber slarker, Aucb bietet er einen

auf der Aussenniiche sehr breiten und platten Kinntheil, und niedrigere, mit einem

mehr rundlichen und queren Gelenkhijcker versehene, von mehr oder ^^eniger haken-

ftirmigen, ansehnb'chen Kronenfortsiilzen stark iiberragte Gelenkfortsatze, wiihrend als noch

bedeutendere Abwcicbung sein sehr breiter, unten im vordern Theile mehr ditk- und ge-

radrandiger, perpendicullircr V\ inkeltheil stark nach aussen und zicmlich gerade nach hin-

tcn tritt, indem er in eine breile, sehr kurze, abgerundet-dreicckige, ziemlich gerade, nicht

nach oben gebogene, Spitze endet. Die, von oben gesehen, nierenformig erscheinende Au-

genschliifengrube ist sehr ansehnlich. Durch den starken obcrn, dem hintern Augenbraun-

hbckcr gegeuidjcr liegenden Jochfortsatz ist iibrigens die Andeutung- zur Bildung eincs

Augcnringes gegeben. Zwischen dem nach hintcn gewendeten und am Ende in einen hin-

tern dreicckigen Fortsatz vorspringenden Jochfortsatz des Schlafenbeins einerseits, und dem

rohrenformigen knochernen Gehorgang- anderseits, bleibt ein rundlich-ovaler, oder liinglich-

ovaler, durch eine breite Spalte nach aussen gecilï'neter Raum. Die IJinterhauptsoffnung ist

hbher oder niedriger').

Bei genauer Erwiigung ergeben sich ans den vorstehenden Mcrkmalen nur folgende,

wie es scheint, don Castoroïdea mehr oder weniger wesentliche Unterschoidungszeichen.

Der Hinterhauptskorper ist unten ganz von ciner tiefen Grube ausgebohlt.— Die grossen

Keilbeinlliigel stossen^ gegen die Regel des Nagertypus, bis an die Scheitelbeine.— Sowohl die

processus mastoidei occipitales als auch die processus inasioidei temporales sind, was bei

den Nagcrn nicht hilufig vorkoramt, gesondert und stark cntwickelt. — Die Gehorgange

treten aïs sehr ansebnlichc, unten gekielte Rbhren nach aussen und oben. — Der Wan-

gentheil der Oberkiefer ist vor dem Oberkiefeijochfortsatz stels durch Knochenmasse ge-

schlossen, hinter dem Oberkief'erjocbfortsatze unter dem Tbriinenbein fimiet sich indessen,

wenigstens bei jiingern Thieren, eine kleine, durch Haut verschlossene Slelle, die bei iil-

tern knochern erscheint.— Die Oberkieferjochfortsiitze stellen eine sehr ansehnliche, drei-

eckige, einwurzlige Platte dar, die nur dicht iiber ihrem untern Grunde von einem klei-

nen, vorn spaltenformigcn Unteraugenhbhlenloch durchbolirt vihd, Avelches nur zum Ner-

vendurchgang bestimmt ist und keine Muskelfasern aufuimmt. — Die Nasenmuscheln sind

vielfach geroUt und astig. — Die ïhranenbeine liegen mit ihrem Kanale ganz hinter den

1) Alaasse yerschiedener Biberschâdel konnte ich sowohl voni europaischen, als vom amerikanischen Biber

mitlheilen. Fur den gegenwarlîgen Zweck scbeinen sie indessen iiberflussig. Ich bebalte sie daber meiner projecUr-

ten Bibermonographie Tor.

*
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Obcrkieferjochfortsiitzen, ragen jedoch mit cinem kleinon, drci- oder viereckigen Ende auf

die Obeiflache des Schadels, so dass sie dort nicht blos an das Stirnbein und den Ober-

kiefer, sondern auch an den vordern, obern Jocbbeinfortsatz stossen.— Die zienilich kurzen

(noch niclit, oder kaum '
^ der Lange der Alveolen der Backenzahne des Oberkiefers er-

reicbcnden) forainina incisàa liogcn etvva in der Mitte zwischen den Alveolen der Schnei-

de- und Backenzabne.— Der im Allgemeinen arvicolenahnlicbe Unterkiefer besitzt ans der

Mille seines untern Randes enlspringeude, sebr breile, abgerundet-dreieckige, mit der stum-

pfen Spitze ziemlich gerade nach hinten und aussen g-ericbtete, hinlere Winkelfortsiitze.

Die bis jetzt von andern oder niir wahrgenommenen verwandlscbaftlichen Verhiilt-

nisse der Casturoïden sind tbeils scbon bei den einzehicn Familien angegeben, ibeils wer-

den sie nocb am Scblusse dieser Arbeit, im Verein mit den allgemeinern, ans der Unler-

sucbung: der andern Nagergallungen gezogenen, Erg-ebnissen zu einem iibersicblbchern

Ganzen vereint werden.

Die Griinde wesbalb ich den Castoroïden binter den Myoxoïden vor den Sciiwospala-

coïdeii, Spalacoiden und Dipodo'ideii ibren Plalz anweise, crgaben sicb zwar auch scbon

aus den friiber, bei Erliiulerung der craniologiscbcn Typen und der beiden einzeluen Fa-

milien im Betrcff ihrer craniologischen Verwandlscbaflcn, milgelheillen Domcrkungen. Es

durftc indessen doch nicbt ganz iiberfliissig sein noch im Allgemeinen daran zu erinnern,

dass die Diber im Belracbt der Eicbbornahniicbkeiten des Schadclbaues, namenllich hin-

sicbllicb des grossen, plalteufcirmigen, einfachen Oberkieferjochforlsatzes und der klcinen

UnleraugenboblenliJcber, vor den Spalacoiden, jedoch binter den wegen nicht blos mehr-

facher craniologischer, sondern auch exomorphischer und biologiscber iVJerkmale, offenbar

mebr eicbbornabnlicben Myoxoïden zu stellen sein diirften. Dei ciner tabellarischen Ue-

bersicbt wlirden sie ubrigens als Verbindungsglied mehrerer Typen als gleichwerthige

Gruppe neben den Myoxoïden und Sciurospalacoïden zu slehen kommen. Den Lelzlern ge-

hen die Castoroïden hier voran, ^veil sonst die Sciurospalacoïden von ibren nahen Ver-

waudten, den Spalacoiden zu sebr gesondert werden miisslen.

CAPITEL VI.

Bemerkungen iiber die ISciuro:$paIacoïden«^) cinc fragliclie iieue

Hagerfaiiiilie.

Taf. V. l'omomys bulbivora Fig. 1 — 9 und Zahne Yon Ascomys mexicanus ib. Fig. 10 — 12.

Will man Uberhaupt den craniologischen Merkmalen , besonders wenn mehrere davon

als durchgreifendere erscheinen, bei der natiirlichen Classification der Nager, die gebiirende

1) Die hier als Sciurospalacoïden bezeichaeten Nager sind zwar bereits von Watcrhouse f IS'al. hist. o/

mammalia II. p. S. ISoleJ theilweis einer Central- und Nordamerika angeborigen, durch àussere Backentaschen , **/^^

Backenzâbne und eine iiber den Schneidezàbnen nur mit einer kleinen Âusrandung versebenen, aiso nicbt gespal-
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Bedeutung' einrilutnon iind domgomass die Sciuroïdes einerseits, iind die Spalacoïdes nebst

den nifoïden andcrerseits diirch augenfaliige, dein Schiidelbau enllchnte, moglichst-scliarfe,

aber desscn ungeachtet moglichst-vielsoitige .^lerkmale, auf eine nalurgonuisse VVeise sondern,

so lasscn sich die Gattungen ^^coa/jj* und Tomoinys^) (man scbreibe nicht Tliomoinys) weder

mit den iS^c/Hroïde/i oder Myoïdeii, nocli aucb mit den Spalacoïden vcih'mden. Sic werden dann

besser als eigene, die Spalacoïden mit den Sciuroideii verkuiipfende Gruppc [Sciurospala-

coïdes) angesehen, die abgesehen von ibren, als treiflicbes oxomorpbiscbcs Uidfsmeikmal

auftreteaden, aussoin Backentascben von den Sciuroiden, Myoiden und Spalacoïden sogar

craniologisch sich schiirfer abgrcnzen lasst als dies bei den llystrichomorplien mit den Spala-

copodvïden, Chinchillatden und Ilemionyclioiden (Subungulaten) geschehcn kann. Die Schnei-

dezahne sind mebr [Àscomys) oder weniger [Tomoinys) breit und mehr [Ascomys) oder

weniger (Tomoinys) geradlinig abgestutzl. Die BackenzJihne ("/^,,) besteben, mit Ausnabme

des vordersten im Ober- und Untcrkiefer, aus einfachen, zusammengedriickten, wurzello-

sen Prismen mit meist langlicber (Àscomys) oder rhomboidaler (Tomomys) , l)los von Schmelz

eingefasster Krone. Der vorderste Backenzabn des Ober- und Unterkiefers ^\ird aus zwei

Prismen, einem vordern, kleinern und eincm hintern grossern Prisma gebildet, die in der

Mitte mit einander vereint erscheinen. Der vorderste Backenzabn des Oberkiefers ist schrag-

tenen Oberlippe charakterisirlen Gruppe (Saccomyina) aïs erste mit wurzellosen Zâhnen versehene Ablheilung unter

a einvorleibt. Sollen indessen die UnleraugenlidhlenofTaungen und die Bildung der Oberkieferjochfortsatzo auch fer-

ner im Verein mit andorn Merkmalen (Totalilàt des Schàdelbaues u. s. w.) aïs maassgebende Merkmale gelten, so

kijnnen Gattungen wie Perognalhus, die einen Mauseschàdel mit grossern Unleraugenhdhlenldchern und einen màuseahn-

lichen Uaterkiefer besitzen, kcineswegs damit vereint werden. Ueberhaupt zeigt das Vorkommen der Backentascben bei

mehreren Familien, namenllich den EicMwrnchen und Myoïden, dass sie hdcbstens kleine Unterabtheilungen oder

Gattungen zu trennen vcrnadgen, oder aïs Hiilfsmerkraal grosserer gelten konnon. Im Allgemeinen ist auch zu bemer-

ken, dass Tvmomi/s einen ganz uaeh dera Typus der Arvicolen. Perognalhus aber , wie eben bemerkt, einen nach

dem der Myoiden entwickelten Scbâdel besitzt, weshalb ich letzlern den Hamstern aïs besondere Âbtbeilung anscbloss.

1) Wagner rerbindet zwar Ascomys und Tomomys. Es lassen sich aber doch nach meinen Untersuchungen

mit Sr. Hoheit dera Herrn Prinzen von Neu-Wied beide Gattungen auf folgende Weise odontographisch sondern:

1. Genus Ascomys Lichtenst.

Dentés primores superiores sulco central! exarati. Molarium maxillariura coronae (excepte ultime et molarium

mandibularium primo, quoad coronas alienis) oblongae medioque rix latioros. Maxillarium secundus et tertius facie

interna et externa aequaliter fortius compressi; maxillarium ultimus e partibus binis supra cODJunctis-, basi parlitis

compositus, in coronae triangularis facie externa latior, sulcatus, in interna admodum conipressus et angustatus. Man-

dibulae molarium secundus, tertius et quartus quoad coronam sensu Iranverso oblongi, facie interna et externa lati-

tudine aequales, compressi, angustissimi, esulcati.

2. Genus Tomomys Pr. Max. t. Neuw.
Dentés primores superiores medio glabri. Molarium maxillarium coronae, excepte ultimo, subrhomboidales,

medio latiores. Molarium maxillarium secundus et tertius facie externa fortius compressi, interna subplani. Molarium

maxillarium ultimus simplex, in facie interna coronae subpentagonae sublatior, quam externa parumque planocom-

pressas, in externa subangustior, compressas, sed medio depressus. Mandibulae molarium secundus, tertius et quartus

quoad coronam triangulares, facie interna admodum compressi et angusti, facie externa vero multo latiores, subplani,

gnbunisulcati.
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von vorn nach hintcn gewcndet, der hinterste Cackcnzahn des Unterkiefers umgekehrt

von hiiiten nach vorn. Die Sciurospalacoides hà'ngen fieilich einerseits mit den Spalacoïden

und den iVyoiden, namentlich den Jnicolen, andereiseits aber auch unverkcnnbar mit der

Faniilic der Sciiiroïden, durcb die ibnen im Zahnbau ahnlicbe Gattung [laploodon (siebe

oben S. 150) zusammen. Die Dildung des Schadels von Ilaploodon, so weit wir sie diirch

Ricbardson {Fauna boreali-ainericaiia Vol. I. p. 210. PI. 18. C. fuj. 7 — H) kennen,

wiirde sogar nitbt erlaubcn dièse Gattung den Sciuroïdcn anzureihen, wenn man die Sci-

uroïden bauptsachlich durcb breite, hinten in einen Fortsatz auslaufcnde Stirnbeine cba-

rakterisiren, und nicbt auf die .Mebrzabl der Schadellbeile von Ilaplondun Riicksicht neh-

men, so ^^h die ganz zieselahnlicbe Gestalt dicser Gattung in Uetracbt ziehen ^\olite.

Die Scbiidel von Ascomys und Tomoinys^) nabern sicb im Wesentbcben am meisten

dem von Ellobius s. Chtonoërgus , also der Scbiidelbildung der Spalacoïden, mit denen sie

auch, mit Ausnabme der sebon deutlicher bervortretenden, eine kleine Muscbel bietenden

âussern Ohren und der nach aussen und vorn geoffneten Backentaschen, in der ganzen

ausscrn Erscbeinung sebr iibereinstimmen. Sie wcichen aber durcb die niedrigen Joclibo-

gen, den eine einfache Flatte darstellenden Jocbfortsatz des Oberkiefers, ferner die nach

vorn und unten geschobenen, iiber den ungemein kleinen foraminihiis incisais bemerkba-

ren, als kurze Spalten erscheinenden Unteraugenbbhlenllocher, so vsie durcb den vorn

stark verscbmalerten, fast dreieckigen, nicbt, wie bei fast alien Spalacoïden, (d. b. Spalax

ausgcnommen) vorn und liinten gleicb breiten, langiich-viereckigen, zwischen den Backen-

zabncn befindlicben Gaumentheil ab. Der Schiidel von Tomomys bielet iiberdies auch cin

pentagones, langer als breiteres, nicbt, vvie bei Ellobius, etvva dreimal breiteres aïs langes,

der Querc nach viereckiges Zniscbenscheiteibein. Die Verwandtschaft mit Ellobius vveist

aber wieder zunachst auf die Jnicolen hin. Ilinsicbtlich des entwickelten, das Wurzel-

ende der Schneidezàbne enihaltenden Nebenfortsatzcs des Gelenkfortsatzes des Unterkiefers

und der in einen schief nach oben und aussen gewendcten Fortsatz auslaufenden Win-

kel desselben kommen Ascomys und Tomomys cbenfalls mit Ellobius und Myospalax

iiberein, die Bildung des Jochfortsatzes der Oberkiefer, ferner der Unteraugenhohlenlo-

cher, ebenso wie die geringe Liinge der foramina incisiia, ja selbst die Bildung der Bac-

kenzabnc vsiirde zunachst an Ilaploodon und die Sciuroïdes eriunern, mit welcben lelztern

ja Igerade VVaterhouse als aberrante Formen die Gattungen Ilaploodon und Ascomys

vereint. (Sichc oben nicine Abhandl. Blicke auf die allmal. Fortschritte in der Gruppirung

der Nager). Eine so zusammengesetzte Nagerabtheilung wird obne Frage den von Wa-
terhousc cbenfalls den Sciuroïden als normale Form angeschlossenen Biber nicbt blos

1) Abbildungen und eino Beschreibung des Schadels und Skelets yon Ascomys canarlensis theilte A. Wagner

(Abhandl. d. Sliinchm. Al.ad. Math, phijs. cl. Y. 2. lab. YllI.) mit. — I)en Scbàdel von Geomijs (Tomomys) umhrinus

bat Waterhouse (lUayaz. ofnal. hist. neic. ser. III. p. 596) und den von Geomys [Tomomys) Douglasii Ricliard-

son (Faun. Soreal. Amer. I. PI. 18. C. fuj. 1 — C) abbilden lassen.
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duicli die Vcrwandtschaft mit (1er im deiitlichon Verkehr mit deu Atxicolen stohcnden

Gattung Ellobius sich bedeiitond nahern, sondern ihm sogar duich die Bildung des Joch-

fortsatzes des Oberkiefers, die Lage und Fonn der kleinen, spaltenformigen Unteraugen-

hohlenlijcher, so A\ie durch dcn bei Ascomys und Toinoinys dreieckigen, vorn verschmii-

leiten, kniicheinen Gaumen uocli niiher tieten. als dies mit dcn //nicoleii und Spalacuïdeii

der Fall ist. Die kiirzere und in der Mitte breitcre Ilirnkapsel, der einfache proceiSH*

mastoidms occipital l's , der Mangel einer Grube auf der untern Fliiche der Basis dos Hin-

terhauptes, die anders gcbildeten, kiirzern , gleich langea FUigelfortsiitze, der kammfiJr-

mig crhobene und in der IMitte langsgefurchte Korper des vorderu Keilbeins, die aussen

stjirker gescblossenen FlUgelgruben, die hbhere, mit ihrcm jederseits mit einer viel tiefern,

dreieckigen Grube versehenen horizontalen Theil pliitzlicher abfallenden Gaumenbeine, die

nicbt rijbrcnarlig vortretendcn Gehijrgange, die nach einem andern Typus (dem der Spa-

lacoïdeii und Arvicolen), entvvickelten hintern Untorkieferwinkel und der ungemein abwei-

chende Bau der Backenziihne, mëcbten aber die Sciurospalacoïden von den Castoroiden hin-

reicbend unterscheidcn lassen.

C. Anomale Formen des (craniologischen) Typus der Myo'ùkn.

Ausser den oben erliiuterten, meist die Sciuroïden mit den Myoïdca verkniipfcnden,

oder Tvenigstens beiilen Familien mehr oder weniger vorwandten, im Ganzen aber doch

mebr mause- als eichhornartigen Bildungen existiren nocb andere iNagergattungen, die sich

in zwei gesonderte Gruppcn bringen und in craniologischer und sonstiger Beziebung ge-

wissermaassen aïs anomale Mause betrachten lassen. Sic als blosse Anbanae der Familie der

Wause anzuseben erscbeint indessen deshalb nicbt nithlich, weil sic abweichende, nament-

lich solcbe beacbtenswerthe, jiussere oder innere morpbologiscbe, oder wie die sprung-

fertigen Dipodoiden, biologische Kennzeicben bieten, welche die zweckmassige Begrenzuug

der Myoïdeii storeu TvUrden. Aucb diirften, wenn man sie den Myoïden einverleibte, aus

jibniichen Griinden seibst die Hijslrichomorphen mit den Mydideti verbunden werden

konncn, ja im Betracht von Smiiillius dann sogar damit zu vereinen sein. — Ich rcchne

hierzu die Spalacoïden und Dipodoiden.

CAPITEL VU.

Uebev die Familie der Spalaeoïden (^palacoïdes nol>.)

% '•

Historische und kritischc Bemerkungen.

Cunicularia Illig., Brants, WagD. Burraeist. e. p., Spalacoides. G. Fisch. e. p., Talpiformes Latr. Less. etc. e.p._

Geonjchi Wiegm., Rats fausses. Duvernoy, Aspalacidae Gray e. p,

Bereits Illiger stellte unter dem Namen Cunicularia eine Nagcrgruppe auf, worin

er als Typen die Gattungen Georychus, flypudaeus {Arvicola Lacép.) und Filer also
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zum Tlioil zieiTilich hétérogène Fornien auffiihrt, walircnd er Spalax und die spiiter von

F. Cuvier oline Grand aïs Orycterus bezeichnete Gattung Bathrergus mit den Murineii

verband. G. Fischer {Zoognos. III. \S\h. p. 71) vereinte dagegcn schon ganz passend

Spalax und Ellohius^) {ClUonoa-gus Nord m., l\lyospalax und Ellohins e. p.) nebst Georychus

und Balhyergus IHig.) zu eincr eigcnen Gnippe (Spalacoïdes) , die als hétérogènes Elé-

ment freilich auch Leininus hiidsonius aïs Ellobiiis hudsonius begreift — La treille {Fa-

milles nat. 1825) fiilirt die Gattuiigen Diplosloma [Ascomys), Balliyevgus , Orycterus und

Pedetes aïs Talpoides auf, Avorin ihm Lesson {Manuel p. 248) folgte, indem er jedoch

noch Ctenoiuys hinzufiigte. Ijrandt und Ratzeburg [Mediz. Zool.) vereinten inzwisthen

die Cunicularien mit den Miirinea. Brants in sciner trefflichen Scbrift [llct geslachl der

Muizeii door Linnaeus opgesteld dor A. Drants Berlin 1827. 8) unternahm es, ohne frei-

lich Fischer's und Latreille's Versuche zu erwabnen, die Cunicularien Illiger's

zweckmassiger zu begrenzeu, indem er Hypudaeus und Fiber davon ausschied, dagegen

aber Spalax und Balhyergus (aiso zwei Illiger'sche iMurinen) so wie Georychus und As-

comys damit veiband und die von ihm fiir neu angesehene Gatlung Siphneus [Myospalax

Laxmann-) hinzufiigte. — Wiegmann {Ilandb. der Zool. 1 Ausg. 1832. 8) folgte ihm

hierin, anderte aber den Namen der Gruppe in Georychi um und schlug vor, sie je nach

der Lange oder Kùrze der Krallen, in zwei Abtheilungen zu bringen, cin Vorscblag, der,

wenn man die Spalacoïden naliirlich gruppiren will, sich nicht so allgemein durchfiihren

lasst, wie Wiegmann und Wagner meinten, sondcrn nur in den Unterfamilien l'Iatz

greifen kann. Van der Iloeven (IJandbock, 1 Aufl.) und Duvernoy foigten im wesent-

lichen Brants und Wiegmann. Oken (y^^/^eHi.iYaiHr^f.) rechnete zu seiner Zunft der JFiihl-

mduse die Blindmiiuse {Spalax, Georychus"^, die Taschenratten [Ascomys und Geomys), die

Mollen {Orycterus), ferner die eclilen Miiuse mit den Arvicolen und die Biber [Castor,

Ondatra, Uydromys, Myopotamus). — Waterhouse (Charlesw. Dlagaz. new. ser. lll.)

stellt p. 92 Geomys und p. 278 Rhizomys zu den Muriden, Georyclius aber p. 93 zu den

Hystriciden. Dagegen werden ebend. p. 593 und Ann. of nat. hist. V. 1839 /). 418, so

1) G. Fischer (Zooijnos. Itlos//. 1814. III. p. 72) stellle aïs Ellobius eine Nagergallung auf, die ausser Mus

talpimis (Pall. Glir.) Mus Aspalax Pall. Glir.. Mus capensis Pall. und Mus hudsonius Pall. Glir., urafasst. Die drei

letzlgenanulen Fornien waren bereits von neuern Nalurforschern unler Siphneus, Georychus, Bathyenjus und Lemmus

untergebracht worden als Nordmann aus dem noch allein ùbrig gcbliebenen Ellobius, wohl ohne Fischer's Zoo-

gnosie zu beachten, die Gallung Chtono'trgus errichlele und die Art Chlonoërgus taliinus nannle. A. Wagner (Schreb.

Sdufjeth.) hiell es daher auf Grundiage des hislorischen Rechles ftir passend die Bczeichnung Chlonoëryns (Blas.

Kays. ^)'illlelth. p. VU.) mit Ellobius zu vertauschen, worin man ihm, vvegen des Suum cuique, wohl diirfle bei-

zustimmen baben.

2) Die Galtung Siphneus war namlich ganz kennllich bereils von Laxmann in den an Beckmann gerich-

teten Sibirischen Briefen (Gollingen 1769 8. p. 75 und 77 als Mijospalax) aufgcslolU und beschrieben worden. Der

Name Myospalax ist sogar viel bezeichnender aïs Siphneus und wurde dahor um so mehr von Pallas und Fischer

mit Unrecht nicht gebiircnd hervorgehoben. Auch mdchle auf Myospalax aïs die dem Enldecker und erslen Beschrei-

ber angehbrigen Bencnnung einigcs Gewicht zu legen sein, besondcrs da Myospalax aïs generischer Typus auch von

Beckmann, dera Herausgeber der Sibirischen Brie^e, anerkannt wurde.
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wie Proceed. of the zool. Societ. Geomys iind Spalax aïs zur Familie der Ànicolidae ge-

horig: aiifgcfiilirt.— Blasius und Keyserling- {Wirbellh. VI.) betrachten die Gattungen

Spalax und Chlonoërgus niir als bcsondere Ablhciluiig; {IfWilinause) der Familie der Mause.

Im achtcn Bande der tnnal. of nal. hist. p. 81 bildet Waterhouse ans den Gattiing-en

Bathyergiis {Georychiis lliig. ) «nd Orycterus [BatJiyergus III ig.) eine eigene, ausfiihr-

licher von ihm charakterisirte Familie [Ualhyeryidae). — Von A. Wagner {Supplem. zu

Schreb. und Wiegm. .7rc/i.) wurden die cinen dickcn, plunipen, maulwurfsartigen Korper,

einen dickcn Kopf, sehr kleine, versteckte Augon, keine iiussere Obren, starke Vorder-

fiisse, einen sebr kurzen oder verkummerten Scbwanz, und gleich breitc, am Ende abge-

stutzte Sfbneidezahne bielenden, maiiseabnlichen Nager als Familie der Cunicularia auf-

gestellt. Den in dieseni Sinm* aufgefassten Cunicularien fiigte er iibrigens, ausser den von

Brants aufgefiibrtcn Gattungen, auch Rhizomys, Ellobius, Clenoinys und Ilaploodon binzu.

Burmeister [Hallesche LilteratiirzeUuny 184^3. 5". 525) spricbt sich zu Gunsten einer sol-

chen Abtbeilung ans und sagt, dass die Cunicularien kein, wie bei den Ratten gestalte-

tes Unteraugenhohlenloeh , sondern ein sebr kleines haben, aucb ke'tnen processus spinosus

am zv\eiten Riickenwirbel besitzen. — Waterhouse [Annal, of nal. hist. X. p. 2 und p. ^k^'v)

erkliirte sich aber gegen eine solche Gruppirung, somit also auch gegen die Annahme von

Cunicularien iiberhaupt. Er niodificirte jedoch glcichzeitig seine friibern Ansicbten, indem

er Spalax {Aspalomys), Rhizomys und Heterocephalus (Riippell Muséum Senckenbergianum

If/, p. 99 Taf. FUI. F. 1 und Taf. X. F. 3 a— c) unter dem [Vamen Aspalomyina als Unter-

familie mit den IMausen vereint, Ascomys und Geomys aber den Sciuridan anschliesst. In

der That war Waterhouse gezwungen, wenn er die Wichtigkeit der Gestalt der Unteraugen-

hohlenlocher und die Bildung des Unterkiefers mit mijglichster Strenge aufrecht erhalten

wollte, gegen eine im Wagner'schen Sinne aufgestellte Familie der Cunicularien aufzutre-

ten. In der List of Specim. of the Brit. Mus. werden die Cunicularien Wagner 's nur mit

veranderten Namen aïs Abtbeilung V [Aspalacidaé) aufgefiibrt, wahrend Gervais [Dic-

tionn. d'hist. nat. p. d'Orbigny XI. 1. p. 202) im Wesentlichen Waterhouse folgte.

§• 2.

Resultate eigener craniologischer Forschungen.

Ich muss gestebcn, dass ich selbst liingere Zeit schwankte, ob die Cunicularien im

Wagner'schen Sinne anzunehmen, oder Waterhouse's Anschauungsweise gemiiss andern

Familien zuzutheilen seien, oder ob endiich die fragliche Brants- Wagner'sche Familie

zwar im Wesentlichen beibehalten, jedoch von einigen allerdings zu heterogenen Elemen-

ten befreit werden sollte.

Vergleicht man den Bau des Schiidels und der Backenzahne von Ellobius (Chtonoër-

gus), woran sich mit einigen Modificalionen auch Myospalax (Siphneus) schliesst, mit dem

Bau des Schadels und der Backenzahne der Arvicolen, so wird man eingestehen mussen.
Mém. 8C. nal. T. VH. 25
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dass sammtliche genannle iXagerformen in dieser Boziehung- als zu einer Gruppc gehorig

betrachtet worden kiinnten. Die Galtiingcn Ellobius und Myospalar ciUfL'inen sich aber,

obgleich die grosse habituelle Aehnlichkeit von Ellobius mit Lemmus nicht gelaugnet

werden kann, diirch die viel kleiiu-rn, fast verkumniertcn Augen und die auf ein Hand-

cben reduzirten Ohrmuscheln. Andoreiscits schliessen sic sich theils durch die genannten

Kennzeichen, theils durch den ganzen Habitus und die subterrane Lebensweise an Spalar,

Bhizomys und die Georychina an. Ellobius steht iibrigens abwoicbend von Lemmus meh-

rern echten Spalacol'den, namentlich den Georycheii durch die Richtung und Form der

Schneidezahne niiher, als der mit echt- mauseartigcn Schneidezabnen versehene iMyospalax.

Der letztere ersetzt indessen ge>\issermaassen dièse niihere IJeziehung zu den IMausen

durch seine sonstige, anomale, sowohl vom Typus der Myoïdeii als dem der Àrvicolen

sich entfernende Schadelform, so wie durch eine eigene Modification in der Oildung seiner

Backenzahne und Zehen. Es liegt daher keine dringende Nothwendigkeit vor, ChtonoiTgus

(Ellobius) und Myospalax [Siplineus) den iMyoïden {Ànicolini) einzureihen und von den

meisten andern VVagner'si hen Cunicularien zu sondern, da sie exomorphisch und biolo-

gisch ganz gut damit harmoniren und als Aquivalente der Anicolen unter den Spalacoïden

(Cunicularien e. p.) angesehen werden kijnncn.

Die Gattungen Spalax und Rhizomys zeigen bei genauerer Betrachtung im Schadel-

bau zwar eine grosse Uebereinstimmung mit den Àrvicolen, neigen sich aber auch in ein-

zelnen Beziehungcn, namentlich durch den Bau der Backenziihne, zu den echten Murinen

bin, wahrend sie gleichzeitig durch die Form der Unteraugenhohlenoffnungen und der

Oberkieferjochfortsatze, so wie durch die sehr kleinen oder verkiimmerten Augen, ferner

die auf ein sehr kleines Riindchen reduzirten iiussern Ohren und die vortretenden, breitern,

gerad abgestulzten Schneidezahne von ietztern abweichen, und sich (mit Ausnahme der

Schneidezahne) Myospalax am meisten nahern. Wollte man sie daher den Miiusen einrei-

hen, so wurden sie jedonfalls eine hétérogène, die scharfere, allgemeine Charakteristik

der wahren Miiuse stôrende, eigene Abtheilung bilden miissen, die dann hinter den im

Scbadolbau auch scbon manche Arvicoleniilinlichkeiten bietenden Gerbillen, also mehr in

der IN'ahe der Arvicolen, als Anhang der Dlurinen ihren Platz finden diirfte, um ihre Be-

ziebungen zu Chtono'érgus und Myospalax auszudriicken.

Die Gattungen Balhyergus und Georyclius nebst der neuen Peter'schen Gattung Ile-

liophobius (besser Ileliophobus) slimmen in Bezug auf Augen- und Ohrbildung, so wie

den ganzen Ilabitus und die unterirdische Lebensweise mit den echten Spalacinen (Spalax)

und Myospalacinen (oder Ellobien) iiberein. Ihr dem von Ellobius sehr verwandter, also

im Ganzen arvicolenartiger, Scljadelbau vviirde ihnen im Verein mit ihren mausearligen

Backenzabnen, wenn man sie den Myoiden einreiben wollte, ebenfalls hinter den Gerbillen

ihre natiirlichere Stelle im System vindiziren. Die Gattungen Balhyergus, Georyclius und

Heliophobus, wovon die beiden ersiern den Namen der Waterhouse'schen Familie der

Bathyergidae bilden, entfernen sich aber durch die Geslalt der Oberkieferjochfortsatze,
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namentlich dcr koine nicrkliclie Plntfen bildcndcn unloni Wurzoln desselben, ferner durch

die untcn niclit spaltcnformig verengten Llntoraugenhbhlcnlocher, jden iiberaus scliDialen,

die obéra Bitckenzithno trcniiendon Gaumeniheil uiid ganz besonders durch die hystrichiden-

Brtige Bildiiiig; des aus seiiier Seitenwand die bintern Wiiikel absendenden Unterkiefers,

von den iMauson und Arvicolen. VYolite man sic aiso den Mausen einverleiben, was seibst

VVaterhouse nicht thunlich erscbien, so wiirde man auch dea T)^pus dcr Stacheischweine

nicht mebr wohl von dcin der IMause Ironnen kijiinen, uni so mehr da bei Sminthus die

Jocbfortsalze des Obcrkieiers und die UnleraugenhoblenliJcber ganz entschieden mit den

entsprechenden Tbeilen des Hystrithiden-Typus uboreinslimmen, so dass dann die Geory-

chini [Balhyergidae VVaterh.) durch den Unterkiefer, die Sininthi durch die Unterau-

genbohlenlocher eine Vereinigung- des ïypus der Stacheischvveiae mit dem der Mause ein-

leiten wiirdcn. Wenn nun also die Georychiiii [Balhyergidae VVaterh. ), wie eben ange-

deulet wurde, einerseits, namentlich durch die gaaze iiussere Form und Lebcnsweise, aber

auch gleichzeitig craniologisch mit den Spalacini und Myospalacini zusammenhangen, da-

gogen aber von don Mausen sich ilurch dea Untcrkieferbau und die Oberkieforjochfortsâtze

bedeutend entfernen, so scheint es natiirlicher aus den Myospalacinen, Spalacinen und

Georychiiien eine eigcne, anomale Miiuseformen enlhaltende Gruppe [Spalacoïdes) zu bilden,

um eine bessere Charakteristik der Myoïden zu vvahrcn').

Von dieser Gruppe der Spalacoïden ist aber die durch ihre wesentlichen Merkmale

eichhijrnchenarlige Gattung Hup/oodon (s. obon) oflenbar auszuschliessen und nach dem

Grundsatze ubi plurima nitent den Sciuroïdeii anzureihen. Eben so werden die Gattungen

Ascoinys und Geomys (Tomomys) wegen der eichhornarligon Bildung ihrer Unteraugenhoh-

lenlocher und Oberkieferjochforlsatze nicht mit den Spalacoïden vereint werden konnen,

sondcrn, da sie, wic bereits bemerkt, aus andern Griinden mit VVaterhouse sich nicht

den Sciuroïden anreihen lassen, zwockmiissiger als Mittelstufe zvvischcn den unterirdischen

Sciiiroïden [Uaploodonteii) und Spalacoïden unter dem Namen Sciurospalacoides angesehen

werden diirfen^), wie dies obcn bereits geschehen ist.

1) Wollte man die durch den tiefen, nach aussen geriickten Verlauf der Âlreolen der Scbneidezâhne be

dingte eigene, (hyslrichoideiiarlige Biidung des Unterkiefers der Bathyergen besonders herTorheben und sie aïs eigene

Famille belrachten , Spalax und RMzomys aber den Miiusen anreihen, so wiirde raan die zwischen Rliizomys , Hele-

rocephaliis und den Balhyergen slatt fîndenden nabea Beziehungen unberiicksicbtigt lassen miissen und eine ktinsllicbe

Sonderung Tornehmen.

2) Ctetiomys, den friiher Wagner auch den Cunicularien beigesellte, bat er spâter ganz zweckmâssig zo leinea

Ptammoryctina [Spalacopudoides nob.) gebrachC.
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Ueber die craniologischen Charakterc der Spalacoïden^) und die Gruppirung derselben.

Taf. IV. Fig 1 — 13 Spalax lyphlus. — Taf. V. A. Fig. 13 — 19 Georychus capensh. — Ziîhiio von Bathyeryus

marilimus ebd. Fig. 20 — 21.— Taf. V. Fig. 1 — 7 Ellolius talpiims; Fig. 8 — 18 Myospalax Laxmanni Beckin.

[Siplmeus Aspalax Branls).

Wagner (Scbri'b. SdiKjeth. Siippl. III, I. }>. 357) liefert keine solche Cliaraktere,

wodurch sich seine Cuniciilurieii craniologisch von den andern Nagern unterscheiden lasson,

sondern bemerkt niir, dass «so gross auch die Uebereinstimmung derselben im iuissern

Kiirperbau sei, so uiannigfalfig waren dagegen die Formen des Schiidels und die Zabi

und die Bescbaffenbeit der Backenzabne; nur die Scbneideziibne seien bei allen von glei-

cher Form». — Da die Spalacoïden fast nur Gattungen entballen, die von Wagner unter

den Cunicularien aufgefiihrt werden, so wiirden sich aiso seine Aunabmcn, weiin sie ganz

richlig wiiren, aucb auf die Spalacoïden iibertragon lassen niiissen.

In Bezug auf die iMannigfaltigkeit im Schadelbau vieler Gattungen muss man Wag-
ner allerdings beistiuimen. Die Mannigfaltigkeit ist indessen niibt so gross uni nicbt die

Ermittelung eines allgemcinen Grundtones in den Scbadelbildungcn der Spalacoïden zu

gestatten. Dieser Grundton, der sich besonders bei der genauern Ansicht des Schadel-

grundes aller Formen deutlich ausspricbt, ist die auch bei so vielen andern, ich mocbte

sogar sagen den meisten , Nagern bemerkbare y/r(7'ro/e/i-Aebn!ichkeit. Es trilt indessen die-

selbc seltener fast ganz rein [EUobius), sondern mit Anklaiigcn an die .^liiusc und bei

manchcn Formen (den Georychini) an die Stachelschweine auf. Der mauseartigc Grund-

ton ist allerdings hinsichtlich der Bescbaiï'enheit derjenigen Tbeile, welche die Myoïden

hauplsachlich charakteiisiren heifen, wie der Unteraugenhoblcnlocber und der uniern W^ir-

zeln der Oberkieferjocbfortsatze, dann der Unterkiefer, ctwas versleckt und offenbart sich

am dcutlichsten bei Etlofiiiis in der plattenartigen Bildung der der perpendiculiiren Rich-

tung sich nahernden untern Wurzel der Oberkieferjochfortsatze und der dadurch beding-

ten dreieckigen Geslalt der unlen spallenfiirniigen Unteraugenhijhlenlochcr. Schon bei der

E/lol)ius vcrvvanilten Gattung Ulyospalax (SipJineus) wenden sich jedoch, abweicbend von

EUobius, die untern W urzeln der Oberkieferjochfortsiitze mit dcm vordern Rande melir nach

1) Die Skelete und Schâdel von Balhyergtts marilimus und Georychus capensis bat D'Allon {Skelete d. yageth.

Abth. II. Taf. III und V abgebildet. Walerhouse {Annal, of nat. Mst. new. ser. Yol. VIII) licferle Darsiellungen des

Schâdels von Salliyergus (Cricetus) und Georychus (als Bathyeryus). R 3' mer-Jones in Todd Cyclop. p 370 liess

den f-'cbâdel von Bathi/eryus marilimus, und p. 371 den von Spalax typhliis abbilden. Den Schadel von Rhizomys

Dekan bat Temminck Monoyr. de ilammal. III. 1. pi. XXXIII darstellcn lassen. Auch wurde derselbe sehr schôn in

der Voyage de la Bonite abgebildet. Riippell (Seue Wirbelth. zu Fauna v.m Ahyss. Taf. 12) nnd Walerhouse (Ann.

of nat hist. VIU. lab. 2 fiy. 5 licferlen Figureu des Schadels von Rhizomys splendens. Bei Peters linise nach Mosam-

hiqne Sttuyelh. Taf AAAr Fiy. 2) Dndel man Darsiellungen des .>^chàdels seines Heliophoiius (lege Hellophobus) ar-

yenteo cinereus. Im Bd. III. des .}Ittseum Senckenbergianum sieht man auf T. X. Fig. 3 a, 6, c, den Schadel von

Buppeirs Helerocephalus ylaber und ebd. Fiy. 2. von Rhizomys macrocephalus.
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oben, so dass das Unteraugenliolilenloch vorn kaum etwas spitv.er ist und mehr horizon-

tal aïs bei don Ellobien und Mnridcn verlauft und, weil es von dor Platte des Oberkiefer-

jochfortsatzes verdeckt wird, auf der Unterseite des Schadels g^ar nicht wabrzunebmen ist,

wio dios bei Ellobius und allen echten Muriden g-oscbieht. Bei don Rhizoïnyes ist die g^e-

nannte Wurzel dos Oberkioforjocliroils;itzcs noch woitor nach oben g-oschoben, so dass

die ovalen odor rundlichen, ziemlich kleinen Unteiaugenhbhlenlocher noch woifer nach oben

gegen die obère Schadolllache riicken und eben so wenig, wie bei Ulyospalax, auf der Un-

seite des Schadels wahrgenominen werden kijnnen. Spalax kommt im Cau der untern

Wurzel der Oberkieforjochfortsatze mit Myospalax im Ganzen uborein. Dioselbe ist abor

von vorn nach hinten schmaler, wahrend die Unteraugenhbhlonlocher zuar sehr anschnlich

perpendicuiar und nierenformig; erscheinen, aber von der unlern Schadelfliiche aus eben-

falls nicht gesehen vverden. Bei don mohr als die vorhergenannten Galtungen mit einander

im Schadolbau harmonirendcn Georychini bildet die untere Wurzel der Oberkieforjochfort-

satze oine noch nieddgere Platte, wahrend die ebonfalls nicht auf der Unterseite dos

Schadels sichtbaren Unleraugenhohieniochor meist sehr klein, zuwoilen abor auch (Geo/yc/iu*

hoUenlaUas) ziemlich ansehnlich und langlich sind. Die Spalacoïdeii vviirdon sich also, mit

AusschUiss von Ellobius, der aber durch die langer und gerader vortretonden Schneide-

zahne und don Obrmangol, sich don echten Spalacoïden anschliesst und von den Myoïden

abweicht, durch die von dor unlern Schadelflachc aus nicht sichtbaren Untoraugenhohlen-

liJchor von den Myoiden untersclieiden. Man kiinnte vielloicht auch das bei allen t^pischon

Spnlacoïden , d. h. mit Ausnahme von Ellobius, sehr friihe Verschmolzen der Zwischen-

schoilelbeino als Hiilfsmcrkmal botrachten')* Der Unferkiofor der Spalacoïden biotet hin-

sichtlich seiner hintern \YiiikeItheile drei Entwirkelungsstufon, die man als Anklange an

die Arvicolen, an die Marincn uiul an die Hystrichoniorphen anschon kann, wie schon

oben angodeutet wurde. Die in der fraglichon Beziehung arvicolenarligen Formon sind

Ellobius (Chtonoërgus) und Ulyospalax [Siphneus) , die inuriiien-arll^cn die Rhizomyes und

die /tri/r«fi(/e/i-artigon die Gattungen Bathyergus i Orycterus) , Georychus und llcliopho-

bus. Spalax schwankt zwischon den Murinen und Anicolen, indem er mit einem arvicolen-

artigon Kioferbau miiuseartige Backenziihne verbindet. Die hintern Unterkieforwinkelfortsatze

dor or(7Co/en-artigen Formon, die, wie iS/jfl/aa; zeigt, nicht inimor im Verein mit aus Prismen

gebildeten Backonzahnen auftreten, entspringcn als unten bogcnrandigor, ziemlich niedri-

g;or Saum von der ganzen untern Flache des Kiefers, also unter den Alveolon der Schnci-

dezahno, steigen hinten als ziemlich geradiiniger Randsaura nach oben und enden dem

langlichon Gelenkhocker gogoniiber in einen abstohenden, von aussen nach iunon zusam-

mengedriickten, am Ende abgerundeten, oder abgestutzten hakenartigon ForLsatz. — Die

1) Alan hat sogar an ein Fehlen dersciben gedacht. Rymer Jones (Todd Cycl. Pari XXi'IlI. p. 371) den-

tet z. B. auf ein Fehlen derselben bei Spalax hin, wahrend sie nach ihra bei Bathtjergus marilimus ova\ sein sollen*

Ich fand iibrigens unverkeanbare Spureo davon bei jungen Schàdel Ton Spalax , Myosiialax nnd Georychus; was fîir

die obige Aniiahmo spricht.
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Unleikieferwiiikolfortsatze bci Rhizomys') eutspiingon gli'ichfalls aus (icm milUern Tlieile

dos untern Randes dos Kiofors. Sie bilden eine zicinlich ansohnlichc, imli'ii zugoruiulcte,

auf die aussore Kioferwand ausgedehnte Plalle, die hiaton in oiiion sehr kurzen, ziemlich

abgeiundeton, stumpflichen, ziomlich gorade nach hinloii iind ausson gowendcton, binter

und untor dom oirundiicbon (loh'nkhocker bofindlicheii und von ilim durch oiiion bogen-

foimi'>^en Ausschnilt gotronntcn Fortsatz ausiauft. Sie woichon dahor nur durcb starkerc

Entwickelung und Hundung ihros untorn Tiioiles und ihren hintern kurzon Fortsatz von

donen der Murinen ab. — Dio ansobniichon, plattonaitigon , niebr oilor vvonigor stark nach

aussen divergirendon Unterkiofonvinkclfortsiitze dcr Watei bouse'scbon lialhyergidae neh-

men da^-eo^cn ibron Ursprung fast aus der Mitte der iiussorn Wand dos aufsloigendon Astos

des Kiofors, also iibor don vom uniern gorundeton Kieforrande gobildoton Alveolon der

untern Schnoidozabne und boginnon vorn sclion untor don Alveob>n der hinlorn Dacken-

zabne. Von dom die ansobnliche Alvéole des Schneidezahaes onibaltendom ansobniichon,

U'istenarti^on untorn Kieforrande sind sie iibrigens durch oine ansobnliche Liingsgrube ge-

trennt und enlon binton, indoni sie die mit oinor ziemlich rundlicbon Golcnkilacbe vorse-

henen Fortsiilzo nach binton mobr odor wonigor iiborragon, in cinou Dogon (Georyclius

capensis) odor einen kiirzern (mausearligen) {Georychus hoUenloUus) oder langon, slarken

dreiecki"cn, don Gondylus weit nach binton ubcrragonden [Bathyergiis inuritimus) Fortsatz.

Der vordore und untore Rand konnen bogenformig {Georyclius) odor mobr gorade {Bathy-

erqus) orscheinen. Die Gostalt dor hintern Untorkieforwinkel biotot also, \\ie ja im Grunde

auch boi don Myoïden, koin gemeinsames Merkmal zur Voroinigung dor Spalucu'iden. Sie

zoigt nur, dass die droi cbon geschildorten Entwickolungsformen des llntorkiefers, als drei

inni"' zusammonhangendc Entwickolungstypon angesobon vvcrden konnen, wobei die muri-

ne/i-arti^o Abtboilung lUiizomyes das Uobergangsgliod dos orsten («/c/co^e/j arligcn) Typus

zum diilton [hystrkhinen-an'igfn) liofort. iMau v\ird dahor obno Vorletzung dos iibi p/ù-

rima nilciit die Balliyeryidae Watorhouse's von don Spalncoïden nicht sondern konnen.

Wollte man don Schadel von EUobius [Chtonoërgiis) in don Vordorgrund stellon und

die craniologischon Abweichungon dor Spalacoïden von don Myoïden alloin auf ibn bezie-

hen, so wiirden diosolbon sobr gcringfiigig ausfallen, da or, wie schon mobifach ange-

deutet wurde, mit dom der Ankolinen die grôsste Aebnlicbkoit, sogar im Rotracht des

Zahnbauos zeigt. Die kiiizore, convexore, bcsondors binton und in der Mitte broitore, von

oben geseben borzformige Ilirnkapsol, die obon mehr nach vorn geschobcne Hinterhaupts-

scbuppo, die breitern Jochbogon, die woit kiirzern, (etwa
'/a

^'^'" Liinge dor obern Rac-

kenzabn-AlvooIen gloich kommondon) foramina incisha, obon so vfie die l.ïngorn, mobr nach

vorn gewcndeten, an don Spitzen woniger nach unton gokriimmten obern Schnoidozàhne

1) Wie schon Wagner (Schreb. Siipplem. IIl. i. S. 3fi8) IrefTend bemerkt, mochie keine Nothwendigkeil

vorliegen Balh^eryus sylendens Riipp. Ton Rhizomys generisch lu Irennen. Ich vriisste wenigslens auch nicht wie eine

«olche Trennung hallbar zu begrunden wâre.
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waron dnnn mcincii bisherigen Untorsuchungcn zu Folge, seine einzigen namliafton Ab-
weicliungcMi von den Jnicolen, mit dencn et auch die noch spat getrennt nischeinenden

Zwischenschoitelbeine gemein hat. Die Gattung Rhizomys und die Georychiiii besitzen

schon eine kiirzere, aiso vom Tvpus dcr Mnriden noch cnifernter stehende, jedoch mit

einer vveniger naeh vorn geneiglen Ilinterliaiiptsschuppe verschcne Ilirnkapsel. Als die

eniscbiedensten, die augenfalligsfe Abweicbung von den Myoïden bietende Extrême sind

die fist verkiirzt-dreieckigen, hinten sebr breiten Hiinkiistchon von Myospahix {Siphneus)

und Spalax anzuseben.— Die Thriinenbeine liegen bei den Spalacoïdeii , mit Ausnabme von

EUobius, stets hinter der obern Wuizel des Obeikieferjochfortsafzes. Der Wangentheil des

Obeikiefers bietet, mit Ausnabme von EUobhis , der wie erwahnt, mit d. n Àrvicokii iiber-

einstimmt, stets ganz kniicherne Seilenwaude, v\'ie dies freilicb aucb unter den Myoiden

bei Hydroinys und Siuinthiis der Fall ist. — Die Jocbbogen treten nicht blos bei EUobius,

sondern bei allen andern, mit Ausschiuss des mit fast iS-fôrmigen Jocbbogen versehenen

im Schadel- und Skeletbau uberbaupt sebr anomalen Mrospalax, stark bogenformig nach

aussen. Die firamiiia incisàa sind kiirzer (nur '

^ so lang oder kiirzer als die Alveolen

der Oberkiefei) als bei den lypiscben Myoiden und zvvar am kiirzesten bei den VVater-

house'schen Bathyergidae, wo sie nur '
3 — '/^ der Alveolarlauge zeigen.

VYenn nun aber auch die eben mitgotheilten craniologischen Differenzen die Spalaco-

ïden weniger scbarf als andere Gruppen von den Wausen sondern, so mocbten doch, wie

schon Wagner in Bezug auf seine CuniciUarien sagt, die iiussern Kennzeichen gleicbfalls

Beachtung verdienen. Zunachst fiillt der dicke, plumpe Kijrper und der grosse vom Rumpf
ausseriich wenig oder kaum gesouderte Kopf auf. Manche Formen nabern sich freilicb hie-

rin schon den Lemmingcn, namentlich EUobius, die PJiizomyes und die Georychen, wahrend

aïs extrême Abweichungen von den Myoïden die Gattungen Myospalax , Spahix und Ba-

thyergus auftreten. Ein sebr durchgreifendcs Kennzeichen bilden die sebr kleinen, bei

Spalax sogar von Haut bedeckten Augen. Ebenso ist bei sebr vielen die Nase abgeplattet

und nicht selten an der Spitze ctwas ervveitert, abgestutzt und mehr oder weniger kahl.

Mit Ausnabme \on Rhizomys, welche Gattung kurzeObrmuscheIn besitzt, sind bei den andern

die Ohrmuscheln auf einen Rand redueirt. Die Schneidezahne treten mit wenigen Ausnah-

men stark nach aussen vor und sind meist ihrer Liinge nach gleich breit und am Ende

gerad abgestutzt. Auch neigen sich die obern, namentlich mehr oder weniger mit dem

Grunde nach vorn, so dass die von Myospalax mausearliger als bei den andern sind, in-

dem sie bei dieser Gattung wie bei den Mausen schon vom Grunde aus nach unten sich

kriimmen und mit den Spitzen nach innen und hinten biegen. Die vordern Extremitiiten er-

scheinen meist starker, oder wenigstens so stark als die hintern, besondors in der Breite ent-

wickelt Auch der meist kurze, oder sehr kurze,behaarte, zuweilen ganz verkiimmerndeScbwanz

kann wenigstens als Hiilfsmerkmal zur Erkennung der Gruppe beitragen. In biologiscber

Beziehung sind die Spalacoïden als echte subterrane Formen zu bezeicbnen und aus dieser

Eigenschaft die Entwickelung ihrer Extremiliiten, so wie die Verkiimmjerung der Augen,
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der Oliren uncl des Scliwanzes nebst dem g-edrungeneii Korporbau herzuloiten. Entsprechend

den beiden Uauptablhcilungen der Myoïden lassen sicb auch die Spalacuïden auf Grundiage

des Zahnbaues in zwci Unterfamilicn briiigen, in IViizodontes und Arhizodonles seii Pris-

matodonles.

Subfaïuilia I. RIIIZODO^TËS.

Die Backcnziihne mit ccbten W'iirzeln. Die Kroneii derselbon, mit, im AU«r durch

Abnutzung vcrscbwindendeii, wenig zablreicben, Scbmeizfalten. Der binterc Tbeil des

Gaumens binter den Backenzahnen mehr oder weniger, meist aber obne Aiisrandung, fort-

gesetzt. Die Rhizodonlea zerfallen in zwei Gruppen, die sicb als ebensoviel Tribus betrach-

tcn lassen uiid ais Spalacini und Georychini bczeicbnet werden kbnnen.

Tribus 1. SPALACINI.

seu Spalacoïdes muriformes.

Die Ilirnkapsel Iritt den Jochfortsatzon des Scbliifenbeins gegeniiber meist sebr stark

convex vor, binter den Jocbbijgen aber ist sie im Verbiiltniss weniger entwickelt. Der

Stirntbeil des Scbadels ist oben abgeplattet, an den Seiten aber eingezogen, oder zusam-

meno-edriickt. Der Zitzentbeil der Scblafenbeine ist binten abgepbittet. Die Nasenfortsatze

der Zvviscbenkiefer sind an der vordern lliilfte randartig, viel scbmaler als die Nasenbeine.

Die bintere, untcre, quere Verbindungsnaht der Zwiscbenkiefcr mit den Oberkiefern findet

sicb etwa in der iMitte zwiscben den Backenzabnen und Scbneidezabnen. Die untern, un-

ten stets eingedriicklen und gegen den Gaumen fortgesetzten Wurzeln der Oberkiefer-

iocbfortsalze bilden eine schrage, slark nacb unten oder nach oben gewendete, ziemlicb

perpendiculare Flatte. Die ïJnteraugenbobIcnlocher sind ziemlicb klein oder gross. Die fo-

ramina iiicisiva erscbeinen ziemlicb kurz, etwa Yj so lang als die Alveolen der Dacken-

zabne, und sind entweder in der Mitte zwischen den Scbneide- und Backenzabnen, oder

liegen etwas binter der Mitte , den letztern etwas naber. Der zwiscben den Backenzahnen

befindlicbe Gaumentbeil ist breiter als einer ibrer Alveolartbeile. Er sctzt sicb nur wenig

binter den Backenzahnen fort und bietet zwiscben den hintersten Backenzabnen niemals

eine Ausrandung. Die Unterkieferwinkel nchmen mehr oder weniger ans der Mitte des un-

tern Kieferrandes ihren Ursprung. Ueber jedem Condylus des Unterkiefers ausserlich findet

man eiu, das binterste Ende der Wurzel des Schneidezahns enthaltendes, zuweilen sebr

ansehnliches Ilockcrcben.

Die Spalacinen entsprcchen den Mitrinen unter den Spalacoïden, nicbt blos in der

Zahnbildung, sondern tbeilweis auch (namentlich durch die Rhizomyien) in der Art der

Entwickelung des Unterkiefers und zerfallen in zwei Unterabtheilungon. (^Spalaces und

Rliizomyes).
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A. SPALACES.

[Spalacini subanicolaeformes).

Die schv\achen, fast saumartig staik nach hiiiten und oben gcbogencn Unterkiefor-

wiiikel onden in cinen freicn, fast liakenaitigen Fortsatz. Die Seiten dor Ilirnkapsel siiid

eingedriickt. Die schr breitc Iliiiterbaiiplsscbuppe neigl sich ungemein nach vorn. Die un-

tere VVurzel der Oberkieferjochforts;ilze liegt den Schncidezahnen gegeniibcr und niihert

sich dem Gaunien. Die ansehniichcn, seitenstandigen, Unteraugenhohlenlocbcr sind nach

vorn gewendet und perpendicular. Der mittlere Theil des Nasenfoitsalzes der Oberkiefer

erscheint als lline-liche Fliiche neben den Nasenbeinen. Die Gelenkhohien fiir den Unter-

kiefer slellen eine Ijingliche Rinne dar, hinter der als Anomalie eine vorn plattenartig er-

>veiterten Zitzentheil hinten geschlossene Grube sich befindet. Die Schliifengrubenoffnun-

gen sind nierenformig. Die aussern Ohren sind nur randarlig und von Ilaaren bcdeckt.

Die sehr \\inzigen Augen licgen unter der Haut.

Die Spalaces nàhern sich durch die Unterkieferbildung mehr den Jrvicolen, durch

die Backenzahue aber den Murinen, Sie konnlen also in dieser Bcziehung einerseits als ein

freilich sehr anomales Verbindungsglied der beiden genannten Gruppen angesehen werden,

wiihrend sie andererseits nach unserer Gruppirungsweise aus den fraglichen Gesichtspunc-

ten als Rliizodonten mit der Unterkicfeibildung der Prismatodonten erscheinen. Es lasst

sich bisher zu dieser Abtheilung nur die Gattung Spalax ziehcn.

B. RHIZOMYES.

(Spalacini muriformes).

Die Unterkiefervvinkel sind breit und hoch, hinten und unten gerundet, wiihrend sie

hinten und oben in eine sehr kurze, stumpfliche Spitze enden. Die Seiten der, im Gegen-

satz zu der der Spalaces zwischen den Jochfortsatzen des Schiafenbeins, weniger vortre-

tenden, hinten aber slarker entwickclten Ilirnkapsel sind etwas convex. Die mlissige Ilinter-

hauptssphuppe ist kaum oder nicht nach vorn geneigt, sondern fast perpendicular. Die untere

VVurzel der Oberkieferjochfortsiitze erscheint nach oben geschoben iiber oder vor dem Grunde

der Schneidezahne, wenig tiefer als die obère und lagert sich mit ihrem obern Ende fast vor

ihr. Die miissigen (cher kicinen) Unteraugenhohlenlocher sind nach oben geriickt und fast

horizontal. Der minière und vordere Theil des INasenfortsatzcs der Zwischenkiefer erscheint

als schmaler Rand neben den Nasenbeinen. Die breiten, flachen Gelenkgrubcn fiir den Unter-

kiefer sind hinten offen. Die Schlafengrubenoffnungen bieten eine fast herzfiirmige Gestalt.

Die mit Spalax, ausser den eben angegebenen unterscheidenden Charakteren, sehr

yerwandten Wiizomyen ilbncln durch ihre Scbadelform den Myospalacinen , nanientlich

Ellobius, wiihrend die Unlerkieferform eine Art Mittelbildung zwiscben dem Unterkiefer

der Muriiii und Georhyvliini bildet, welchen letztern sic auch in der Forui der [lirnkapsel

Méra. se. nat. T. VII. 26
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ahneln. Abweichcnd von allcn andern Spalacoïden zeigcn sie oft kurze, aber deulliche aus-

sere Ohren. Die Schwanzbildung; nahcrt die Gattung /t/i/rohij5 und .Myospalax den ^Inicolen.

Mit Sicberheit kann nian hierher nicht nur die Galtung Rlihomys Qray {^yctocleptes

Temm.) recbncii, wozu ich mit Wagner (Schreb. Stippl. 111. 1. S. 368) und lliippoll

{Mus. Senckcnb. ///.) auch Balhyergiis splendens ziehe, sondera auch die durch eincn nie-

drigen Ring reprasentirenden Ohrmusiheln ausgczcicbnele, fast baarlose Gattung IJetervce-

phalus (Riipp. ib. Taf. X.).

Tribus 2. GEORYC[IIM ').

Fam. Balhyergidae VVaterh., Georychi VViegm. e. p. {Spalacoïdes hystrichoini).

Die Hirnkapsel crscbeint den Jocbbcigen gcgeniiber ziemlich scbmal und eingcdriickt

oder convex, hinter don Jochbogen breiter, und binten iiberhaupt mehr entwickelt. Der

Stirnthcil des Sclilidels ist besonders zwischen dcn Augen, naïuentlich an den Sciten mehr

oder weniger convex. Dor Zifzentheil der Scblafenbeine ist mehr oder wcniger bKisig auf-

getrieben, und tritt hinlen iiber der Ilinterhauptsschuppe aïs Hockerchen vor. Der sehr

verlangerte Zwiscbenkiefertheii betnigt gegon V3 der Scbadelliinge. Die Nasenfortsatze der

Zwischenkiefer liegen neben den langlichen, vorn schmalen [BatJiyergus] oder verschmii-

lerten [Georychits , Helioplwbiis), auf der Oherfliiche melir oder weniger convexen, mit ih-

ren spitzen, bintern Eiidon die obère Wurzel dos Obcrkieferjocbfortsatzes nach binten

iiberragenden Nascnbeinen, in ihrer ganzen Ausdehnung, als langliclie, die Nasenbeine ao

Breite ubertreffende Fliicben. Die hinterc untere, quere Verbindungsnaht dor Zwischen-

kiefer mit den Oberkiefern, liogt enlfernt von deu Schneidezabnen nahe den Backenzabnen.

Die kaum als platlenartig zu bozeichnendcn untern VVurzeln der Oberkieferjocbfortsatze

sind unten am Grunde erweitert und eingedriickt
,
gleicbzeitig aber auch mehr oder we-

niger verdickt und iibordios mehr oder weniger gegen die Gaumenflache ausgedebnt. Die

nach vorn gerichteten Unteraugenhohlenlocher sind langlich oder oval, und ziemlich oder

sehr klein, meist viel kleiner, zuweilen aber auch viol grosser als die IVaseniiffnungen. Die

von dcn Nasenbeinon nicht iiberragten Nasenoffnungcn crscheinen nicht perpondicular, son-

dcrn schrag nach oben gerichtet und ziemlich klein. Die Schlafengrubeniiffnung ist breit-

herzformig. Die furamina incisàa sind ungemoin ciig und kurz (etwa nur '\ oder '3 so

lang als die sehr kurzen Alveolen der Oberkiefor) und licgen dicht vor den Backenzabnen

Der zwischen den Backenzabnen bofindliche, langlich-linicnformige Gaumenthcil ist vorn

und binten gleich breit, aber ungemoin scbmal, sogar scbmaler als je ciner der benach-

barten Alveolartbeile des Oborkiofers. Er verlangert sich nach binten obne Ausrandung

weit iiber die bintern Backenzahne hinaus, so dass cr sogar durch kloine, quere Seiten-

tbeile mit den FKigelfortsiitzon in Vorbindung tritt, ja zuweilen die Fliigelgruben der

Quere nach in zwei Ilalfton thoilt (so beim Schadol dos Georychus capensis unseres

1) Nicht Georhychi me in der dritten Ausgabe tod Wicgmann's Handbuch sieht.
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Muséums). Der Jochfortsctz des Schlafcnbcins ist horizontal (Bathyergits) oder nur wenig-

nach untcn und vorn gcneigt {Georychus). Das Jocld)ein erstreckt sioli luir bis zur untern

Wurzel des Oberkioferjoclifortsatzes, hinten und unten dagegen saumt es als sehr schma-

1er Fortsalz die breite, hinten ganz offene, flache Gelenkgrube fiir den Unterkiefer. Die

unteren, zugerundeten, die Alveolen dor Sclincidezahne enthaltenden Hander des Unterkiefers

setzcn sich so stark ab, dass die iiberaus ansehnlichen, platlenformigen , hinten zugerundeten

und sehr kurz- und stumpfspitzigen, am untern Rande verdickten Untcrkieferwinkel , ans der

Seilcnnand des aufsteigenden Astes und zwar bereits hinter den vorderstcn Backenzahnen

entstehen. Zur Seite dor stcts sehr niedrigen Condylen des Unterkiefers, findet sich \>'eder

ein Hijcker, noch eine Leiste. Letzlere erscheint indessen zuweilen vor ihnen, so namentlich

bei Bathyenjm murilimus^). Die Kronenfortsatze des Unterkiefers der Georychiiii, konnen

kiirzer [Balliyergus), etwa so lang, oder langer {Georychus, IkliopJiobus) sein. Als Nor-

malzahlcn der Backenzahne miissen vioh\ ^'\l^^ {Balhyert/iis , Georychus capensis und hot-

tentotliis) und *^7gc
{HeUophobus) gelten. Die Formel ^^/^^ scheint aus dem verspateten

Erscheinen eines Zahnes hcrgeleitet werden zu konnen, wie schon Wagner mit Recht

bemerkt. Dem jctzigen Standpuncte der Wissenschaft gemiiss gehoren hieher die Gattungen

Bathyerytis, Georychus und Ileliophohius [lege Heliophobus !) Peters^).

W'aterliouse [Aimais of nat. hist. VlII. p. 81) betrachtet die Gattungen Bathyer-

(jus (soll heissen Georychus Illiger) und Orycterus (muss hehsen'Bathyergus Illiger) als

Tjpen einer auf Afrika beschriinkten eigenen Famille Fain. VI Balhyergidae , die er dann

durch mchrfache, von mir im vorstehenden Abschnitt berichtigte und vieifach erweiterte

Kennzeichen charakterisirt. Dass die Balhyergidae eine eigene Famille unter den Na"-ern

bilden und eine schwer zu bestimmende Stelle unter denselben einnehmen, weil sie eine

der der IJystriciden ahnliche Bildung des Unterkiefers und noch einige andere Ilystriciden-

ahnlichkciten besitzen, kann ich indessen nicht zugeben. Ein genaueres Studium ihrer

Craniologie und ihrer andern Structurverhaltnisse unter steter Beriicksichtung des ubi plu-

rima nitenl fuhrt vielmehr zur Ueberzeugung, dass sie einer, in verschiedenen Richtungen

anomalen Gruppc myoïdenartiger Nager (Spalacoïden) angehoren, und sich zunachst den
auch in Afrika repriisentirten Rhizomyes^) und dadurch den Spalax anschliessen, ja mit

1) Bei Georychus liegt das Ende des SchDeidezabaes zwar auch vor dem Coodylus, wie bei Batliyergus ohne
aber Tor ilim eine leislenartige Âuflreibung zu bewirken.

2) Die genanntcn Gattungen zerfallen in zwei AbtheilungeD.

I. Macronijc/tes.

Balhijergus. Dentés incisivi superiores sulcali. Molares *%^.

II. lirachyonijches.

Georychus. Dentés incisivi superiores laeves. Molares "744, vel evolulione relardata '%,.
Heliophobus. Dentés incisivi superiores laeves. Molares ^Vee-

3) Scbon Riippel fiiblle, indem er anfangs scinen Balhijergus splendens der Gattung Bathyenjus (Georychus

Illiger) anscbloss, die nabe Bcziebnng der Ceorycliini zu Rhizomys.

*
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Ausnalime dcr Zahnc und der untern Wurzel der Obcrkicferjochfortsatze, craniologisch

auch an Ellobius iind Myospalax crinnern. Spalax noigt sich iiamcntlich durch die Bil-

dung- dcr iinlcrn Wurzel dor Ol)erkieferjochfortsatze selir dcutlich zu den Georychini hin.

Ich gebe dem trefflicheii Waterhousc gern zu, dass der hintere Theil des Unterkiefers

der Georychini, namentlich dio durch die liystrichomorphische Gestalt und Lage der Al-

veolen der untern Schneideziihne bedingte lîildung und Entslehung der Unterkieforwinkel

der fraglichen Unterfamilie an den Typus der Stachelschweinc erinnern; ja ich betrachle

sogar selbst die Form der untern Wurzel der Oberkieferjochfortsatze aïs hystrichuiden-arlig

und fiigte deshalb oben die Bezeichnung Spalacoïdes subhystriciformes in Klammern bei.

Wenn ich indessen das ubi plurima niteiil (d. h. die ganze Schadelbildung und den sonstigen

BauJ in Betracht ziehe und dabei an die hystrichnïden-artige Bildung der Oberkieferjoch-

fortsatze und Unteraugenhohlenlocher des, wegen des ubi plurima nitenl nicht von den

IMausen zu sondernden, Sminthus denke, so vermag ich auch die Georychini nicht von den

Spalacoiden zu trennen, sondern sie nur als eigene, anomalere, dem Tjpus der Ifystrici-

nen sich zuneigende Gruppe derselben anzusehen. Wenn statt der Bezeichnung Batliyergini

die Benennung Georychini vorgezogen wurde, so bestimmtc mich dazu dcr Unistand, dass

BatJiyeryus die anomale Form, Gcorychus und dcr dieser Gattung nahe verwandte Helio-

phobius (Peters) (richtigcr Heliophobus) aber die normalen Formen der fraglichen Un-

terfamilie seien. {À potiori fil denominatio). LIebrigens sieht auch Waterhouse die Geo-

rychini als die INormaltjpen an, bezeichnet sie aber irrig als Balhyergidae, welcher Name
auf scinen (eigcnJlich Fr. Cuvier's) Oryclerus bezogen werdcn muss, wie Wiegmann
und W^^gne^ darthaten.

Jiubfainilia II. ARIlIZODO\T£S s. PRI§)ilI.4TOnuiT£S.

(Spalacoïdes Àrvicolaeformes).

Die BackenziihDe ohne cigentliche Wurzeln, aus cin oder doppelreihigen, dreisciti»en

Prismen gebildet, deren jedes in ein aïs Wurzel nicht abgesetztes, abgestutztes, mit einer
centralen Oeffnung versehenes, unteres Ende auslauft. Der hintere Theil des Gaumens wie
bei Arvicola zwischen den hintern Ziihnen mchr oder weniger grubig einoedriickt und
ausgerandet.

Der Stirntheil des Schadels oben abgeplattet. Die Hirnkapsel an den Seiten convex,
mehr breit und verkurzt- oder langlich-herzformig. Die Hinterhauplsschuppe mit der oberiî
Halfte mehr oder Nveniger nach vorn geneigt. Die Schlafengrubenoffnungen nicrenfôrmig.
Die rVasenfortsiitze der Zwischcnkiefer neben den ziemlich breiten oder schmiilern Nasen-
beinen nur aïs Rand sichtbar. Die hintere, untere, quere Verbindungsnaht der Zwischen-
kiefer mit den Oberkiefern etwa in dcr IMitte zwischen den Backen- und Schneidczahncn,
oder den Backenziihnen etwas niiher. Die untern Wurzeln der Oberkieferjochfortsatze sind
plattenartig, und stehen schrag, jedoch so, dass der vordere Rand sich bloss nach vorn,
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oder schief von vorn nach obcn aïs ansehnlichcr Saura wendet. Im ersten Fall sind die

auch aiif dor Unterseite sichtbaren Untcraugenliohlenlochor schiiig und pcrpendiculjir, spitz

dreieckig, unten verengt, so bei Ellobius; im zweiten Falle aber wcnden sicb die ebcnfalls

dreieckigon, kiirzcrn, hintt'ii lireitern, vorn nur kurz zugespitzten llnteraugenboblcnlocher

etwas nacb obcn. Die zicmlich kurzen foramina incisna sind etwa nur '
, so lang ais die

Alvoolon dcr Backonzahne und licgen etwa in dcr IMilte zwischen don Schneide- und Bac-

k(>nzabnen odcr don lolzti'rn niiiicr. Die obcrn, binlcn schriig zusammengedriickten, zicm-

lich brcilcn Scbnoidczahnc wcnden sich cntwcder nach untcn und vorn [Ellobius) oder

blos nach untcn [Myospalax). Dcr zwischen don Backcnzahnen befindiiche Gaumenlheil ist

wcit breiter (mimiestens doppclt so breit) als je eine der Alveolcn des Oberkicfers und

sctzt sich nicht hinter den Backenziihncn fort, sondcrn ist viehnehr bereits zwischen dem

letzten Paar der Backcnzabne^ Avie bei den Anicolen, ausgeschweift. Die niedrigen, saum-

artigen, unfon gebogencn und zicmlich scbarfraiidigcn , hinten und obcn cinen freicn, kur-

zen Fortsalz ausscndcndcn hintern Unlerkieferwinkelfortsatze nehmcn aus der Mitte des

untern Bandes des aufstcigenden Kieferthoils ihren Ursprung. Nur bei Ellobius biegen sich

die das hinterste NVurzcli-nde des untern Schneidezabnes enlhaltenden Alveolcn so weitnach

oben, dass sic ncben dem Condylus cinen Iliicker bilden. Bei Myospalax (Siphneus) findet

sich ani Gruode der processus condyloidei slatt des erwahnten Ilockers nur eine, oft un-

deutliche Leiste. — Die aussern Ohren werden nur durch cinen niedrigen Rand angedeutet.

Die Augen sind frci aber sehr klein.

Als die beiden cinzigen Gattungen, die bis jetzt mit Sicherheit sich biehcr ziehea

iassen, kann nian nur Ellobius [Chlonovrgus) und Myospalax betrachten. Will man mit

Wiegmann und Wagner die Krallenlange auch noch ferner als Gruppenkenuzeichen bei-

bchaltcn, so zerfallen sie in

A. BUACIlYONYCnES.

Genus Ellobius Fisch. [Chlonocrgus Nordm.)

Ungues antipedum satis fortes. Dentés incisivi superiores non solum deorsum, sed

etiam insimul antrorsum dirccti. Dentium molarium prismata in medio tantum conjuncta.

Gauda capite longe brevior.

B. WACRONYCHES.
Genos Myospalax Laxm. (1769!]. Siphneus Brants.

Ungues maniculorum très intermedii maximi. Dentés incisivi superiores deorsum cur-

•vati. Dentium molarium prismata in maxillis facie sua interna, in mandibula vero facie sua

externa invicem conjuncta. Cauda caput subaequans').

1) Beide Gatlungen umrassen nur je eine Art, denn das von ETersmann als Geonjchus oder JITyodes luteus

beschriebene Thier, welches Wagner (Schreb. Siippl. III. 1. p. 364) zweifelhaft zn Ellobius zieht, gehort, wio der
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Die Spnlacoïden mit sogenannten wurzclloscn Backcnziihnen cntsprcchcn liinsiclillich

des Zahnbaues dcn Jrvicokn iintcr den Myoïden, \\ie bcrcits obcn daiî>^pthan wuide. El-

lobins schliesst sich namcnllich, wie gloichfalls sclion bcmerkt, sogar dcn An'icolen durch

die Scbadelform sehr nabe an. Dasselbe gilt, ja in einem noch bobern Gracie, vom ganz

identiscben Zablenverbaltniss iind dem Bau dcr Backenzahne. Die Dackcnzabne von EUobius

weichen blos dadurch ab , dass er im Oberkiefcr an der Ausscnseite der Zabnreibe (stalt

10) nur 8, an der Innensoite abcr 7 Prismcn wabrnobmen liisst. Die bis auf einen kleinen

Randsaum verkiimmcrtcn Obren, die sebr kleinen Aiigen und die nacb vorn (wie bci Ge-

orychus) nicbt blos nacb untcn vorragenden, obern Scbneidezabne, treten allein aïs iin-

lerscheidende Merkmale auf. Myospalax, der sich durcb die Ricblung seiner obern Scbnei-

dezabne mehr als EUobius den An'icolen naliert, weicbt ausser den mit EUobius gemein-

samen ibu von den Ànicokn iinterscbeidenden aussorn Merkmalen, auch durch die nur

am Rande und zwar stiirker vereinten Prismen der BackenzJihne und die starken Krallen

der Yorderfiisse , so wie auch durch manche Eigenthiimlichkeiteu des Skeietbaues von den

Arvicolen ab.— Im Betracht des Zahnbaues und ciniger craniologiscben Vcrhaltnisse steben

iibri^ens die MyospaUtcinen nicbt blos einerseits den Airicolen, sondern auch andererscits

den Sciurospalacoideii naher, als die andern Spalacoidm.

% ^-

Craniologische Beziehunglen der Spalacoïden zu den Bibern.

In der Totabtiit der Scbiidelbildung werdcn, den eben mitgetheilten Bemerkungen zu

Folge, die den Anicolen craniologisch am niichsten verwandten Castoroïden der mit den

Anicolen am meisten craniologisch iibereinstinimenden Gattung EUobius, besonders auch

in Betracht der hohen Jochbeine, aus der Zabi der Spalacoïden am nachsten, der hin-

sichtlicb des Schadelbaucs sebr anomalen Gattung Spalax aber am fernstcn steben. Der

Biberschadel wird iibrigens in Bezug auf die bei ihm, wie bei allen Spalacoïden, kurzen

foramina incisiva und die bei mancbem von ibnen (Georychus) kleinen Unteraugenhohlen-

lijchcr, ferner die bei manchen {Spalax^, Myospalax) deutlich entwickelten, freilich kurzen

processus mastoidei occipitales und temporales, jedocb bauptsacblich nur in den eben ge-

nannten Puncten den Spalacu'idcn naher treten, als den Myoiden, namentlicb den Anicolen.

Bei oberflacblicberer Vergleichung kijnnte es den Anscbein haben, dass der Diber den mit

einem miissig breitcn Slirnlheil versebenen Spalacoïden [GeorycJius, EUobius, Myospalax)

naher stehe als den Anicolen. Bcdenkt nian aber, dass nicht aile Arvicolen wie An'icola

mir yorliegende Schadel und zahireiche Exemplare zeigen, zu den Lcmmingen, was namenllich auch die Ohrbildung

und die Ricblung der obern Scbneidezabne, die Form der Backenzëhne, eben so wie die Grosse der Augen bestàli-

gen. Es ist nicbls anderes als dcr Ui/jiudaeus miijratorins Licbtensl. Evcrsm. Reise, siebe Brandi in Lchmann's

Reise (in Baer's Beitr. Bd. 17. S. 207). — Die von Eversnjann (llullet. de nal. de Moscou) als Georijchus rufescens

aufgcslellle Arl isl nur eine der drei Farben-Varielalep des EUobius talpinus. Brandi ebend. S. 308.
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rutilas etc., und die jung:en Sprdax hierin sich detn Biber nahcrn, wahrend die altcrn

Spalax sog-ar cinen noch sclimalern (zusanimon<>;ediiickten) hinleni Stiintheil als Leitimus,

Anicola ampliibius. Ondatra zibetfiiciis u. s. \y. besitzen, so wird man auf die Bildun»

des Stirnthciis eben kein sonderliches Gewicht logon kijnnen.

Die Spalacoiden weichen aber iiberbaupt durcb eine kiirzere, bcsonders in der hio-

tern Ilalfte breitore Ilirnkapsel, ciiie mit ihrem obein Tboil oft mehr, nicbt selten weit

mehr nach Yorn goneigte Ilintcrhauptsschuppe, forner die nicist ciiifachen processus ma-

stoïdei occipitales, dcn Mangel der Gnibe der Unlorseite des Basaltheils des Ilintoibaupts,

die andere Lage und meist andere Foim der Uuteraugenbohlenlocber und die viel scbma-

Icrn, aber langern, mit einer doppelten Wurzel versebenen Jochfortsatze des Oberkiefer

vom Biber ab').

Sieht man auf die blosse Gestalt der hintern Unterkieferwinkel , nicbt aber gleichzeitig

auch auf ibren Ursprung aus dem ganzen untern Bande [Rhizomyes) oder ans der Seiten-

wand des aufsteigenden Asles [Georychiiii , so stelit sich beraus, dass die Gattungen

Georychiis, Bathyergus, Ueterocephalus und Rliizomys, namentlich aber die zwei letztern dem

Biber niiher steben als Spalax, Ellobius und Myospalax, wahrend die vier erst genannten

Gattungen nebst Spolnx auch hinsichtlich des Zahnbaues mehr mit ihm iibereinkommen

als Ellobius und Myospalax.

S- 5-

A N H A N G.

î$- <•

Einige Worte zur Charakteristik des Schadels von Ellobius G.Fischer seu Chtonoè'rgtts Nord m.

Taf. V. Fig. 1—7.

Wie bereits erwiihnt zeigt der Schadel von Ellobius mit dem der Àrvicolen, nament-

lich dem der Gattungen Anicola und Leiiimus, sowohl in Bezug auf die allgemeine Bil-

dung, aïs auch binsichtUch der Gestalt der einzelnen Knochen, ja selbst der Form der

Backenziibne die grosste Aehnlicbkeit. Es spricht sich dieselbe namentlich in der Bildung

der plattenartigen, der perpendiculiircn Bichtung sich nahernden , untern Wurzel der Ober-

kieferjocbfortsatze, in den dreieckigen UnleraugenbiihlenofTnungen, in den etwas nach vorn

geschobenen kleinen Tbranenbcinen, unter denen auf dem Wangentheil des Oberkiefers

eine kleine hiiutige Stelle sich findet, so wie in der Unterkieferform aus. Er weicht da-

her von dem der Arten der Gattungen Arvicola, Lemnnis und Ondatra nur durcb die am

1) Abgesehen von der den Spalacoiden eigenen, slark verkiirzlon, hinton stârker erweilerlen Hirnkapsel und

der Neigung der Hinterhauptsschuppe nach vorn, so wie meist auch der Form der Unteraugenhdhlenldcher und

foramina incisiva. unterscheiden sich freilich durch die andern craniologischen Kennzeichen nicht blos die Spala-

<loiden, sondern auch die Myoïden vom Biber.
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hintern Theile ihrer Seiten breitore und sowohl oben, als an den Sciten convexcre Ilirii-

kapsel, die clwas schieferc, ein wonig^ mcbr iiach vorn gonoigto Ilinloibauptsschiippe, die

kleinern, niedrigern buUae osscae des Fclsenbeins, den zwiscben den Backenzahnen gebo-

genen, knocbernen Gaiimcn und die, v^ie bei Geoiyclms, erst nacb vorn und dann mit de

Spitze starkcr nach unten gekriimmten Sclineidezabnc ab. — Die Zwiscbenschcilelbeine von

EUobius erscheinen der Quere nacb Ijinglicb-viereckig, viel langer als breit. Die Jochbeine

sind im Verbaltniss hoch und bilden, wie bei vielen Jnicoloii, von aussen nacb innen

ZHsanimengedriickte, zienilicb bobe, liinglicli-rbomboidale, fast perpendiculiire Pliittcben. Der

Unlerkiefer zeigt unter den GelenkbiJekern liusserlich einen das Ende der Wurzel der Scbnei-

dezabne cntbaltenden Ilocker.

Im ganzen diirfen vi'w EUobius als einen am meistcn an Lewmus, binsicbtlicb des Gc-

samtbaues, erinnernden Spalaco'iden betiaiblen, der den Uebergang von den Spalacoïden

zu den (7/-(7coie/(-arligen Myoiden vermiltelt.

Zur naheiii Kenntniss des Schadelbaues der Galhing Myosjja/na; Laxni, (Sîy/'news Brants).

Taf. V. Fig. 8-18.

Der in einer wenig gebogenen Linie vom grossen Ilinterbauptskamm nacb vorn und

auch scbriig nacb binlen abgedacble Scbiidel fàlit, von der Seite betraclitet, dureb seine

fast pyramidale Form und grosse Ilobe der Hirnkapsel auf. Trotzdem, dass er im Ganzen

lebbaft an die Anicolen, besonders durcb die basis cranii, den Unlerkiefer und den Zahn-

bau crinncrt, bietet er doch aucb, abgeseben von der bereits cr>\abnten Ilobe seiner mit

dem biillae und besonders mit dem Ilinterbauptskorper weit iiber die Alveolen und Back-

kenzabne nacb binten und unien ragenden, oben verkiirzt-dreicckigen und sebr breiten

Hirnkapsel, nocb mancbe andere Eigentbiimîicbkeiten. Die sebr ansehnliche, breitc, platte

und bobe oben und binten eingedriickte, stark nacb vorn geneigte Ilinterbauplsscbuppe

bildet einen sebr stark vortretenden, dickrandigen, iiber den Gebôrgangen wabrnebmbarcn

Querkamm, dessen vordere Seitenwiinde unten von einem unigebogcncn Saume der Scblâ-

fenbeine, oben von den Scbeitelbeinen und in der Mille von dem der Quere nach verlangert-

langlicben, vorn bogenrandigen, sebr friih mit ibm verscbmelzenden Zwiscbenscheitelbein

versljirkt werden. Der ziemlicb-breile Ilinterbauptskorper bielet unten eine (lacbe, von

einem Liingskamm getbeiite Grube. Die Scbliifenbeine sind ungemein ansebnlicb. Die ziemlicb

convexe Scbuppe derselben bietet einen obern, fast geraden, der obern Wurzel der Ober-

kieferjocbfortsiitze gegeniiber licgenden Rand. Ibr binleres Ende erscbeint als balbmond-

formiger Saum, der sicb fortsatzarlig bis zur bidla ausdehnt und wie bei Spalax die Gi'-

lenkgrubon des Unlerkiefers, als Ausnabme unter den i\agern, nacb binten bcgrcnzt. Der

binlen abgeplattete, im Verbaltniss kleine Ziizenibeil, sendet je einen sebr kleinen, vom ansebn-

Jjcbcrn, verkiirzt-conischcn processus masloideus occipilalis gesonderten Vortsalz {pvoc. mastoid.
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temporalis) aus. Die nihssig- gewolblen Inillae sind fast rliomboidal iind innen und vorn sclirag

abgcstutzt. Die pcntagonen, selir kurzen, etvvas langer als breiten, auf dcr Oberseite neben

dor iMiUellinie mit einer bei alten Thieren viel cnlwickeltern Langsleiste vcrsehcnen Schei-

telbeiiie stossen mit dcm vordern Rande iiber dem bintern lîackenzabne an den hintern,

obern Rand der Stirnbeine. Die Stirnbeine sind bei jiingern Thieren zwiscben den Augen

viereckig-, oben eben und abgepialtet, bei den alten aber iiber dem mittieren Backenzahne ein-

gezogen und mit einer vorn verdickten, fast 5'-formig gekriimmten, gegen die Scheitelleiste

aufsteigenden Leiste versehen. An der Slelle, wo die Scliiafenschuppen iiber den grossen

Keilbeinfliigeln mit dem Stirnbein sich vereinen, cntsteht eine stumpfe Erhabenlieit als IIo-

mologon einer bri den Ârvicolen und bei Ellobius vorkommenden Leiste. Die Thninenbeine

erscbeinen als klcine, langiicbe, binter dem obern Oberkieferjochfortsatz gclegene, auf der

Oberseite des Sehiidels nur in Form eines ^yinzigen Dreiecks vorlretende Knochelchen ').

Die grossen Fliigcl der Keilbeine sind im Verbiiitniss ansebniich, erreicben aber das Schei-

tclbein nicht. Die uiitern Fliigelfortsatze des Keilbeîns, besonders die innern, bleiben stets

von der bulla durch eine Spalle getrennt und scbliessen nur miissigc Fiiigeigruben ein.

Die innern, von einander durch einen ziemiich starken, langiichen Zwisthonraum (Gau-

menrinne) getrennten sind viel langer (doppelt so lang), und boher als die iiussern. Die

obère, kurze, liinglicb-viereckige Wurzel der Oberkieferjochfortsatze njibert sich der hori-

zontalen Richtung, ist aber oben scbriig eingedriickt. Die untere Wurzel der Oberkiefer-

jocbfortsatze steilt eine fast rhomboidale, oben schmalere, unten eingedriickte, mit ihrem

vordern, bogenfcirniigcn Rande nach oben gewendete Platte dar, die sich mit der obern

zu einem etwas gebogenen Jochfortsatz vereint, dessen hinteres, zugespitztes Ende iiber

dem mittlern Dackenzalin des Oberkicfers liegt. In Folge der beschriebenen Lage der un-

teru Wurzein der Oberkieferjocbfortsatze sind die miissig-grossen, dreieckigen Unteraugen-

hôhlenlocher etwas nach oben gewendet. Der massig breite, etwa die doppelte Dreite der

Oberkieferalveolen bietende zwischen den Dackenziihnen befindliche Gaumentheil ist un-

merklich gebogen, vorn und hinten etwas breiter aïs in der Mitte, binten weit starker

eingedriickt als vorn und zeigt in der IWitte eine Liingsleiste, an den Seiten aber zwei

Paar Gaumenoffnungen. Der vor den Backenzahnen bcGndliche Gaumentheil bildet einen

anten ziemlich concaven Bogen. Die foramina incisiva, welche etwa V^ so lang als die

Alveolen der Oberkiofcr sind, stchen ^e\\ Backenzahnen nur wenig nalier als den Schnei-

deziihnen. Die Wangentheile der ansehnlichen Zwischenkiefer sind perpondicular und er-

scbeinen auf der Oberseite des Schadels nur als schmaler, an die Nasenbeine stossender,

etwas gcbogener Randsaum. Die verlangert-langlichen, ansehnlichen, vorn viel breitern,

die ganze Nasenoffnung iiberwolbenden, und am aussern Winkel umgebogenen, binten zu-

gespitzten , ebenen und abgeplatteteu Nasenbeine , liegen mit den hintern Enden dem

\) Unler ilinen sehe ich an einem Scbadel eines jiingern Thieres, der auch noch dcutlicb das Zwischenschei-

(^l(>ein zeigt, ein cigenes, kleines Koocbenplâtlcbeo (nobi sekundares Tbraoenbein?),

Mém. se. nat. T. VU. 27
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vordern Raiicle der obern Wurzol der Oberkioferjocbfortsàtze gcgeniiber und crscheinen

im Gegensatz zu Spalax auch bci sebr alton Tbiercn gotrennt. Die iiusscre, dreicckige Na-

senbffmin<r besitzt oben eine ansebnlicbe Breite. Die Jocbbeine treten vorn nur au die bia-

tern Endeii der bereits vereiniglen Wurzeln der Oberkioferjocbfortsàtze, sind in scbrager

Richlung' von aussen nacb innen abgeplattet und mit dem untern Saum nacb innen ge-

wendet. Das sebr niedrige, hintere Jocbbeinende bildet nur einen ausscrst scbmalen untern

Saum der Gelenkgrube des Unterkiefers. Die Joebbogen treten in Folge der bescbriebenen

Gestalt der Jocbbeine weniger nacb aussen als bei deu andern Spalacoïclen und erscbeinen

in einer leicbten iS'-fôrmigen Kriimmung. Die von oben geseben, fast birnforniige Scblafen-

grubenofTnungen erscbeinen daber auch, tbeilsbierdurcb, tbeils durcb den erwiibnten vordern

scbwachen, leistenartigen Vorsprung der Scbiafenscbuppen in ibrcr bintern Ilalfte verengt;

was ùbrigens aucb von Ellohius und den Jnccoleii gilt. Der Unterkiefer zeigt, \vie bereits

erwabut, eine ariicolen-url\ge Bildung. Die saumenartig von der Mitte des untern Kiefer-

randes entspringenden Winkelfortsiitze sind aber niedriger und entspringen etvvas mebr nach

\ora, Wcïbrend ihre bintern, obern Endfortsalze ebenfalls kiirzer und mebr nach oben,

weniger nacb hintcn sicb erstrecken. Unter dem mit einer eirund-liinglicben Geienkflacbe

versebenem Condylus findet sicb kein vom bintern Ende des Scbneidezabnes bewirkter

Fortsatz >vie bei Ellohius, Spalax und Rhizomys, so dass also Myospalax in dieser lîe-

ziehung den Georyclien abnelt. Der dem Gelenkfortsatz opponirte, zugespitzle Kronenfort-

satz ragt etwas iiber den Gelenkfortsatz hinaus. Der Zabnbau wurde zwar im Allgemeinen

bereits angedeutet, da aber eine noch genauere Kenntniss wiinschenswcrth erscbeinen

diirfte, so mogen folgende Bemerkungen hier ihren Platz finden.

Die Scbneidezàbne sind nacb dem Typus der der Anicoleii gebildet. Die obern er-

scbeinen vorn miissig breit, hinteu an der Aussenseite scbrag, aber nur leicbt, nicbt stark

und eben abgeplattet, wie bei den Myoiden. Die vordere (gelbraun gefiirbte) Flache ist

ziemlich breit, leicbt convex und das untere Ende gerad abgestutzt. Die untern Scbneide-

zàbne abneln, indem sic vorn ziemlicb convex und hinten und aussen ziemlicb abgeplattet

sind, am Ende aber eber stumpf zugespitzt als abgestutzt aufboren, denen der Myoiden im

Allgemeinen. Dackenzahne finden sicb, wie bei den meisten Myoiden, ^"33 . Der vorderste

ist in beiden Kiefern der grbsste, und der hiuterste der kleinste. Jeder einzelne Zahn be-

stebt genau genommen ans drei abgeplatteten , dreieckigen, parallelen Prismen, die im

Oberkiefer nur an der innern, im Unterkiefer, den vordersten Zabn ausgenonimen, nur

an der aussern Fliicbe und zwar der gauzen Lange nacb so mit einander verbunden sind,

dass sie an ibrer Verbindungsstelle formlich verschmelzen und nicht blos durcb Scbmelz,

sondern auch durcb Knochensubstanz verbunden sind und gewissermassen eine dreilap-

pige Krone bilden. In seinem Langendurcbmcsser erscbeint jeder Backenzabn etwas gebo-

gen. Sowobl das untere (Wurzelende) als das obère Zabnende (Krone) ist gerad abgestutzt.

Das untere, keine gesonderte Wurzeln absendcnde, gleicbt in der Form dem obern; ent-

hiilt aber fiir jedes Prisma eine ansebnlicbe , spaltenformige , dreieckige Oeffnung zur
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Aufnalime der ernahrenden Gofiisse und Nerven. Das obère Ende bietet drei dreieckige, et-

was gobogene und dalier zur llalbnioiulform binneigeiide, inncn von Knochensubstanz gebil-

dele, ausson von Schmelz gesaiinite Prismcn'). Der bereits oben crwiibnten, im Ober- und

Unterkiefer vorschiedenen (d. b. in umgckcbrter VYeise bomerklicbcn) Verbindungsart der

Prismen gemiiss, bieten die einzehicn obern Backenziibne an der aussern Flache je zwei

paralle, aussen breitere, dreieckige, tiefere Rinnen, welcbe die aussen verscbmalerten, zu-

sammengedriicklen und randartigen, innen aber breitern Zabnprismen sondern Am Unter-

kiefer findet sicb eine iibnlicbc Dildung, aber im Gegensatz zum Oberkiefer auf der innern

Zahnflacbe. — Die innere, die Prismen vercinende Flacbe der Oberkieferzahne ist gebogen.

Beim vordern Zabn bemerkt man an ihr zwei mehr oder weniger tiefe, aber stets seichte

Lângsfurcben , indem das vordere Prisma in zwei [lalften, in eine iiussere und vorderc

grossere, vorn platte, und eine kleine, innere, dreieckige gescbieden wird, so dass der von

der innern Flache gesebene vordere Oberkieferzabn innen drei kleine Vorspriinge (einen

kleinslen, vordersten , dreieckigen und zwei bintere, grossere, abgerundct-dreieckige oder

mehr bogenrandige) bietet. Die beiden hintern, obern Backenzabne besitzen auf der innera

Flache nur eine einfache, seichtere Furcbe, so dass ihre Krone innen nur 2 bogenrandige,

oft fast unmerklicbe Vorspriinge, einen vordern, etwas grossern und einen bintern, kleinern bie-

tet. — Die ausserc Flache der Backenzabne des Unterkiefers zeigt im Ganzen ein ahnliches

Verhalten wie die innern der Backenzabne des Oberkiefers. Die Lângsfurcben, welclie die

Prismen trennen, gehen beim ersten Backenzahn des Unterkiefers gleichfalls tiefer aïs bei

dem bintern. Beim ersten Unterkicferzahn ist aber die iiussere Haifte des vordern Prismas

vorn schmaicr und ziemiicb abgerundet-viereckig^), nicbt dreieckig, wie beim ersten Ober-

kieferzabn. — llinsicbtlich der Grosse der Prismen weichen die Backenziibne des Ober-

und Unterkiefers trotz mebrerer allgemeiner Uebereinstimmungen auch mannigfach ab. —
Bei allen Oberkiefer-Backenziihnen und dem hintersten Backenzabne des Unterkiefers, ist

das vordere Prisma das grbste, das binterste, zuweilen fast nur ^^ der Grosse des vor-

dersten betragende, das kleinsle. Bei den beiden vordersten Unterkieferbackenzahnen sind

die Prismen ziemiich gleicb gross. — Durcb die bei allen Backenzahnen, mit Ausnahmc

des vordersten unlern, statt findende seitlicbe (nicbt centrale) Verbindung der Zabnpris-

men bei Myospalax, entstebt eine eigene Modification der bei den Àrvicolen und Ellobhis

herrscbenden Bikiung, die eine Art Mittolstufe zwischen den Prismenzabnen, den Platten-

zabnen und scbmeizfaltigen Ziibnen darstellt und auf ahniiche Weise meines VVissens noch

bei keinem andern Nager, ja bei keinem mir bekannten Saugetbier beobacbtet wurde.

1) Die Scbmelzsubstanz der Erone finde ich iibrigens aussen mit sciiwarzem Ccmeat iiberlagert.

2) Durch die liefer gebende Furcbiiog der àussero Fliiche des vordersten Backenzabns des Unterkiefers rijckt

bei ibm die Verbindung der Prismen etwas mehr naeh der Mille und der fragliche Zabn nabert sicb in seiner Bil-

dung den Zabnen von Eliobiits und der Arvicolen, indem gleicbzeilig die Prismen nicbt nach aussen verscbmelzen,

sondern nur (wie bei Ellobius) durcb mebr nach innen geriickte Schmelzfalten vereint werden.
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$$ 3.

Bemerkungen iiber den Schadel von Spalax hjphlus.

Taf. IV. rig. l — 15.

Wir besitzen zwar vom Schiidcl dos Blindwurfs bcreits mehrere kurze Beschrcibun-

gcn, so von A. Wagner (Schreb. SauyetJi. Suppl. ///. 1.5". 359) Siniascbko (PyccKaa

<I)ajHa) und Rymer-Jones (ïodd Cyclop. P. XXX. p. 371 Rodentiu Fig, 25V). Dessen

ungeacbtet scbien os mir nicbt iiberniissig, cine voUstiindigere Oescbieibung des eigon-

thiitnlicbcn Schadels der fiaglicben Tbierlorm zu liefern, und selbige von den niJthigen

Abbildungen zu begleiten.

Der Scbadel von Spalax bildet einc bei den altern und den altesten Individuen') be-

sonders auffallcnde, durch die starke Erhebung der llinlerbaupts- und Scheitclleistcn bc-

dingte, so wie namentlicb auch von der starken Senkung des Schnaufzentbcils und der

schragen Ricbtung der schr breiton Ilinterhauptsschuppe und des bintern Tbeils der Scbla-

feiibeine abbangige, gleichsam vierseitige Pyramide, dercn bocbster Punct iiber dea bin-

teru Enden der Gaumenbeine liegt, wo der Ilinterhaupts- und Scbeitelkamni zusammen-

stossen und der erstere sicb nacb den Seilen, der letztere nach vorn abdacbt. Die pyramidale

Form wiedcrholt sich besonders noch an der Ilirnkapsel. Es bietet dieselbe cine bintere sebr

brcitc, platte, fiinfeckige, grostentbeils zwar von der Ilinterbauptsscbuppe, zu eineni nicbt

geringen Tbcil, namentUch ibrem aussern, untern Winkellheil, abcr von den in platten-

fiirmige der hinteren Ilinterbauplsschuppe angescblossene Forfsatzc vorgezogenen ScblJifen-

beinen gebildete, zur Anlage starkcr Nasenmuskein bestimaite, zienilich platte, nur in der

untern Halfte etwas gebogene Flacbe, die spitzwinklig (schriig) vom Ilinterbauptsloch ge-

gen den Scheitel sich wendet, was bei altéra Scbadeln, vvie scbon Kessier mit Recbt

bemerkt, bei weitem stiirker bervortritt. Die Seitenflacben der pyramidalen IJirnkapscl sind

verschobeu-dreieckig, indem sie einen hintern, vom Ilinterbauptskamm bedingten, geradern

und einen vordern gebogenen Rand besitzen und vorn, in der Augcngegend, stark ein-

gedriickt erscheinen. Sie erheben sich bei den alten Tbieren stark nach oben, sinJ hintea

wenig convex und fallen schriig ab, wahrend sie bei den jiingern Thiercn, namentlicb oben,

ziemlicb stark gorundet erscheinen und daher sich weniger plotziich nach unten abdachen.

Der ziemlicb breite Ilinterhauptskorper erbebt sich vorn jederseits in ein kleines, neben

der bulla licgendes und ein niedriges, kurzes, centrales Leistchen. Der ganz nach hinten

vorragende Gelenktheil sendet einen kleinen, fast konischcn, vom noch kleinern Schliifen-

zitzenfortsatz gesonderten Zitzenfortsatz (Hinterhauptszilzenfortsatz) nach hinten und unten

ab. Die Hinterhauptsschuppe erscheint als fiinfeckige, von hinten und unten nach vorn

1) Bei jungen Individuen triU die Pyramidenform des Schadels, wegea der viel niedrigern Hinlerhaupts- und

Scheilelleisten und der damil im Zusammenhaiig stelieadea geringern Erhebung und minder schragen Lage der Scbei-

telbeiuo und hintern Slirnbeinenden weniger hervor.
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und obcn steigcnde, aussen oben eingedriicktc, unteii schwach convexe Platte, die mit

ihreiu vordern obem, zu eiiiein betrachtlichcn scharfrandigen , stumpfwinkligcn Qticikamm

entwickelten, iiber den Cboanen ihre grbste Hobe erreichenden (aiso weit nacb vorn ge-

schobene) Rande an die Schliifenscbupppn, an die Scheilelbcinc und an das durch selir

fiiihe Verschnielzung verschwindende, sehr kicine, dreieckige, binten breitere, vorn zii-

gespitzte, oben ein Kammchcn tragcnde Zwiscbi-nscheitelbcin ') stosst. Die ziemb'ch schma-

len Kcilbcinkorper sind unten scbwacb gerinnt. Die grossen, zicmlich niedrigen Keilboin-

fliigcl gehen, wie bei den mcisten Nagern, mit dem Scheitelbcin keine Verbindung ein.

Die inncrn, liingern, perpendicularen RcilbeinfUigclfortsatze crreichen die bidlae nicbt. Die

âussern, kiirzern, scbmalern, schragen sind noch weitor davon entfernt. Die schragen, drei-

eckigcn, aussen weit geoffnotcn Fliigelgruben bieten eine miissige Grosse. Die Seblocbor sind

winzig klcin.— Die ungemein kurzcn, fast rhomboidalcn, iiber den bintcrn Backenzahnen

und dem vordcrsten Ende der Fliigelfortsiitze liegendon, also weit nach vorn gescbobonen)

und der Augengrube geniiherten, vorn etwas breitern Scheitelbeine erbeben sicli mit ib-

rem obern Saume in einen Langskamm, der binten mittelst des Kiimmcbens der Zwischen-

scbeitelbeinchen mit dem Ilintcrhauptskamm, vorn mit dem sehr kurzen Langskamm der

Slirnbeine verscbmilzt. Bei alten Tbieren erscbeinen die Scheitelbeine scbriig und stark

nach vorn und zur Seite abgodacht, ja sogar etwas eingedriickt, bei den jiingcrn convex.

Gleichzeitig besitzt der bei den alten Individuen anschnliche Langskamm auf den Slirnbei-

nen eine centrale, zu den Nasenbeinen fortgesetzte Langsfurcbe, die bei den jiingern, mit

einem &chwachen Kamm verschenen Individuen febit, oder wenigstens nur auf den Stirn-

beinen sich findet. Selbst die Stirnbeine sind im Verhallniss kurz. Vorn zwischon den

Oberkicferjocbfortsatzen erscbeini'n sie oben dreieckig, abgeplattet und liings-gofurcht,

hinten dagegen an den seitlichen Augenthcilen bei altern Tbieren starker, bei den jiingern

schwacher eingedriickt. Der schrag von aussen spitzwinklig nach innen gewendete Aussen-

rand derselben erhebt sich in eine zum Scheitelkamm fortgesetzte, stumpfliche, bei al-

tern Tbieren ansebnhchere, Leiste. — Die Schliifenbeine besitzen eine betrachtiiclie Aus-

dehnung. Ihre ungemein bedeutende, von der Seite gesehen, fast rhomboidale, vorn con-

vexe Schuppe zeigt eine soUhe Hohe, dass sie oben und hinten das obère Ende der obern

Wurzel der Oberkieferjochfortsatze iiberragt; wiihrend sie sich gk'icbzeitig sehr ansehn-

Hch von hinten nach vorn ausdehnen. Ihr vorderer (gcbogener) Saum springl, wie bei

den Jnicolen, in eine etwas winkelartige, perpendiculare, bei jiingern Tbieren unmerk-

liche Leiste vor; wiihrend der hintere Saum gleichzeitig mit dem hintern Jochfortsalzende

sich in ein dreieckiges, vorn concaves Plattchen erhebt, das sich an den llinterhauptskamm

1) Das Zwischenscbeitelbein (richtiger wohl die Zwischenscheitelbeine) fehlen bei Spalax keioeswegs, sind aber

frcilicb nur bei sehr jungen Tbieren deutlich, ja selbst bei jiingern schon mit Miibe zu bemerlien. — A. Wagner
(Siippl. m. I. S. 359) cbenso wie Gruber [AbliarnUung. aus der menschlichen und vergleicitenden Ânalomie S. 23'

kouaten sie daher vrohi nicbt bei Spalax wahrnebmen, weil sio nur altère Scbadel vor sich batlen.
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schiebt, vorn aber eine ansehnliche, pyramidale, iiber der Gelenkrinne des Unteikicfers

befiiKlliclie Grube, eine Fortsetzung- der Scbliifcngrube, bildet. Die bei andern Nagern vom

Jochforfsatz dos Scblafenbcins selbst gcbililete Grube erschcint bel S[>(ilax als eine neben

ihm, auf der Schuppe selbst, bemerkbare, langliche, ziemlicb liefe Rinne. Die eiiie schrag;

von binten nach vorn und oben steigcnde, gebogene langlicbe Flatte bildenden, unten einen

deutlicben Scbliifenzitzenfortsatz absendenden Zitzentbeile ùberwolben, indem sie sicb oben

an die Hinterbauptsscbuppe legon, die etwas rcibrenartig' vortretenden ausscrn Geborgange

dermaassen, dass untor ibncn (hinter der Gelenkrinne) eine dreieckige Grube entsteht, in

welcbe der Gelcnkkopf des Unterkiefers nach iiinten sicb verschieben kann, obgicich die

plattenartigen Zitzenfortsalze eine zu starke Ausweicbung desselben nach hintcn verhindern.

Der ziemlich ansehnliche, am Grundc dickere, dreieckige Jochfortsatz der Schiafenbeine

sendet nur einen scbwacben, niedrigen Fortsatz nach vorn. Die langlich-viereckigen bullae

sind massig gewolbt, etwas abgeplattet und ragon in einen kurzcn, rohrenformigen, mit

einer ziemlich kleinen Oeffnung versebenen Gehiirgang vor. — Die Jochbeine sind kurz,

niedrig und linienfôrmig. Ihr hinteres, verscbmalertes Ende erroicht die Gelenkrinne des

Unterkiefers nicht, ihr vorderes endet dem vordern Backenzabne gegeniiber binler der

Vereinigung der beiden Wurzein der Oberkieferjocbfortsatze. — Die Gaumenbeine bilden zwi-

schen den beiden hintern Backenzlibnen ein friih mit den Oberkiefern sich vereinendes,

von zwei ansehniichen, langlichen, paarigen Lochern durchbohrtes, hinter den Backenzah-

nen etwas vortretendes und gerad abgestutztes, chênes Pliittchen, das etwas schmâler als

der vordere, vom Oberkiefer gebildete, zwischen den Dackenzalinen liegende, gebogeno

Gaumentheil erschcint. Der ganze zwischen don Dackenziihnen boOndlicbe, knocherne Gau-

men bietet iibrigens ein centrales Liingsleistchen. Der von der Slirn an stark nach unten

geneigte, binten in den ebenfalls nach vorn abgedachten Scheiteltheil fortgesetzte Schnau-

tzentheil des Schadels ist ziemlich breit, oben stark abgeplattet, an den Seiten leicht zu-

sammengedriickt und unten massig gerundet. Seine anschnlichere Breile verdankt er den

ziemlich betrachtlichen, als langliche Flache (nicht als Rand) neben den Nasenbeinen auf

die Oberflacbe des Schadels tretendon Nasonfortsiitzen der Zwischenkiefer. Die bei altern

Individuon iheilweis oder ganz mit einandor verschmolzenen, verliingert-dreieckigon Na-

senbcine sind lang, nach binten verschmâlert, an der obern Haifte abgeplattet, unten

schwach convex, am vordorn Saume umgebogon. Die ansehnliche, niedrige, dreieckige, perpen-

diculare, viol breitore als hoho Nasonëffnung wird vorn von den Nasenbeinen etwas iiberragt. —
Die ziemlich ansehniichen Oberkiefer steigen mit ibrem Gaumentheile schrag nach oben. Die

langlichen, etwas schrag von vorn nach binten zusammengedriickten, obern Wuriein der

Oberkieferjocbfortsatze wenden sich stark nach unten. Die untern eine schrage, von oben

nach unten zusammengodriickte, viereckige, unten eingedriickte, massige, niedrigor als die

JNasenoCTnung liegende Platte bildende Wurzel der gonannten Fortsiitze, verbindct sich mit

der obern zu einera plattenforniigen, niedrigen, gebogenen, an das Jochbein stossenden,

dreischenkligen, perpendicularen Fortsatz. Die ansehniichen, nierenformigon, zwar im Ganzeq
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perpendicularen, unten aber eia wenig nacli aussen geneigten, bei einer untern Schàdel-

ansicht nicbt sichtbaren UnteraugcnbShlenoffiiungen sind etwa doppclt so hocb als die

Nasenoffnungen, unten wie oben zictnlich zugorundet und an bciden Enden fast gleich

breit. Die Jochbbgen bildeu eine stark nacb aussen tretende Kriimmung und schliessen

sehr ansebnliche, niercnfôrmige Schlafengiubeniiffnungen ein. Die Thranenbeine liegen

als kleine, langlich ovale Pliittchen unter der obern VYurzel der Oberkioferjocbfortsatze

und bieten einen winzigen, spaltenartigen Thranenkanal. Das bei den Mliusen in einem

Vorsprungo vor der Unteraugenhohlenoffnung liegende kleine Loch findet sich bei Spalax

hinter einem von der untern Wurzel des Oberkieferjochfortsatzes aufsteigendem Leistcben.

Die untere, quere Verbindungsnaht, vpelcbe die Gaunientbeile der Oberkiefer mit denen

der Zwischenkiefer vereint, liegt fast in der Milte zwischen den Scbneide- und Dacken-

zahnen. Die sehr kurzen, nur '/^ der Liinge der niedrigen, sehr kurzen Oberkieforalveolen

bieteiiden, langiiclien forainina incisiva werden, mit Ausnahme des vorderston Ilandchens,

nur vom Oberkiefer gebiidet. — Der Unterkiefer ist im Wesentlicben nach dem bei Àni-

cola herrschenden Typus geformt. Es spricht sich dies nicht blos in seiner ganzen Gestalt,

sondern auch besonders in der Bildung seiner hiutern, aus der Witte des untern Randes

der aufsteigenden Aeste hervortrctenden, niedrigen, in einen nach oben gewendeten, am

Ende abgeplalteten und etwas erweilerten, dem Gelenkfortsatz opponirten Ilaken geende-

ten Winkelfortsalzen aus. Der Unterkiefer von Spalax bietet indessen auch einige Abwei-

chungen von dem der Arvicolen. Er ist kiirzer und seine Aeste divergiren stiirker. Der

Kinntheil erscheint kiirzer, niedriger, breiter und platter. Hinter dem, innen in der Mitte,

eine ansebnliche Grube bictenden, Kinntheil erhebt sich jederseits auf dem untern Kieferrande

eine gebogene, etvvas winklige Leiste, die sich niedriger werdend bis zum hintern Win-

kelfortsatz ausdehnt. Die hintern Enden der Schneidezahne ragen so weit nach hinten und

oben, dass der als Fortsetzung ihrer Alvéole anzusehende, bei Spalax die grosste bekannte

Entwickelung erreichende, verlangert-konische, aussen neben dem eine ovale Gelenklliiche

tragenden niedrigen Gelenkfortsatz vortrelende und ziemlich stark nach aussen divergirende

Fortsatz den Gelenkfortsatz weit uberragt und einen starken Kamm zum Kronenfortsatz

sendet, der mit einem ahnlichen, gebogenen, zwischen ihm und dem Gelenkfortsatz ge-

bildeten Kamm eine eigene, dreieckige, hinten breitere Grube bildet. Der dreieckige in

eine umgobogene Spitze geendete Kronenfortsatz ist etwa so lang als der Alveolarfortsatz

der Schneidezahne, aber viel langer als der Gelenkfortsatz, dem er zwar opponirt erscheint,

jedoch so, dass beide ein ansehnlicher, halbmondformiger Ausschnitt trennt. — Die Schnei-

dezahne, besonders die obern, sind breit und am Ende gerad abgestutzt. Sie konnen vom

weiss, gelblich oder fast gclbbraun erscheinen. — Die im Verhaltniss kleinen ^^33 Backen-

zîihne weichen zwar unter einander in der Grosse nicht belriichtlich ab, jedorh ist

der vorderste als der grosste, der hinterste als der kleinste zu bezeichnen, dies gilt na-

mentlich von den Oberkieferzahnen, wiibrend die Unterkieferzahne, namentlich die beiden

vordersten, in der Grosse wenig abweichen. Aile besitzen zwei kurze Wurzein; eine hintere
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und eine vordere. Bci dcn Thieren mitllern Altcrs sicht man es deuflich, dass ilire abge-

rundet-vioreckigen, im Oborkiefer etwas nach aussen diveig-irenden, iui Unterkii'fer etwas

convcrgirenden, an dcn Seiten meist eiiifurchigcn Kroncn aus 2 — 5 liinglichen, kurzen,

durcli eine schiage, centrale Faite verbundenon Scbmclzfalton besteben, Der erste obère

Backenzabn zeigt drei iiussere, durch zwei Furcben abgetheilte und zwei innere, wie die

der ùbrigen Ziibno, durcb eine Furche gesonderle Schnielzfallen. Der zweite obère Dak-

kenzahn bietet dagegen zwei aussere und zwei innere, einander opponirte, der Letzte obère

aber nur zwei aussere und eine innere'). — Bei alten Thieren crscheinen auf der freion

Kronenllacbe, statt der Scbmeizfalten, Scbmelzringe oder zuweilen Schmelzkreuze, oder

es feblen zuletzt aucb dièse. Die erhabene oder verticfte Knoebensubstanz der Krone ist

dann von eineni blosscn Scbmolzsaume umgeben. Die jiingern Thiere einerseits und die

tiltern andersoifs, lielracbtele INordniann (Keyserl. Blas. IVirbellh.) den eben gcschil-

derten Vorhallnisson der Backenzahne zu Folge als Typen eigener Gattungen Ommatosleryus

und Spalax, wiibrend Wagner (Schreb. Suppl. III, 1, p. 3G0 ff.) sic als Untergattun-

gen ansah. Kessler [Bullet. de nat. de Moscou 1851 p. 130) bat uinfassender dargetban,

dass die fragliclicn Gattungen nur Alterszustande seien, vvorin ihin, ebenso wie im Betreff

der Nicbtcxistenz eines Spalax Pallasii, jeder, der, wie ich, Gelcgenheit batte verschiedene

Altcrsstufen von Spalax aus den verscbiedenen, von Nordmann angcgebenen Fundorten

zu untersuchen, unbedingt nur beistimmen kann,

Im Ganzen darf man den eben gescbilderten, so mannigfache Anomalicn bietenden

Scbadel von Spalax, wie schon mebrfach angedeutet wurde, als eine in Bezug auf den

Untcrkiefer und die Schiidelbasis anicokn-, in Bezug auf Z ibnbildung und niedrige Jocb-

bôgen wi/o/t/e/i-artige Bildung erkliiren. Er steht iibrigens im Botrcff dos Unterkiefers dem

von Ellobius naber als dem vom Myospalax,, zeigt jedocb mit der lelztgenannten Gattung

binsicbllich der Hirnkapsil, Schnautze u. s. w. eine innigere Beziebung.

î$' '^-

Einige Worte iiber den Schadel von Rhizomys.

Der Scbadel von Wiizoniys, kann als !Mitteft)ildung zwiseben dem von Ellobius und

Myospalax einerseits und dem von Spalax und der Georychini andererseits betrachtet

werden. Die Form der llirnkapsel iibnelt der von Myospalax, nur ist die Flinterhaupts-

scbuppe perpendicular. Der Augen-Stirntbeil, eben so wie die Scbnautze am Grunde, sind

breiter als bei den Spalacoïden. Die Jochbogen treten mebr nacb aussen. Das Jocbbein

bildet binten einen scbmalen Saura an der Gelenkgrube des Unterkiefers. Die untere VYur-

zel der Oberkieferjocbfortsatze debnt sicb so stark nacb oben aus , dass ibr vorderer

1) Bei dem mir vorliegendcn jiingern Schadeln des Spalax kbnnle aber doch an dera innen elwas starker

abgeschlifTeiien , biatera Ober- und Uaterkiererziibnen mbglicberweise scbon eine Faite abgeriebea seii).
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Rand nach obcn zu liegen kommt und sich innig; mit dem Wangentheil vereint. Die masssigen,

rundlichen Unteraugcnhohlenlocher befinden sich daher nahe dcr Oberseite des Schadels,

•wovon aiich Myospalax eine Andeutung zeigt. Die Golenkgrubcn fiir den Untcrkiefer werden

hintcn nicht brgrcnzt. Die innern Fliigelfortsatze des Keilbeiiis divergiren so stark nach

aussen, dass hiiiten, wie bei keiner andern der bekannten 5/)rt^acoïde/i-Gattungen, eine

sehr breite Gaiimonrinne ontsleht. Der Gaunicn bietet zwischen den Backenzahnen eine

massigc, gleichc Breite und springt vor jeder Dackenzahnreihe in eine kleine Langsleiste

vor, die bis zum kurzen, in der Mitte zwischen den Dacken- und Schneidezahnen befind-

h'chen foramen incisivuin ihrer Seite geht. Die obern , an der Seite abgeplatteten Schnei-

dezahne sind zwar breit, aber zicmlich niauseahnlich. Die noch nicht abgenutzten Kronen

der liackenzahnc lieslehon ans einer vordern und hintern, langlichen Ualftc, wovon jede

mit Sihmclz eingeCasst ist. Der Ban der Backenzahne ahneit aiso dem von Spalax. Die ganz

aus dem untern kiefersaume enfspringenden, sehr breiten, kurzen, abgerundet-dreieckigen

Unterkieferwinkelfortsatze endcn hinten in eine ziemlich gerade, nach unten und hinten

gewendete, stumpfe Spitze.

CAPITEL VIII.

Die Fainilie der Dipodoïden.

GeschicLtliche Bemerkungen.

Bereits lUiger bildete aus den springcnden Nagern eine eigene FamiUe unter dem

Namen Macropoda, denen er abor, ausser den Galtiingen Dipus und Pedetes, die nicht

dahin gehiàrigen echten Meriones {M. tamaricinus und meridiaiius) hinzufiigte.

' Gotth. Fischer [Zoognos. Il/, p. 21) schloss die Illigers'chen Diacropoden den

Kanguruhs unter dem Namen Metatarsibemata marsupio niillo an.

Oken (Natitrf/eschichte i Ausgahe) vereinle als Bilche oder Schlàfer die Gattungen

Jacidus, Dipus und Pedetes mit denen von Chiiicldlla, Àrclomjs, Bathyergiis und Geory-

chtts.— G. Cuvier [Piegii. animal) schloss Dipus und Ilelainys den IMausen an. — Ran-

zani rechnete Dipus zu seineri Tnichyodonleii und Pedetes zu seinen Elasiuodonten , so

dass also die beiden genannten Gatlungen in zwci verschiedene Abtheilungen gesteilt wer-

den. — Dcsmarest folgte G. Cuvier. — Bei Hitgen erscheiiit Dipus in der zweiten Reihe

d. h. unter den in der Erde lebenden Nagern, Pedetes aber in der drittcn, namlich unter

den iiber der Erde lebenden. — Bei F. Cuvier erblicken wir Uelamys unter den herbi-

voren, Dipus unter den omnivoren Nagern. — La treille rechnct D//);/* zu seinen Murmen,
JUcm. se. liai. T. YK. 28
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Pedetes aber zu seincn Talpiformes. — Lesson Manuel folgt Lalreille, inJem aucli bci

ibm Helamys unter dcn Talpiformes, Dipus, unter den Mirincn erscheint. — Zeiiker

(das thierische Leben) fdhrt eine Famille Dipodes auf, wabrend Willbrand Dipus mit

den Mausen verbindet.— Bonaparte {Saggio) bringt Dipus und Pedetes noch zu seiner

grossen FamiHe der Sciurinen. — Wiegmann [Ilandb. 1 Ausg.) Uisst nur Dipus als Typus

der Macropoda gelten und bringt Pedetes zu seincn Lagostomi.—Van der Iloeven {{Ausg.)

folgt lUiger. — Duvernoy stellte Dipus und Helamys mit Merioiies und Gerbillus in

seine Famille der Gerboises zusammen.— 13oi Swainson stcbeu die Gattungen Dipus und

Helamys mit Gerbillus, Meriones, Lagostomus, Chinchilla und Lagotis in seiner 2 Abtbei-

lung der Nager, die er durcb die Kpore legs cery short, liind legs long» cbaraktcrisirt.

—

Oken [NaturgescJi. 2 Ausg.) stellt Pedetes und Dipus unter seine 111 Abth. Laupniiuse,

Dipus mit Gerbillus und Meriones setzen seine Springmiluse, die Gattung Pedetes aber seine

Springhasen zusammen.

Bei Waterbouse (Charlesvvortb Mugaz. III.) bilden die Gattungen Dipus, AlaC'

taga und Meriones die Familie Gerboidae.

Keyserling und Blasius betracbten die Springmàuse (Dipus) als Abtheilung der

Familie der Mause.

Poucbet bildet aus Helamys und Dipus die Familie der Sauteurs. — Wagner setzt

die Macropoda aus den Gattungen Dipus, Soir(êtes, Jaculus {Meriones Fr. Cuvier) und

Pedetes zusammen. — M. Edwards trennt die Gerboisiens und Helamys als eigcne Grup-

pen. — Waterbouse recbnet zu seinen Dipodidae nur die Gattungen Dipus, Alaclaga

und Meriones. — Lesson's {Nouv. labl.) Dipodineae entbalten die Gattungen Pedetes, La-

gostomus, Hapalotis, Dipus, Alactaga, Gerbillus, Meriones und Eligmodontia. — Der Ver-

fasser stimmte in Bezug auf die Zusammensetzung der Dipoden in seiner im {Bullet. scient,

cl. phys. nat. II.) mitgetbeilten Arbeit Wagner bei. In der List of specim. of Bril. Mus.

wird die Familie (IV) Gerboidae aus den Chinchillina, Pedetina {Pedetes) Dipina, {Dipus

,

Alactaga, Jaculus, Psammomys) so wie den Myoxina und Sciurina zusammengesetzt, sie

enlbalt also in craniologiscber sowobl, als exomorpbiscber Bezicbung die mannigfachsten,

scbwer zu vereinigendcn Formen. — In den von Troscbel besorgten Ausgaben von Wieg-

mann's Handbuch entbalten die Dipodina nur die Gattungen Dipus und .Jaculus mit Aus-

scbluss des bei den Lagostomi gelassenen Pedetes. — Aucb Kaup will Dipus und Pedetes

als besondere Familientypen anseben. — Bonaparte betrachtet die Dipoden als Unterfa-

milie seiner Muridae. — Gervais setzt seine Familie der Dipodae aus Dipus, Helamys,

Çtenodactylus und Pteromys zusammen, welcbe beiden letzfgenannlen Gattungen sicber

nicbt dahin geboren. Schinz, Berthold, Burmeisler und Krauss folgen Wagner.
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%. 2.

Craniologischc Charakterislik der Familie der Springmause [Dipodoides).

Taf. Xr. Dipus {ScirletesJ Jaculus. Fig. 1 — 10. ~ Taf. VI. Fig. 1 — 8. PecUtes Caffer.

Ans der Familie der Dipodoïdes, die ich schon in einer Arbcit iiber die Russischen

Springmause [Bullel. se. de l'Àcad. de Scienc. de St.-Petersb. class. phys. math, T. II. n.

ik, 15) nach dem Vorgange mehrerer Naturforscher als selhststandige Nagerfamilie aner-

kanntc, vermochte ich mir bis jctzt nur die Schiidel der dort vorgeschlagenen Subfamilien

Dipodini iind Pedetini zu verschaffen. Es gelang mir dagcgen niclit auch Jaculus cana-

densis VVagl. [Meriones canadensis Fr. Cuvicr) nebst Macrocolus Andr. Wagner in den

Kreis der selbslstandigcn craniologischen llntersucliungen zu ziehen. Ich muss diess um
so mohr bedaiioni. da es mir sogar nicht einmal vergonnt war, eine Abbildung oder gnii-

gende lleschreibung des Schiidels von Jaculus aufzufinden *).

Nach Waassgahe der Pedetini [l'edetes) und Dipodini (Dipus, Xlactaga s. Scirteles und

Platycercomys) lasst sich folgende, allgemeinere, craniologischc Charakterislik^) der Dipo-

doïdes entwerfen.

Die durch ihre Ilohe, aber gleichzeitige Kiirze und Breite von der der Myoïden, Sciu-

roïden, Myoxo'iden , Spalacotden, Sciurospalacoïden und Uyslrichoïden abweichende Hirn-

kapsel ist fast so broit aïs lang (Dipus, J/aclafja s- Scirteles, Platycercomys) oder wenig-

stens (die lullae eingcrochnet) sehr wenig schmaler als lang (Pcdetes). Die Slirn ist zwi-

schen den Augcn mehr oder wcniger broit, bei den Dipodina jcdoch etvvas, ira Ganzen indessen

uicht betrachtlich, (am meisten bei Platycercomys) verschmiilert und an den Seitenriindern

ausgeschweilt, bei Pedetes sogar breiter als lang (mit Ausnahme mancher Hystrix, wie

namcntlich JJystrix Jiirsutiroslris) feogar breiter als bei irgend einem der bek-iiuîten Nager.

Der hintere, quere, obère Rand der Stirnbeine vcriauft bei allen Dipodoïden ziemlich ge-

rade. Der Augenbrauubogen ist entweder unbedeutend concav, stumpf, randartig und nie-

drig (sL'hmal) hinten ohne Fortsatz [Dipodini) oder sehr ansehnh'ch, scharfrandig und hin-

ten mit einem vorspringeuden, kurzen Fortsalz versehen (Pedetes). Die kurzen, viereckigen

(Dipodini) oder fiiufeckigen [Pedetes, Scbeitelbcine crscheinen stets breiter als lang und

1) Aus einer gelegentlicheo Bomerkung Wa(erhouse's fLoudon's Magaz. 18.33 p. 188) erfahren wir nur,

dass der Scliadel des fragliclion Jacnlits canadensis dem der Mi/oxen sehr iihnlich erscheine und das Millel zwichen

deni der Dipoden und Mijnren halle Bei Jaculus (Merianes) sei aber der processus curonoileus kleiner, der Gaumen

hinten ebenfalls ausgeramlet Oas Cnleraugcnhblilenloch ware kleiner als bei Dipus aeyypiius, aber grbsser als bei

ilyoxus avelianarius. Die Oberkieferjochfortsàlze verhielten sich wie bei den Dipoden, ebenso die foramitia incisiva.

2) Pallas (Glires Tub. 26. Fig. XXV.) hat das Skelcl von Dipus Sagilla. D'Alton (Skelete der Nager .ibth.

II. Taf. 7) das von Dipuf hipes abgebildet. Eine DarslcIUing des 8chàdels von Dipus liirtipes Gndet man bei Char-

lesworth (M^igaz. neiv. .Scr. III.) und in Todd (Cyclop. Rodentia p. .372; so wie des von Dipus aegxjplius bei

Walerhonse a. a. 0. Eine Darstellung des Schadels von Pedeles Caffer lieferte D'Alton a. a. 0. unler a, b.

*
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oben mehr (Dipodini) odor weniger (Pedetes) convcx. Als grbsstcn Durchmessor der ansehn-

lichen Zwischenscheitelbeinc') niuss man den qucren aasehcn. Die liinlon pcipondiculiire,

in ein« breite, wulstige Leiste, odcr in einen Knmiii vorspriiig-ende, massig; breite, bohe

Hinterbauptsscbuppe bikiot mit ibrem obcrn , breitern Ende den bintern Tbeil der Obcr-

flacbo des Scbiidels, îndem sie in der Mitte aiisgerandet, an den nacb vorn vorspringen-

genden, fliig-elartigen, bei Pcdcles und Scirletes durch eine Quernabt abgcsonderten, mebr

oder weniger convexen , Seitenibeilen aber aïs Anbang- der ang-escbwollenen processus ma-

stoidei mehr oder weniger aufgetiieben erscbeint. Die kurzen Zitzeiifortsiitze des Hinter-

hanpts stossen an nocb kiirzere des Scblafoid)eins. Die ini Veibaitniss nicdrige Scbla-

fenschuppc bielet eine geringe Lange, so dass die Scblafengruben sitb nacb liinten wenig

ausdebnen. Die langlicben Scblafen-Zilzenforlsatze sind binton , l)esonders oben, mebr oder we-

niger aufgetrieben und k^gon sicb vorn mit cinem kiirzern {Dipodini) oder langern {Pedetes)

dreieckigen Fortsatz auf die buUae. Die mijssigen, oder ansehnbcheren bidiae sind pyramidal

oder nierenfôrmig. Der nacb binten und oben gcwendcte Geborgang trilt mebr oder weniger

vor und ist nicbt sellen stark {Dipiis, Pedetes) angescbwoUen , so dass er dann, wie die

zuweilen {Scirtetes Jaculus, Pedetes) als eigenor Knocben, wie bei Lagidiiiin gesonderten^}

obern seitlicben Fortsatze der Hinterbauptsscbuppe, nebst dem Scblafen-Zitzenfortsatz zurVer-

starkung der bullae und grossern Sammlung der Scballwellen beitragt. Die Jocbfortsatze des

Scblafenbeins sind entweder von oben nacb unten abgepbittet und fast horizontal, jedoch

etwas scbrag (Dipodini), oder dreieckig und perpendicular {Pcdetini). Die rinnenformige

Gelenkgrube fiir den Unterkiefer vvird hios vom Scbliifenbein gebildet. — Der Keilbein-

korper ist besonders vorn sebr scbmal, fasst nur '3 so breit als der massige, viereckige

Hinterbauptskorper. Die niedrigen grossen Fliigel des Keilbeins verbinden sich nicbt mit

den Scbeitelbeincn. Die am Grunde etwas divergirenden aussern Fliigelfortsatze des Keil-

beins sind scbmàier als die innern und scbliessen eine meist fast langlicb-viereckige, ziem-

licb ansebniicbe, fast perpendiculiire Flugelgrube ein. Sie konnen iibrigens der biilla des

Felsenbeins sicb anscbliessen (Dipus) oder von ibr durcb einen Zwiscbenraum [Scirtetes,

Pedetes) getrennt sein. — Der horizontale Tbeil der Gaumcnbeine bildet entweder eine

ganze, binter den Backenzabnen ausgedehnte , am bintern Rande in einen Stachel ge-

endete , horizontale Flatte (Dipodini) ; oder ist zwischen den beiden bintern Paaren der

1) Ueber die nbbern Modîficalionon des Zwlschenscbeitelbeins der SpriDgm.iuse siebe Gruber Al/mndl. S. 22

Bemerkonswerlb erscbeint nocb, dass die Zwischenscbeitelbeino der Dipodini in geslalllicher Beziebung an die der

Gerbillen erinnern.

2) Gruber [Abhandl. S. 47) bat znar die fraglichen, von der Hlnterbauplsschuppe loosgeloslen oder richti-

gor nicbt mil ibr vereinten , denen von Layidiitm offeubar entsprecbenden Kniicbelcben fur paarige Worni'scbe Kno-

chen angeseben, wofur ich sie indessen der Regelmassigkeit und Lage wegen nicbt erklàren raocbte. Pedetes und

Lagidium sprecben wenigslens fîir meine Ansicbl und lassen sie als Analoga der obern Hinlerba\iplsscbuppen der Kno-

chenCsche erscbeinon. Als wabre Worm'soho Kiiochen kann man nur die in der Pl'eil-, Loinbda- und Kranznabt

lOrltommenden zerstreuten Knbcbelcben betracbten.
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Backonzahne, vfie bei den Jnicokn iind fîascn ticf ausgosclinittcn [Pedetini). Die màssi-

gen [Dipodiiii) oder anschnlichen [Pedetini) Obeikicfer bieten eincn stels perpendicidaren,

ziemlich bohen [Bipodiiu) oder scbr bobcn [Pedetini) Augen- und Wangenlbeii, so wie

einen binten ziemlich borizontalen [Dipodini) oder gebogenen (Pedetini), vorn scbwacber

(Dipodini) oder ungemein slark grubenartig [Pedetes) cingedriickton Gaumenlheil. Als

eine Eigentbiimlicbkeit dcr Dipuduïdes erscbeint die untere Wurzel der Oberkieferjochfort-

siitze weit nach vorn vor die Oberkiefer-Alvéole gescboben, nicbt wie bei den andern

Nagern unter, binter oder vvenigstens tbeihveis iinter der obern. Beide scbniale VVurzeln

sind durch eine sebr ansebnlicbe, die Nasenëffaung an Grosse weit, zuweilen uni mehr

als das doppeite iibertrelfende Unteraugenboblonoffnungen getrennt und vercinen sich in

einen ziemlicb recbten Winkel. Die obère, viel liingere Wurzel der Oberkicferjocbfortsatze

bietet eine fast bakenformige Gestalt. Ibr obérer, stets dreieckiger, oben, vorn und binten

abgeplatteter Tbeil ist horizontal {Dipodini) oder nacb unten gebogen [Pedetini), wiibrend

ibr mitllerer und unterer dagegen zwar auch fast dreieckig, aber ziemh'cb perpendicular

und nur wenig nacb ausscn gebogeu erscbeint. Die untere mehr, [Dipodini) oft weit mehr

[Pedetes), nacb vorn, stets aber ziemlich weit vor den Backenzabnen, entspringende, kiir-

zere -Wurzel ist von vorn nacb binten zusammengedriickt, abgeplattet uud bcsonders vorn

mehr [Dipodini) oder weniger [Pedetini) nacb aussen gekriimmt und vereinigt sich erst

den beiden vordern Backenzabnen gegeniiber recbtwinklig mit der obern, indem sie gleicb-

zeitig einen dreieckigen, mehr oder weniger ansobnlicben Fortsatz nacb binten unter dem

Jocbbein vortretcn liisst. Die bereits erwlibnlen Unteraugenhoblenotfnuugen sind oval und etwa

so breit oder etwas breiter, jedocb fast \, , Yg oder Y^ bober, und stets griJsser als die

INaseniiffnung. Sie kiinnen entweder einfach sein [Pedetes) oder einen kleinen, iiher dem

Grunde der untern Wurzel des Oberkieferjocbfortsatzes befindlichen, durcb ein scbriiges,

vom genannfen Fortsatz abgebondes, bis zur Alvéole des Oberkiefers sich erstreckcndes

Knochenblattchen gebildeten Canal zum Durchti itt des nenus inf'raorbilalis enibalten [Di-

podini). Der VVangentbeil der Oberkiefer ist iiber und vor der untern Wurzel der Ober-

kieferjocbfortsiitze, dcr Nasenijfinung gegeniiber, st^ls gnibig eingedriickt und als leicb-

ter Anklang an die llasen oft von sebr zablreicben, kleinen, bei Pedetes besonders deutli-

chen, aber auch bei Scirtetcs nicbt fehienden nur noch kleinern Oeffnungeu durchbohrt.

Die Alveolen sind niedriger [Dipodini) oder liolier [i'edetini) und wenden sich mit dem

untern Saum nach aussen. Die Zwiscbenkiefer sinil an den Seiten zusammengedriickt, stets

ziemlich hoch, von binten nach vorn betrachtet aber miissig lang oder kurz. Ibr Nascn-

fortsatz bildet auf der Oberansicht des Schiidels nur einen schmalen Randsaum [Dipodini)

oder eine sebr schmale, gebogene Fliicbc [Pedetes), ja man bemcrkt sogar zvvischen ihm

und dem vordersien Nasenbeincnde baufig eine mohr oder weniger ansebnlichc, dreieckige

Liicke. Der Gaumentbeil dis Zvviscbenkiefers ist stets gebogen und in der Mitte entweder

blos sebr leicht gerinnt [Dipodini) oder mit einer tiefen, centralen, die foramina incisiva

entbaltenden, auf den Oberkiefer fortgesetzten, an den Seiten von dicken, wulstigen
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Ràndein eingefasslen , ansehnlichcn , langliclion Grubc versehcn [Pedeles). — Die dreischenk-

lio-en, von ausscii nach iimen zusammengedriickten, mit der Convexitat nach ausson ge-

bogenen, aiisehnlicheii Jochbeiue bilden union und vorn eincn fast lochten Wiukel. Ihr

vorderer, obérer Schenkel (Oberkieforjocbfortsalz) ist eben und schmaler [Scirtetes, Pla-

IvccrcomySj oder breiter und eingedriickt [Pedeles, Dipus) und steigt binter und neben

dor obern Wurzel des Jochfortsatzes des Oberkiefers bis zum Tbriinenbein in die Ilohe

um sich mit ihm zu verbinden. Ibr entweder bohcrer, von einer Liingsgrube eingedriick-

ter, unten und hintcn in cinen Winkel, wie bei vielen Hyslrichoïden, vorspringender (Pe-

detes) oder sobr niedriger und scbmaler, weder eingedriickter noch vsinkligor Schliifen-

fortsatz {Dipodini) errcicbt die Gelenkgrube des Unterkiefers nicbt. — Die Tbranenbeine

erscbcinen als liingliche, oder Uingiich-viereckige, mehr gerade, unler deni obern Ober-

kieferjochfortsatz gelegene [Pedeles) oder elwas nacb vorn gescbobene [Dipodini) Plaltchen.

Ihr obères Ende ragt entweder als kleinc, dreieckigc, zuweilen etwas hakenfôrmige, ho-

rizontale, den Superciliarknochen der ilaubvogel iibnliche, Fliiche auf die Oberseite des

Schadels [Dipodini) oder biegt sich als langiicli-viereckige, hinten etwas vorspringende

Flâche zur Seite des Schadels [Pedeles). Als Thrilnenkanal (in;lct sich bei Pedeles vor

und unter dem obern Thninenbeinende, zwischen ihm und der obern Wurzel des Ober-

kieforjocbfortsatzes, eine ziemlich ansebnliche, ovale Oeffnung, vvabrend die Dipodini (wie

die Mfo'iden) eine halbmondformige, iiber der unlern VTurzel frei nach aussen ragende

Spalte auf dem Wangentheil der Oberkiefer zeigen. — Die langlich-viercckigon , ziemlich

ansehnlichen, hinten die Oberkieferjocbfortsatze nicht iibcrragenden, vorn etwas breitern

und mehr oder weniger nach unten unigobogenen Nasenbeine sind an der obern, flachern

Halftc mehr oder weniger merkiich eingedriickt. Die dreieckige [Dipodini] oder viereckige

[Pedeles) Nasenoffnung ist ziemlich ansebnlich und hoher als breit.— Die foramina incisiia

sind cnlwedcr sehr lang und liegen in dem zwischen den Alveolen der Backenzahne und den

Schneidezahnen bcfindlichen Raume, jodoch den erstern bedeulend iiaher, indem die hintere

Hiilfte vom Oberkiefer, die vordcre dagegen vom Zwischenki 'riH- -jmschlossen wird [Di-

podini) oder aber sie erschcinen als kurze Spalton in einer Grube dicht binter den Schnei-

dezahnen und werden, mit Ausnahme ilires hintern, dem Oberkiefer angehorigen, Saumes,

blos vom dickwandigen Zwischenkiefer gebildet [Pedetini]. Die wegen der nach vorn stark

vortretenden Seitenlheile der îlirnkapsel bei den Sciuroiden, iMyuiden, Myoxoïden, Spala-

co'ulen und Castoroïden rhomboidale, von vorn und oben nach hinten und unten schrag

gencigten, von den Oberkiefern , den Jochbogen, den Stirn- Schliifen- und Keilbcinen ge-

bildeten Augenschlafengruben sind bei den Dipodo'iden viereckig, perpendiculJir und kiir-

zer, aber viel hoher als bei don Miiusen etc. Die Dipodoïden erhalten dadurch eincn ei-

genlhumlichen Charakter. — Der Unterkiefer ist bei den Dipodini in seincm vordern und

unterem Thcilo nach dem Tvpus der Mnrinen, bei den Pedetini aber, wegen seiner grôssern

Breite und Dicke, nach dem der Arvicolini entwickelt, was von der bei den erstern schwa-

chern, bei letztern slarkern Ausbildung des Gebisses abblingt. Jm Vergleich zu den Myoiden
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sind bei allen Dipodoïden die aufsteigcndcn Kieferaste niehr odcr weniger niedri», dage»en

aber von vorn nacli hintcn bieiter. Die processus coronoidei sind stets niedrig und enlwe-

der der Gelonkfliiche der condyloidei mit der Spitze opponirt {Dipodini) oder sie erscheinen

nur aïs schr kurzer Fortsatz der Basis desselben gegeniiber [Pedetes). Die diinnwandigen

processus condyloidei wunden sicli etwas scbnig nacli hinlen und bieten eine langliche

{Dipodini) oder mehr ovaliiinglicbe Gchnkihche {Pedetes). Die Wintelfortsatze sind entwoder

dreieckig, indem sie ganz ans der Witte des imtern Randes des aufsteigcnden Kieferastes

entstehen und hinten in eincn miissigen, am Grunde von einer Oeffnung durchbohrten,

gerade nach obeu odcr innen gewcndeten spitzern, binten vom processus condyloideus

nieist nicht iiberragten Endforlsatz enden {Dipodini) oder aber sie entspringen nur mit

deni vorderstcn Ende aus der iMitte des untern Rieferrandes, nebmen also grosstentbeis (wie

bei den IJyslriclioïden, wegen starker, soitlicher Ausdehnung der Alveolen der Scbneide-

zahne nacb innen) aus der aussern Seitcnwand des aufsteigenden Astes des Unterkiefers

ihren Ursprung und bilden eine ansebniiche, vorn dickrandige, unten stark bogcnrandige,

nacb binten und oben gcwendete, mit einem kurzen, stumpfen Endfortsatz versehene, an-

sebnlicbe, binten vom processus condyloideus iiberragte Platte {Pedetini). — Die Scbneide-

zabne sind binten stets dreieckig und bieten entweder eine scbmalere, vordere Fliiche und

ein wio bei den Myoïden zugescbiirftes, freics Ende {Dipodini) oder sie erscheinen vorn

breitflacbig und oben am freien Ende gerad abgestutzt, wie bei den Spalacoïden (Pedetini).

Backenzabne finden sicb bei den Dipodini ^^/^^ oder ^^ss ^"^i den Pedetini ''''1^^. Die

obern wenden sicb mebr oder weniger deutlich mit den Kronen und den Alveolen nach

unten und ausseu, die untern dagcgen mit den Kronen und Alveolarrandern nacb innen.

Die der Dipodini sind im Wesenllicben denen der echten Mause, namentlich denen der

Gattungen Meriones lUiger und Rhomhomys Wagner ziemlich abniicb; nur bieten sie

tnehr gebogeno Kronenfalten, aïs seibst die der Gattung Meriones Illiger. Die der Pede-

tini tragen ebenfalls einen etwas andern Charaktcr an sicb, indem sie aus der Plattenform

sich nahernden Falten bestehen und in der Wuizelbildung sich zu denen der Jrcicolen

hinneigen, so wie denn auch in mancher andern Beziebung die Pedetini sich mehr den

Arvicolini, die Dipodini aber mehr den Murinen {Meriones, Rhombomys) nahern.

§§• ••

Charakleristik der Dipodini.

Taf. XI. Fig. 1. — 10. Schadelbau von Scirtetes Jaculus.

Der Schadel der Dipodini zeigt im Ganzen eine Annahcrung an den der GerbiUini,

unter den Myoïden, aber unverkennbar auch an den der Hystrichotden (siehe dièse), un-

terscbeidet sich aber durcb die bôhere, breitere und kiirzere Ilirnkapsel, die breitere Stirn,

den breitern Schnautzentbeil, die schmalern, ganz anders gestalteten, stark nach aussen

gerichteten, oben horizontalen, unten rechtwinklig convcrgirenden VYurzeln der Oberkie-
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ferjochfortsatze , die betrachllichen, oben und iinteii sehr \Aeitcn (nicht spaltenforraigen)

Unteraiig(Miholilcn(3ffnunçon, die einen eigenen kleinen Canal fiir den Unteraiigenhbhlen-

nerven einschliessen, forner durch dea nebst den Gelenkgruben fiir den Unterkiefer mehr

nach aussen divergirenden, vorn liofer nach unteu herabsteigcnden und den Kronen der

Backenzabne oegeniiber liegcnden Jochbogen, so wie durch die am Grunde breitern, in

eine kurze, dreieckige, nach obeii gewendete, an ihrem Grunde durchbohrle Spilzc geen-

deten hintorn Unterkicferwinkeln.

Als Unterschiede der Dipodini von den Pedeliiii lassen sich folgende ansehen.

Die ziemlich convexen, viereckigen, hinten gcradrandigen Scheitelbeine treten mit ih-

rem aussern, elwas gehogenen Raitde stiirker nach aussen und unten gegen die Schlafen-

schuppen. Die stumpfrandigon, schmalen Augonbraunbogen sind, besonders vorn, haken-

formio- ausgcschweifl. Die Stirn ist daher nach vorn allmiilig verschmalert. Das hinten und

an den Seiten bogenrandige Zwischenscheitelbein erscheint vorn geradrandig, oder nur

leicht bop^cnrandig mit kleiner, centraler Spiize. Die Schlafenschuppen werden nur tiber dem

Gehôro^ange als schmaler Saum auf der Oberiliiche des Schadels bemerkt. Die Gnumenbeine

setzen sich als horizontale Flatte, ohne cenirnie Ausrandung, noch hinter den Backenziih-

nen fort und springcn am Ende in einen kleinen, centralen Stachel vor. Der zwischen den

Backenziihnen ziemlich horizontale Gaumentheil der Oberkiefer ist vorn etwas eingedriickt.

Die langlichcn, spaltenliJrmigen, ziemlich ansohnlichen, etwa der Lange der Alveolen gleich-

kommenden, vom Ober- und Zwischonkiefer gleichmiissig gebildelen forainina iiiciswa

finden sich etwa in der iMitte zwischen den Schneide- und Backenzahnen oder den letz-

tern etwas niilier. Der nach unten gebogene Gaumentheil der Zwischenkiefer ist nur von

einer seichten, centralen Liingsfurche durchzogen. Der Nasenlheil der Zwischenkiefer er-

scheint nur als sehr schmaler, die Nasenbeine siiumender, oben etwas breiterer Iland. Der

am Grunde erweiterte, aussen schmal und randartig erscheinende Jochfortsatz des Schla-

fenbeins ist von oben nach unten zusammengedriickt und schrlig nach vorn und unten ge-

richtet, so dass sein hintcrer, ausserer VYinkel nach hinten und oben sieht. Das Jochbein

ist abgeplattet, an seiner hinfern, sehr niedrigen Ilalfte eben, unten aber geradrandig (also

ohne Winkelvorsprung). Die Thranonbeine treten als dreieckige, hinten und aussen wink-

lig vorspringcnde Fortsiilze auf die Oberseile des Schadels und dehnen sich unter der

obern Wurzel des Jochforlsatzes des Oberkiefers etwas nach vorn ans. Der VYangentheil

der Oberkiefer bietet iiber der untern Wurzel des Jochforlsatzes eine halbmondformige,

unten von einer kleinen Anschwellung umgebene Spaile (Thninenkanal?) wie bei den

Myoïden. Das obère Ende der schmalen, hnkenformigen obein Wurzel der Oberkieferjoch-

fortsiitze ist horizontal. Die untere, etwas vor dem ersten Backenzabn entspringende, vorn

sehr stark gekriimmte Wurzel der OberkieferjochfortsJitze scndet oben aus ihrem Grunde

ein bis zur Oberkieferalveole sich erstrockendes, schriiges , vorn stumpf-dreieckiges Pliitt-

chen gegen den Wangentheil des Oberkiefers, wodurch ein iheieckiges, oben durch eine

Spalte geoffnetes Canalchen zum Durchtritt des Unli laiigcnhohlennerven gebildet wird.
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Der nach tlem Typus der I\Jyotden gcformte Unterkiefer bietet einen schmalcn Kinntbei],

ziomlich sclimale, diinne untore Rjinder und cine ziemlich platte, ausserc Seitenflache.

Die niedrigen aufstoigonden Aeste dossolbcn, tragcn einen kurzen, zugcspitzt-dreieckigen,

fast der ganzen Hohe des mit einer langlicben Einlenkungsflache versehenen Gelenkfort-

satzes opponirten Kronenfortsatz und senden ans der iMitte ihres untern Randes einen vorn

niedrigen, liinglicb dreieckigen, unten ziemlich geradrandigen, mit der kurzen, scharfen,

am Grunde von einer Oeffnung durchbohrten Spitze nach oben gerichteten Winkelfortsatz

aus. Die Alveolen der schmak'n Scbneidezahne treten hinten und aussen, neben dem Ge-

lenkfortsatz aïs ziemlich ansebnlicher, kegelfôrmiger Ilocker vor. Die Scbneidezahne sind

miiuseartig, die untern zugespitzt. Backenzahue finden sich ^^/gj oder "/oj. Die mit echten

Wurzeln versehenen Backenziibne besitzen, mit Ausnalime des einfachen vordern der oben

mit je k,k versehenen Formen, zwei- bis dreifaltige Kronen. Es gehbren bieher folgende

Galtungen'):

1. Di'pus mit den Untergattungen Scirtopoda nob. cum sectionibus Halticus, Halto-

mys nob. et Dipus nob.

2. Scirteles seu Alaclaga cum Suhyeii. Scirtomys nob. et Scirlela nob,

3. Plalycercoinys Brandi.

§§• 2.

Charakteristik der Pedelini.

Taf. VI. Fig. 1 — 8.

Die fiinfeckigen, hinten und inncn slumpfspitzigen, der Lange nach etwas eingedriick-

ten Scheitelbeine bilden weder vorn noch hinten mit ihrem aussern, geraden, kiirzern Rande

den aussern (von der Schlàfenscbuppe gebildeten) ziemlich breiten Saum der Oberseite des

Schadels. Die scharfrandigen, sebr breiten, ansehnlichen, hinten an einen kleinen Fortsatz

des Schlafenbeins stossenden Augenbraunbogen sind kaum merklich ausgesch^veift. Die

Slirn ist daher vorn und hinten gleich breit und iiberdies auch langer; ùberhaupt also

ansebnlicher ais bei den Pedetini. Das hinten in der iMitte bogenformige, an den Seiten,

vorn wie hinten, kurz-dreieckige Zwischenscheitelbein springt vorn in der Mitte in einen

bogenformigon Fortsatz vor. Die Schlàfenscbuppe erscheint auch iiber dem Jochfortsatz

des Scblafrnbeins als ziemlich breiter Saum auf der Oberseite des Schadels und sendet

vorn und oben einen kleinen Fortsatz aus. Die Gaumenbeine setzen sich nicht hinter den

Backenziihnpn fort, sondern sind vielmehr zwischen den beiden hintcrn obern Backenzah-

nen in der Mitte tief ausgeschweift, an den Seiten eingedriickt und perpendicular, bieten

jedoch zwischen den beiden vorletzten Backenzabnen auf dem hintern Rande ihres sehr

1) Ueber ihre Cbarakterislik vergleiche nian nieine oben cilirte Âbbandlung im Bd. 11. n. 14, 15 des Bul-

letin Scientifique.
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kurzen, horizontalen Thcils cinen kleincn, centralen Stachel. Der zwischeo den beiden

vordern Backenzahncn befindlichc knocherne Gaumen ist gebogon iind vorn eingedruckt.

Der vor den Backenzahnon bcfiiidliche Oberkiefcrtheil des Gaumens zeigt eine sehr liefe,

breite, langliche, auf den Zwiscbeiikiefertheil des Gaumens fortgesetzte, von sehr erhabe-

nen, schriigen, scbarfen Randern gesaumte Grube. Die kurzen, noch nicht die halbe Lange

der Alvéole erreichenden, mit Ausnahme des hinlersten Randes nur vom Zvvischenkiefer

gebildelcn, foramina incishn liegen dicht bintcr den Schneidezalinen in einer binten mit

der Gaumengrube der Obcrkiefer verscbmelzenden, an den Seiten von dicken, gerundeten

Randern begrenzten Grube der Zwiscbenkiefer. Der Nasenlheil der Zwischenkiefer erscbeint

neben der Mitte und dem hintern Tbeile der Nasenbeine als scbmale, langliche, stark nach

vorn und uuten gebogene Flache. Der dreieckige Jochfortsatz der Schliifenbeine bietet

eine ausserc, platte, binten und unten als schwacher, stumpfer Fortsatz vorspringende

Flache; erscbeint daher perpendicular und, eben so wie seine Gclenkgrube fiir den Unter-

kiefer, weniger nach ausscn geschoben als bei den Dipodiiii. Die bintere, hohe Haifte der

Jochbeine bietet auf ihren untern Siiunien eine Langsgrube und springt binten und unten

in einen kurzen Winkelfortsatz vor, abnejt aiso der mancher llislrichoïden. Die Jochbijgen

treten weniger nach aussen als bei den Dipodini, die Augenschiafengruben erscbeinen daber

scbmaler, (aber wegen der weit nach vorn gcschobenen untern Wurzel der Oberkiefer-

jochfortsatze) langer. Die Thranenbeine liegen aïs langlich-viereckige, ziemlich ansehniiche

Pliittclien hinter der obern Wurzel der Oberkieferjochfortsatze setzen sich also, wie bei

den HyslricJwïden, nicht nach vorn fort. Ibr obères, dickeres, langlich-viereckiges, ziem-

lich ansebnliches Ende ragt iiber den Jocbbcinen auf der Seitenfliiche des Schadels vor.

Die aussere Ocffnung des Thriinencanals findet sich unter und neben dem obern Thra-

nenbeinende hinter dem untern Saum der obern Wurzel des Oberkieferjocbfortsatzes. Der

Wangentheil der Oberkiefer bietet iiber der untern W'urzel des eben genannten Fort-

satzes keine spaltenfôrmige Oeffnung v\ie bei den mauseahniicben Dipodini. Seibst das

obère Ende der bakenformigen, schon etwas plattenabnlicben, obern Wurzel der Oberkie-

ferjochfortsatze ist nach unten gebogen. Die aus dem vordern Oberkieferrande mit breitem

Grunde niiher den Schneidezalinen als den Backenzabnen entspringenden , vorn viel weniger

als die der Dipodini gekriimmten untern Wurzeln der Oberkieferjucbfortsatze scnden oben

kein Pliittchen zur Bildung eincs Nervencanals ab, so dass also die weit mehr als bei den

Dipodini nach vorn ausgedehuten
,
grossern Unteraugenhohienlocber einfach erscbeinen.

—

Der mehr nach dem Typus der Ârxicolen und Spalacoïden gebildete Unterkiefer bietet im

Einklang mit den breiten Schneidezahnen und ansehnlichen Backenzabnen, einen sehr

breiten, abgeplattelen Kinntheil, einen sehr breiten, dicken untern Rand und ziemlich

convexe, raube Seitenflachen. Die miissig hoben, nach oben auffallend verschmalerten, oben

diinnen, Seitenaste des Unterkiefers tragen einen langen, mit einer langlicheirunden Ge-

lenkflachc versebenen Gelenkfortsatz , nebst einem sehr kurzen (fast verkiimmerten) breiten,

abgerundet-dreieckigen , nur dem Grunde des Gelenkfortsatzes opponirten Kronenfortsatz,
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und senden binten einen abgerundet-viereckigen, ansebnliclien, plattenformigen, nach innen

und binten geweiidetcn, binten und oben kurz- und stumpfspilzigen, von kciner Oeffnung

durcbbobrten Winkelfortsalz aus, der nur mit seinem vordeistcn, ausscn mit einer 5'-for-

migen auf die Seitenwand des Kiefeis fortgesetzten Leiste versebenen Ende aus der IMitte

des untern Kieferrandes, zum grossten Tlieile aiso aus der Seitenwand des Kiefers entspringt.

Die Alveolen der breiten Scbneidezabne treten aussen unter dem Gelenkfortsatz nur als

ansebnliche Leiste vor. Die Scbneideziihne sind breit, am Ende gerade abgeslutzt, wie bei

den Spalacoïdeii. Die keine ecbten Wurzeln besitzenden BackeDziibne {^%/,) bieten aile obne

Ausnahme zwei blattartige Scbmelzfalten, die ini Oberkiefcr nur auf der innern, im Un-

terkiefer aber auf der aussern Seite verbunden sind. Als einzige bis jetzt bekannte Gatlung

niuss man Pedeles Illiger {Helamys Fr. Cuvier) anseben^).

§•3.

Einige Worte iiber die verwaiid tschafllichen Verhaltnisse der Dipodini und Pedeiini.

Die Dipodini und Pedeiini genauer verglicben bieten im Vergleicb mit den andern

Nagerfamilien als allgemeine Kennzeicben: 1) Eine im Ganzen zwar /«î/oit/c/i-artige, aber

durch ansebnbcbc Ilobe, Kiirze und einen mcbr oder weniger breiten Stirntboil ausge-

zeicbnete ilirnkapsel. 2) Die Augenscblafengrube ist perpendiculiir. 3) Die ziemlich ovalen,

weiten Unteraugenboblenlocher sind unten weiter (Pedetes) oder ebenso weit (Dipodini)

als oben und iibertrefTen an Volum die âussere Nasenoffnung. h-) Die scbmalen Wurzeln

der Oberkieferjocbfortsatze, wovon die untere weit nach vorn vor den Backenzâhnen ent-

springt und am Grunde mit der Convexitat nach vorn gebogen erscbeint, convergiren bin-

ten recbtwinklig. 5) Die fast recbtwinkligen Jocbbeine legen sicb mit ibrem Oberkiefer-

fortsatz an das obère Ende der Thninenbcine. 6) Die vordere Halfte der Jocbbogen senkt

sicb tief berab und liegt den Kronen der obern Backenzabne gegeniiber. 7) Die hintern

Winkelfortsatze des Unterkiefers entsteben entweder ganz, oder v\enigstens mit ihrem

vordern Theile, aus dem untern Rande des Unterkiefers.

Die genannten craniologiscben Merkmale erbidlcn durcb die mebr als die doppelte

Lange der Vorderfiisse erreicbenden, zum Springen beslinimten Ilinterfiisse und den lan-

gen, bebaarten, tbeilweis als Steuer beim Springen oder als Stiitze bcim Silzen dienenden

Scbwanz einen nambaften Zuwachs. Im aussern Habitus verriitb sicb ausser der im Ganzen

vorwaltenden Aebniicbkeit mit den Mausen auch eine unverkennbare, grossere oder gerin-

gere, Ilinneigung zu den Jîasen.

Die genauere Beacbtung der Gesammtmerkmale lasst aber in den Dipodoïden nicht

blos lebbafte Anklange an die Myoiden und weniger namhafte an die Lagoiden crkennen,

1) Pelletés Illiger ein ebenso bezeichnender, aïs treffend gewahller Name verdienl auch aus historischea

Priorilàlsgrundeo allgemeine AoDabme, so dass Helamys ihra in jeder Beziehuog weicben muss.
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sondcru weist auch in Bczug auf die Bildung der Oberkieferjochfortsatze und der Unter-

augenhblilenlocher auf den Hfstrichoïden-Typus hin. Im Betiacht der breiten, knochernen

Stirn, die bei Pedeles sog^ar in cinon bintern Augenbraunfoilsatz auslauft, konnle man

sogar an eine freilicb sehr bescbriinkte und ctwas entfernte Aebniichkeitsbezichung mit

den Sciurotdeii denken; eine Aebnlichkeitsbeziehung, die freilicb aucb gloicbzeitig- an die

Stachelschweine, ja tbeilweis selbst an die Ilasen erinnern wiirde. Da indessen genauer

betrachtet nach dem Grundsatze itbi pluriina nitcnt selbst im Schadelbau der Grundtypus als ein

veranderter und darum eigentbumlicher (gewissermaassen anomaler) mauseartiger, [anicolen-

artiger) angeseben werden kann, indem bierin die Ilystrichv'ideii- und nocb mobr die flasen-

Aebniickoiten im Ganzen mebr zurucktreten, so werden die durcb die Biidung der Extre-

mitalcn und die dadurch eriuoglicbte Sprungferligkcit exomorpbisch, wie biologiscb ganz

besonders cbarakterisirten Springer wobl am passendsten als veninderte^ gewissermaassen

anomale Myoïden betrachtet werden kbnncn. Ich mochte sie indessen docb nicbt mit Wa-
terbouse (Charlesworth Magat. new. Ser. III. p. 186) wegen gewisser craniologischer

(mauseartiger) Uebereinstimmungen des Meriones s. Jaculus mit Myoxiis den Myoxoiden

folgen lassen, da dièse als in mebrfacben Beziehungen scù(roi;ie«-arligen Formen (sielie

oben) offenbar zwiscben den Mausen und Eicbbbrncben ihre natiirlicbe Stelle finden, wiih-

rend die Dipodoïdeii den llystrichoïden und Lagdiden zu nahern sind. Eine Stellung vor

den llystrichoiden als den Vorlaufern der Lagoïden, also am Ende der Myomorphen, wiirde

demnacb den angedeuteten VervTandtschaften zu Folge wobl die natiirlicbe sein , welcbe dann

aucb gleicbzeitig die Reibe der Myomorphen nicbl untcrbriiche. Dabei ware freilicb daran zu

erinnern, dass sie auf eincr die natlirlicben Verwandtscbaften naber andeutenden Tabelle

als gleicbwerthig mit den Spalacoïden und Sciurospalacoïden nebcn ihnen einen Platz er-

bieltcn. Eine solcbe Ansicht diirfle sich besonders recbtfertigen lassen, wenn man die

Dipodoïdes als eine Art IMittelstufe betrachtetc, die, besonders in craniologiscber Bcziehung,

von den Myoïden zu den llystrichoïden biniiber Icitete, wiibrend sie die durch die eigen-

ihùmlicbe Biidung ibrer Fiisse bedingte Sprungfertigkeit von allen Nagern unterscbiede.

Die beiden cbarakterisirten Unterfamilien der Dipodoïden bieten iibrigens, wie bereits

tbeilweis angedeutet wurde, einen doppelten Entwickelungstypus. Die Dipodini erscbeinen

als die mebr maiise-, namentlicb gerbillen-tirûgen Formen, wie sicb dies in der Gesammt-

biklung ibres Scbadels und selbst des Zabnbaucs deutlich ausspricbl^). Sie neigen sich

daber bauptsiichlich nur durch die oben naber cbarakterisirte Biidung der Unteraugcnbbb-

lenliicbcr und der sie begrenzenden Oberkieferjochfortsatze zum Typus der Stachelschweine

hin. Auch sind bei ihnen die Hasenabnlichkeiten, wenn man den bei Scirtetes Jacidus

1) Ueber die mannigracben Beziehongen der Dipodoides zu den Hystrichoïden siche unten.

2) Illiger vereinle daher auch zu einer Zeil, wo es noch sehr au zoologischem Material febite, nicht so

ganz Ubel die GaUung Meriones mit seinen Macropoden {Dipodoïden).
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von kleinen Oeffnungen durchbohrton VVangentheil dos Oberkiefers aiisnimmt, auf exonior-

phische Kennzeichen bescliiiinkt. Ihre durchbohrteii Unteikieferwinkel diirfen als Anklang

an die Myoxoïden angesehen wciden. Die Sprungballen untcr den Zehen gevpahren ihnen

iiberdies eine besondere, exomoiphische Eig-enthiimlichkeit.

Bei Pedetes, dem aHeinigen Typus der Pedelini, treten, trotz des im Ganzea arvicolen-

ahnlichen Schiidels und der anicolen-i\\\n\\c\wn Wurzeln der Backenzahne , Mcrkmale auf,

die dièse Galtung;, der sogar VViegmann {Zoologie) nebea den Chinchillas ihren Platz

im System anwies, als eine ziemlich polymorphe, mehr als die Dipodini zii den Stachel-

schweinen binneigende Form erscbeinen lassen. Der letztere Unistand findet freilich seine

Erklarung theilweis schon dariii, dass die Stachelschweine iiberhaupt mit den Jr^icolen

sehr vieles gcmein baben (sielie unten). In formeller Ilinsicht scheint der Schadel von

Pedetes iinter den Dipodo'iden in Hezug auf viele seiner Abweichungen eine ahnliche Stelle

einzunehmen, \sie die in craniologiscbor Deziehung abnormen Gattungen Spalax und Myo-

Spalax [Siphneus) unter den Spalacoïdeii. Er diirfte dabcr im Vergleich mit dem Schadel

der ebengenannten Spalacoiden den Beweis liefern, dass trotz der im Gaiizon harmonischen

Ausbiklung des PSagerschadels einzelne, bcdeutende Disharmonien auftreten konnen; Dis-

harmonien die indessen ihre Erklarung darin finden mochten, dass sie meist an solchen

Thcilen (z. B. an blosscn Deckknochen , vt'ie namontlich an der flinterhauptsschuppe, den Schei-

telbeinen, den Stirnbeinen u. s. w.) hervortreten, doren Gestalt fiir die cigentlicben, hohern

Zwecke des Schiidels wenigcr erbeblicb und daher variabeler crscheint.— Jodenfalls aber

steht Pedetes durch die hijheren, unten liingsgefurchtcn, hinteu und unten einen VVinkel-

vorsprung absendcnden Jochbeine, die unter der oborn W'urzel der Obcrkieferjochfortsatze

wahrnchmbaren Thranenbeiuc, die eben dort hcfindliche IMiindung des Thranenkanals und

die grosstenthoils aus der Seitenwand des Unterkiefers ihren Ursprung nehmenden, hin-

tern Unterkieferwinkel den Stachclschweinen [liystriclwmorphen] niiher als die Dipodini,

wahrend er sich von den Murinen und gleichzeitig von den Dipodini durch den hinten

tief ausgeschnittenen Gaumen entfernt und den Arvicolen, Hystrichomorphen und Lagoiden

nahert. Ausser dem hinten tief ausgeschnittenen und vorn hinter den Schneidezahnen gru-

big eingedriickten Gaumen diirfen aber auch der kurze^ zwischen den Backenzahnen hc-

findliche Gaumentheil, die ausserordentlich grosscn Carotiden-IlohladerblTnungen, die Form

der I Uigelfortsâtze, die rohrenartig nach oben gewendeten Gehorgange, die durch eine

Langsgrube eingedriickten Jochbeine, die Andeutung einer netzartigen Durchbrechung des

Wangentheils der Oberkiefer, die ungemein kurzen, nur der untersten Basis des Gelenk-

fortsatzcs opponirten Kronenfortslitze des Unterkiefers und einigermaassen auch die zugerun-

dete Form der VVinkels desselben als Uasenahnlichkeiten angesehen werden. Die Unter-

kieferwinkel bieten freilich auch Beziehungen zu denen mancher Spalacoiden und denen der

Castoroïden, wâhrend der gebogene, freilich auch bei andern Nagern, vvie den /inicoten,

vorkommcnde, Gaumen und die breiten, gerad abgestutzten Schneidezahne an die Spala-

coiden erinnern Betrachtet man die kurzen, den Schneidezahnen genaherten forainina
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incisiva, und erwagt dass die breiten, mit einem scharfen Augenrande verschenen Stim-

beine liinlen in einen kleinen Fortsatz ausiaufen, so kann man darin Anklange an die

Sciuroïden orblicken. Pedetes wiinle dahor im Haue seines Schiidels in einem Grade, wie

keine andere mir bekannte Nageiform, Aebnlichkeits-Beziehungen mit den verschiedensten

Nagertypen und Nagerfamilien bicten und daber, wenn auch nicht gerade durch eine bi-

zarre Form, im Verbaltniss dcnnoch auomaler erscbeinen als die in gestaltiicher Beziehung

so auffalleuden Schadel von Spalax und Myospalax.

% ^-

Beziehungen der Dipodini und Pedeiin i z u den Casloroïden.

Fasst man aile craniologiscben Merkmale der DipodoïJen zusammen, so lassen sich

nur die hoch nach oben gehenden, an das Tbranenbein stossenden Jocbbeine, weiche aber

durcb ibre recbtwinklige Gestalt und perpendiculare Ricbtung bedeutond abweichen, die

mehr oder weniger rohrenartig vorgezogcnen aiissern Geborgange, ferner die ailgemcine

OTjoJrfe/i-artige Form, die Ricbtung der Dackenzabne und der binten in cineu kleinen cen-

tralen Stacbcl auslaufende Gaumen als Ca*«or/(/m-Aebnlicbkeiten deuten.

Im Bctreff der letztern stebt iibrigens der mehr nach dem Typus der Ârvicolen ent-

wickelte Pedetes den Castoro'iden , eben wegen dieser Art der Entwickelung, naber, als die

mehr miiuseartigen (gerbillen-avl\gcn) Dipodini; ohne jedoch dcsbalb als naber Verwandter

der Castoroïdcn angeseben wcrden zu konnen. Die grossern Biberiibnlicbkeiten von Pedetes

im Vergleicb mit den Dipodini bcscbriinken sich vielmehr auf die Jibnlicbe (nierenfôrmige)

Gestalt der cigentlichen biitlae, die bohen Jocbbeine, den vorn schmalern, gebogenen

Gaumen, die breiten Scbneidezabne, und den dicken, mit breiten, bintern VN inkelfort-

siitzen verschenen Unterkiefer, so dass also' dicse Aehulichkeiten des Schiidelbaues von den

sonstigen Abweichungen v\eit aufgewogen werden.

Ânhang zu den Dipodoïden.

îî' »•

Subfamilia JAC1JL.IIIII.

{Merionina nob. Bull. se. l. l.)

Bereits in meinem oben erwahnten Aufsatze iiber Springhasen betrachlete ich den von

den Einen Meriones labradorius oder canadensis genannten, von Andern als Gerhillus oder

Jaculus bezeicbneten, von Pennant zuerst als Labrador-ral bescbriebenen Springer als

Typus einer eigenen Unterfamilie, die von mir, indem icb irrigerweise friiher Fr. Cuvier

in der gcnerischen Bezeichnung dersclben folgle, als Typus der Subfain. IL, mit dem
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IVamea Merionina bezeichnet wurde. Spater (siehe obcn S. 163) iibcrzeug-te ich mich, dass

der von Illiger ziir Tronnung' des Mus meridianns und tamaricinus Pall. von den echten

Mausen in Amvendung: gebrachle Gattungsname Meriones dicsen, aïs den wahren typi-

schen Formcn diescr Gatlung, verbleiben miisse und dass dio so restituirte Gattung Me-

riones sich sogar ganz gut von Gerbillus {Meriones Wagner) und Rhombomys unter-

schiede. Pennant's Labrador-rat muss dabor, wie dics auch bereits von A. Wagner
(Schreb. Saugeth. Suppl. III. 1. S. 292) geschab den Wagler'schen Galtungsnamen

Jnculus^) erhalten, die Unleifaïuilie also, die er unter den Springern bildet, als Jaculini

bezeicbnot werdon. Es liisst sich dieselbe abcr, wenn man nicht blos die bereits von mir

in meinem Aufsatz in der Kiirie mitgctheilten aussern Merkmale, sondern auch die we-

nigen, bereits oben erwalinten, durch Waterhouse (Charlesvf. Magaz. New. Ser. III.

p. 188) bekannt gewordenen craniologischen Merkmale ins Auge fasst, ganz gut auf nach-

stehende Weise charakterisircn.

Der Schadel von Jaculus steht in mancher Beziehung in der Mitte zwischen dem der

Dipodini und Myoxoïden. Der processus coronoideus iihnelt dem von Myoxus acellanarius.

Das foramen infraorbitale ist grosser als bei Myoxus und kleiner als bei Dipus. Die untere

Wurzel der Oberkiefeijoclifortsatze und die foramina incisiva verhalten sich bei Jaculus

wie bei den Dipodini. die Mctatarsalknochen der Ilinterfiisse sind gesondert. — Backon-

zahne fuiden sich oben 'l'.'f, unten 3, 3. Sie sind an beiden Seiten gefaltet. Die fiinf

Zehen der Ilinterfiisse beriihrcn sammllich den Boden und tragen sammllich Krallniigel.

Die Sprungballen scheinen zu fehien. Der Schvvanz ist lang und nur diinn behaarl.

Nach Maassgabe dieser Kennzeichen wiirden die Jacu/inen aïs die den Myoiden und

Myoxoïden naher als die andern Gruppen der Dipodoïdes stehenden Formen den Anfang,

d. h. die erste Unterfamilie der Springer zu biiden haben. Als solche wiirden sie zwar dem

Biber noch etwas nàher als die Dipodini treten, ihm aber doch etwas ferner als die Pe-

detini stehen.

§§• 2.

Subfainilia My&CRtirOï.llII iiob.

A. Wagner hat als eine neue Gattung [Macrocolus] in Wiegm. und Erichs. Archiv.

\Sk<o I. S. 172, ferner Abhandl. Mimchen. Akad. math. ph. d. F. 2. S. 3ld Tuf. VIL, ehca

so wie Schreb. Siiugeth. Forts. Tab. CCXXXIX. C, eine sehr merkwiirdige, mitteiamerika-

nische Nagerform zuerst beschrieben und abgebildet^ die offenbar durch die Bildung der

Hinterfiisse und die allgemeinen Verhaltnisse des Sehadelbaues sich den springenden Na-

gern (Dipodoïdes) anschliesst.

1) Der Name Jaculus ist freilich gerade auch nicht der passendsle, da er von andern slatt Dipiis vorge-

ichlagen wurde, so namentlich von Erxleben (1777) und Jarocki (1821). Er ist indessen Ton Wagler und

Wagner u. s. w. bereits angenommen.
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Mit Rocht bemerkt der ausgezeichnete Miinchcncr Zoologe, dass der Grund-Typus

des Schadels vou Macrocolus ziiniicbst an Dipus erinneie. Als bcsondere Abweichungen

bebt er (W'iegm. Àrch. S. 173) zunacbst die giinziicbe Verscbiedenheit des Daues der

von vorn nacb hinten etwas an Grosse abnebniendcn Backenziibne ''V^^, hervor. Sie er-

scbeinen nacb ibm unregclmassig, ellipliscb und vorn meist in eine Spitze ausgezogen.

Der untere, erste, ist niebr viereckig und beiderseits etwas ausgescbnitten, der lelzte stets

merklicb kleiner als die vorhergebenden. — Der Schadel wiirde nacb Wagner eine so

grosse Breite baben, dass er den der Springuiause nocb iibcrtrifft und der grosse, ziemlicb

platte Ilirnkasten scbnell und auffallend von dem kurzen und scbnialen, in fast gleicber

Breite nacb vorn verlaufenden Scbnautzentbeil sicb absetzt. Den Hauplunterschied vom

Scbadel des Dipus findet er aber in der Bescbaffenbeit der Jotbbbgen. Es soll demselben

der untere Jochfortsalz (sogenannte untere Wurzel) des Oberkieferbeins feblen, daber bei

Macrocolus keine vollstjindige Driickc zum Durcbiritt des Unteraugenboblenlocbes vorban-

dcn sein und dosbalb das untere Augenloch unten offen bloiben. Es sei iibrigens nur der

obère Tbeil dieser Briicke vorhanden, indem der obère Jocbfortsatz des Oberkieferbeins

mit dem vordern und obern Ende des Jochbeins, so wie mit dem Tbranenbeine zusam-

menstosst und bier eine sebr breite, gevvolbte Schuppe bildet, die binterwarts mit einem

diinnen Griffel (er meint sonder Zweifel damit das fadenformigc, ungemein niedrige Jocb-

bein) an das Scblafenbein sicb ansetzt, auch nicbt vorwarts, nie bei den Springern, son-

dern riickwarts gericbtet ist. Die Paukenknochcn seien nocb betriicbtlicber aufgelriebea

als selbst bei Dipus, der obnedies die Gattung Scirletes in dieser Beziebung iibertrifft. Die

Scbeilelbeine und Slirnbeine sind ebenso breit, wie bei diesen Gattungen und ebenso durch

eine geradlinige Nabt verbunden. Das Zwiscbenscbeitelbein ist nicbt quer, sondorn liings-

gestreckt. Der Unterkiefer konimt in seiner Form ebenfalls mit den genannten Gattungen

iiberein, docb ist sein VVinkeltbcil nicbt durcbbobrt. — Die vier Mittelfussknocben, sind

nur an ibrer obern Ilaifte, jedocb so verwacbscn, dass man die Trennungslinie der ein-

zelnen wabrnebmen kann, am untern Ende aber sind sie wirklicb von einander gespalten.

Nacb IMaassgabe meiner durcb langjjibrige Studicn erworbencn Kenntnisse vom Bau

und den Entwickelungsstufen des ISagerscbiidils und der von Wagner gelieferten Abbil-

dungen des Scbadels von Macrocolus vermag icb indessen der eben mitgetbeilten Ansicbt

des ausgczeicbneten Miincbener Nagerkenners in Bezug auf das genauere Verbalten der

Oberkieforjocbforts;ilze und die dadurcb bedingte Bescbaffenbeit der Untcraugeubohlen-

Ibcher bei Macrocolus nicbt beizusliaimen. Ich kann niir keine Vorstellung von einem

unten offenen Unteraugenbbblenioche macben, da ein solcbes seine W'esenbeit verliire, und

glaube, dass man sicb die Wurzel der Oberkiefcrjocbfortsalze, wie dies aucb Wagncr's

Abbildungen unvcrkennbar zeigen, als unten tinfacb, plaltcnartig, wie bei den Sciuroïden,

den Casioro'iden um\ den Sciurospalacoiden, jedocb oben abweichend von diesen, abnlich

wie bei t'oelogenys , als abnorm, einor mit der Convexiliit nacb oben mit der Concavilat

nacb unten gewendelen iangiicben Muscbel idinlicb, zu denken babe, wiihrend, wie bei
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(len genannten Familien die UntcraiigenliohlenlOclier als klciue Oeffnungen mclir nach vorn

und unteii geschoben sind. — Ein solches (mit Ausiiahme dcr erwahnlen obern muschel-

artigen Ervveilerung der Oberkieforjochfortsatze) an eine ganz ahnlicbe, bei Ascomys und

Toi/ioi/iys vorkommende Bildung erinnerndes Veibalten, wie es die Abbildungen Wagner's

deullich wabrnehmen lassen, ^\o^an mau iibrigens sogar eine kleine, von Wagner nicht er

walmte, langliche Oeffiiung iinler der IMiltc der ÎVasenbeine vor dcni vordern Ende der foramina

incisiva auf dem Wangentheil dcr Oberkiefer bemcrkt, die icb nur als ein stark nach

vorn gesebobencs Unteraugcnboblenloch zii deuten verniag, schcint mir aus mehreren

Griinden VYahrscbeinlich. Die genaucr betraebtele Bildung dcr Dackcnzabne von Macrocolus

wcist nanienUich entscbieden auf eine Beziehung zu Ascomys und Tomomys, seinen miltel-

und nordamcrikaniscben Landslcuton hin. Fcrner iibneln die kurzen foramina incisiva, so

vvie der zwiscben den Backenziihnen befindiicbe, vorn dreieckige und verschnialerte, hin-

ten abgeslutzle, breitere Gauiuen, uuverkennbar den entsprecbenden Tbeilen von Ascomys

und Tomomys. Macrocolus wiirde daber durch die entscbiedenen, oben angegebenen Ab-

weicbungeu von den ecbten Dipodini, eine eigcne, die Sciiirospalacoï'den repriisentirende

Unterfauiilie in dcr Faniilie der Springer zu bilden haben, die icb nach den voriicgendea

Wagner'scben Angabcn und Zeichnungen auf folgendc Weise kurz cbarakterisircn raochte:

Charakterii^tik der ]TIACROCOL,llII iiob.

Der Scbadel im Wcsentlichen wie bei dcr Unterfamilic der Dipodini gcbildet, jedoch

nicht obne Anklange an die Pedetini^). Die Knochenblasen starker als bei den Dipodini,

ja sogar noch etwas starker als bei den Pedetini entwickelt. Abweichcnd von den Dipo-

dini, JacuUni und Pedetini bietet Macrocolus folgendc Merkmale: 1) Die langlichen Zwi-

schenscheitelbeine sind viel langer als breit. 2) Die Jochbeine sind sehr scbwach, niedrig

und linienformig. 3) Die Oberkieferjocbfortsatze bilden eine einfacbo Plalte, die oben in

Forui einer unicn concaven, liinglicben, niuschelahnlichen, ansehnlichen, an die Thranen-

Leine stosscnden Schuppe vortritt, hintcn abcr ausgescbweift erscbeint. k) Die Unterau-

genbohlenlocber finden sich etwa unter dcr Mitte der Nasenbeine, iiber dem vordern Ende

der foramina incisiva, also weit nacli vorn geriickt^), als langliche Spaltcn, die vcrniuth-

lich, wie die ervvabnlen, vorn Unleraugenhoblenloch durch ein Knochenblaltchen abge-

sondcrtcn Canalchen dcr Dipodini, nur den nenus infraorbilalis durcblassen. 5) Der zwi-

scben den Backenziihnen dreieckige, nach vorn verschnialerte Gaumen ist hinlen abge-

stutzt, 6) die sehr kurzen, schmaicu foramina incisiva licgen den Backenzabnen elwas

1) Als soIcUe Anklange belrachle iih 1) die sUirker als bei den Dipodini enlwickellcn biillae osseae 2) dio

von der Nasenspilze iiberragle hasis der Schueide/.àhne, 3) den Torn zwischen den Backenziihnen verenglen Gaumen,

4) dio nichl durchbohrten Winkelforlsalze des Unterkiefers und 5) das Verhallen des Wurzellheils der Backenzàhne.

2) Eine solclie Lage nioehte, abgescben von der Iloraologie mit Ascomi/s, um so zulàssigcr erscbeinen, da bei

Pelletés der vordere Ausgang der grossen Unteraugenhdblenloiber fasl eben so slark nacb vorn greift.

Mém. se. oal. T. Vil. 30
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naher als den Schneidezâhnen. 7) Die Unterkicferwinkel ahnoln zvvar gestaitlich denen der

Dipodini, bieten aber koinc OofTniing, wie bei dicsen. 8) Die, wie es schoint, zur Kate-

gorie der sogenannten wurzellosen gehorigcn Dackenzahne sind unverkennbar nicbt denen

der Dipodini, sondern in Beziig auf Kronenbildung denen der Gattungen Ascomys und

Toinomys nahe verwandt. — Die vierzehigen Hiuterfiisse, deren Metatarsalknochen nur an

der obern Halfte vereint, an der untern frei sind, beriibren mit sammtlichen Zeben den

lîoden, abneln also, ebenso wie der Schwanz, denen der Jaculini.

Den angegebenen Kennzeichen nach, ^yurden die Macrocolini craniologisch den Di-

podini aoi nacbsten stehen, aber aucb AnklJinge an die Pedelini und vermuthlich auch

an ibre nahen Landsieute, die Jaculini, bieten; ja sie diirften in gewisser Beziehung, na-

mentlich binsicbtlich der Biidiing des Gaumens, ferner der Backenzahne, der Oberkiefer-

jochfortsat^e und der Unteraugenhoblenliicber, so wie der Fussbildung, eine Art Verbin-

dungsglied z^\ischen den Dipodoiden und den Sciurospalacoulen abgeben konnen. Ibre Be-

ziebungen zu den Pedelini (siebe oben) wiirde man nur als scbwacbe zu betrachten baben.

Jedcnfalls mocbten sich aber die Macrocolini in der Familie der Springer keineswegs aïs

ein typisches, sondern als ein anomales Glied ansprecben lassen. Amerika wiirde durch

ibre Annabme zwei verscbieclene , mebr zu den altweltlicben Dipodini neigende Forraen

erbalten. Wolltc man der Bildung der Oberkieferjocbforlsiitze und der Unteraugen-

bciblenlocher eine ganz besondere, leitende, ja allein maassgebende Wicbtigkeit einraumen,

so liessen sie sich sogar, freilicb im Widersprucb mit dem iibi plurima nitent, nicbt mit

den Springern vereinen, sondern wiirden den Sciurospa/acoïden zuzuweisen sein. Man konnte

sie sogar aïs eigene Familie aufstellen. Als solcbe wiirden sie seibst einzeino, bessere,

Merkmale bieten als mancbe andere Nager-Familien. Nacb der Totalitiit ibrer Kennzeichen

fînden sie indesseu iu der Familie der Springer ibren passendsten IMatz, wie dies schon

von Wagner mit vollem Rechte angenommen wurde'). — Siinimtliche Glieder der Familie

der Springer liessen sich daher in 1) </er6Wert-âhnlicbe [Dipodini) 2) zu den Gerbillen

«nd Myoxoiden binneigende (Jaculini), ferner 3) in sciurospalucoiden-nvi'igc {Macrocolini)

und ^) in anicolen- und gleicbzcitig hasen-, hystricinen- und chincJiillcn-arllgc [Pede-

lini) zerfiiUen.

Vermulben darf man vielleicbt nur, dass die ira aussern Bau nach Wagner Macro-

tolus nahe stebende Gattung Dipodomys, wenn Gray's, auch von Waterhouse ange-

nommene, Angabe in Betreff der Gegenwart iiusserer Backentaschen bei der letztgenannten

1) Es darf dièse Annahme um so cher gebilligl werden, da die Bildung der Oljerkieferjocliforlsàlze und die

I.age, Grosse und Form der UnlcraugenhrilileniilTnungen aucL In andorn Familien variiren kann. In Bezug auf die

Oberkieferjnchforlsalzo gill dies naiiieiillicli von Sminthus unler den Myindeti und Coelorjenys unter den Uemiunijchniden

{StiburKjululen), hins'icliUich tier Unleraugenhiihïenldclier von den Spalacmden, Kben so bielet, wie schon oben be-

merkt, der Bau der Backenzaiine, ferner der des Gaumens, so wie die Geslall und Lage der foramina incisiva

niebrfache Abweichungen. Die VVinUelforlsaUe Jes Unterkiefers hesitzen bei den nieisleu curopaischcu Myo.ren eine

Oeffnung, die aber bei M- glis feblt.
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Gattung ilirc Richtigkeit bat, gcwissermaassen als ein mit ausscrn Backentaschen verse-

hener Macrocolus angeschcn wcrden konnte , so dass die lotztgcnannte Gattung sich viel-

leicht zu Dipodoinys elwa wie Mus zu Cricetus vcrliielte. Mit einer solchen Ansicht stebt

freilicli im VYidcrspruch, dass Waterhouse {Hist. of the mam. 11. p. 8 note) Dipodomys

seiner aus ïliieron mil aussern Backentaschen zusammengcsetztcn Familie der Saccomyiiia

einieihen ^-vill. Da indcsscn innore oder aussere Backentaschen kein ausrcichendes Moment

fiir die Eintheiliing in Familion abgeben, so konnte doch Dipodomys ^\obl in die Nabe

von Macrocolus gclioren.

Sind meine Ansichten iiber die Charakterislik der Macrocolini die richtigen, so tritt

der sonst von den Bibern craniologiscli sobr abwcichende Macrocolus denselben durch die

kleinen Unteraugenhuhlenlocbor, die einfachen Oberkicfcrjochfortsatze, das sebr verliin-

gerte (langcre als breile) Zwiscbenscheitell)cin und die nicht durcbbobiten Unterkiefer-

winkel naber als die andein Springer, ohne dass an eine sonstige inuige Beziehung von

Macrocolus und Castor zu denkon wâre.

GAPITEL IX.

Der Schjidel-Tynus dor Sfaclielseliweîne (Subordo Hysirichoinorplii

scu Typiis liystriciiiiiis).

Taf. Vn — X. fLmjidiam, Octodon, Ctenodactyius , Myopotamus , Erelhizon, Hyslrix, Dasijprocta. Hydrochoerus.J

Allgemeine Charakterislik desselben.

Ich muss aufricbtig gcstelien, dass die genauere Begrenzung keines andern Nagertypus

mir so viel Schwieiigkeiten und Bedenken macbte als die VVaterhouse'sche Abtheilung

der Ilystriciden. Wâbrcnd mebrerer Monate mustcrte und verglich ich in cinzelnen Zeit-

abscbnitten zu wiedcrboUen iMalcn die Schailel der mannigfacben, dabin gezogenen Gat-

tungcn, mit steter Beriicksicbtigung der darauf beziiglicben Angaben von Waterbouse
und Wagner. Desscn ungeachtet wolite es nicht ganz gelingen solcbc craniologische

Cbaraktere aufzufiiiden, wodurcb sich die VVaterbouse'scben Ilystriciden als Tjpus ebenso

gut al)gren/.eii lassen wie dor Typus der Fichbornchcn von dem der iMausc. Der Typus

der Hystricincn erschien mir vielmebr als eia grosses (janze, dass sich hauptsacblicb durch

das Vorberrschen und gleicbzeitige constantere Vorkommen solcber IMerkmale cbarakteri-

sirt, die bei dem ibiien durch Sminthus , die Georychini und Dipodoïdes sebr nabc ver-

wandten Typus der Myuiden nur cinzelne , oder wenigstens seltener, gicichsam nur aïs
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Abwcichungcn oder Anomalicn angetroffon wenlen. Es wiirde dahcr a'uch beroits ohon auf

die mindere Reinheit und etwas zweifelhaftc Stellung; dos Hystiiciiieii-Ty\>us hingowiesen.

Als wesenlliche, stets gleiclizcitig auftictcnde Kpnnzoichen dcsselbcn botracbte ich :

1) die grosson, die Nasenoffiuing stets an Volum weit, odcr zicmlich weit ubortreffondcn

Unteraugenbuhlenofriuingen, 2) die besoiideis vorn (mit Aiisnnbme von Coelv(/enys) stets

niediigen und mebr oder weniger hakenformigen (nicbt plattcnartigcn) stark nacb aussen

gewcndctcn , die gcnannten Oeiïnungcn nach untcn begienzenden untern Wurzcln der

Obcrkieferjocbfortsalze '), 3) dcn (mit Ausnabme des ganzcn, binten abgestutzten und aiis-

gedebnton Gaumens von Ilydroihoerus) binten stets mebr, seltener weniger [Cercolahes,

Petromys, Clenodactylus), nieist spitzwinklig ausgescbweiftcn Gaumen und cndlicb 5) die

Bildung der Untcrkieferwinkei. Die Unterkieferwinkel sind nambcb inncn mebr oder we-

niger stark abgesetzt und perpendiculiir. Sie nebmen mit Ausnabme von Ilydrochoerus

und tboilweis von Ctenodaclylus , stets ans der aussern Wand des Untcrkiefers neben don

als untcrer, immer nacb innen stark sauniartig vortretcndcr Kieferrand l)emerkbaren Al-

veolen der Schneidezabne ibren diircb einen Liingseindruck oder eine Bogenfnrcbe von ibm

gesonderten Ursprung und enden in eine meist vcriiingerte, scbarfe, seltcn kiirzere, mebr

oder weniger stumpfe und kurze, nieist gerade nacb binten verlaiifende Spitze-), oder

erscheinen in seltenen Fiillen (so bei Uyslrix) nur als Winkel. Der bei vielcn als bocb

zu bezeicbnende Scbiidel im Allgemeinen botracbtet bietet, ausser dcn biiufigen anicolcn-

arligen Verbaltnissen, unverkennbarc Ankliinge an die Sciureii, Dipodvïden, Spalacoïden,

Sciurospalacoïden und Ilasen.

Die Stirnbeine erscbeincn zvviscben den Augen mebr oder weniger breit und bieten

hiiufig einen bintern Augenbraunfortsatz, welcber sogar [Subiintjuldlen) durcli einen klei-

nen Forlsatz, der aus dem Scblafenbein bervortritt, nicbt selton verstiirkt wird. Die Zwi-

scbenscbeilelbeine verscbmelzen oft sebi' friib [IlyslricJio'/den, Cliinchillaïden, Subunyulaten)

mit den Nacbbaïknocben und zeigen bei den einzelnen Familien eine variabeie Form. Die

basis craiiii bietet durcb die Gestalt der baufig die bullae osseae des Scbliifenbeins, bc-

sonders mit ibrem innern Fortsalz erreicbenden, oder ibnon mebr oder weniger genaberten

untern Fliigel des Keilbeins, so wie durcb die Gestalt der Fliigelgruben und oft aucb des

zwiscben den Backenzabnen befindlicben, zwischen den vordern Backenzabnen nicbt (wie

bei den llaseu) ausgescbweiften Gaumentbcils unabwiislicbe y\ebnlicbkeiten mit den Àr-

vicolen. Als Abwcicbung von den letztern ist der genannte Gaumentbeil oft scbmiilcr,

1) Bpi eiiipm Soh:idol von flystrix fiirsuliroslris und Ecliimijs der Akadoniisclien Siimnilung sind die obère

und nnlere Wurzel dor Ohcrkieferjochforlsiitze vor der Mille des Jochbcins deullicli durcli eine Quernalil gelrennt,

als siclierer Beweis, dass sie als doppelte, niclit blos ani (Irunde gespallene Wurzein anzusehen sind.

2) Bei EreUiizim der, so w(>it meine Unlersucliiingen reithen, an meislon arvicolenaniijen Hyslricidenform,

und der ihr verwandlen GatUing Cercolahes neifil die Bildung des Kndes dunli den zicmlicb slark nacb innen und

oben gewendeten, sogar obcn und unlen abgoplallclen Spilzenlbcil am meislen zu den JJii/oïi/e») bin.
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vorn zuwcilcn schvyaclipr [Erclhizon, Ctenodactylus) oder so stark zugcspitzt, dass die

Alveolcn sich melir oder wenig'er bcruhren (Caviiii, Myopolamm , ClnnchiUaides). Jederseits

vor don Alveolcn dcr obcm Backenziiline befindet sich eine, bei Coeloc/enys als extrême

Dildung- ungemcin betracbtlicbe, dagegen aber bei Petromys und Ctenodactylus schwache,

sonst aber mebr oder weniger dcutlicbe Grube, wodurch die Alveolcn, niehr oder weniger

in ihrem vordcrn Thcile abgcsetzt werden und crhabencr crschcincn. Die nach hiuton

unter dem processus zycjomatkus ossis teinporuin gelcgenen, ihn hintcn als grosserer, oder

kleiner, spitzenartiger Fortsalz meist iiberragondon Jochbeiiie bilden die aussere VVand

oder wenigstcns den griisstcu Tbeil dcr ausscrn Wand der liinten stets offenen Gelenk-

hohlen [cavitas glenoidalis) fiir den Unterkiefer und bieten auf der aussern Flache oft eine

Langsfurche. Die Thrancnbeine liegen zwar bei manchen Gattungen hinter und unlcr, bei

andern aber auch mit dem vordem Ende ganz oder theilweis vor dem obern JocLfortsatz;

âhneln also im letztern Falle denen dcr Myoïden. Die foramina incisiva konnen kiirzcr oder

langer sein und ent\vedcr in dcr Mitte zwischen den Dacken- und Schneidezlilinen liegea

oder den erstcrn oder Iclztern naher geriickt sein. Dcr aufstcigende Tbeil des Unterkiefers

ist in der Regel niedriger, selten ebenso boch aïs bei den Myoiden. Er erscbeint iibrigens

nicht scllen niedriger als die Kiefervsinkclfortsatze. Der processus condyloideus , der auch

im Ganzcn als uiedrig bczeichnet werden darf, kann von vorn nach hintcn gemcssen,

eine vcrschicdcne Brcite und eine langliche, oder mebr rundliche Gelenkflache zeigen.

Der Kronenforfsafz iibcrragt nur selten den Gclcnkfortsatz ein wenig (Ctenomys) oder be-

sitzt eine gleiche Lange. Mcist ist er kiirzer, oft viel kiirzer und erscbeint entwedcr nur

dem Grunde des Geknkfortsatzes als schr kurzcr oder saumartiger, dann durch keincn

sehr merkiicben Einschnitt gesonderter Vorsprung opponirt, ja er fehlt zuweilen ganz.

Der Kinnlheil des Unterkiefers ahnelt durch griissere Liinge und gcringere Brcite, in Ue-

bereinstimmung mit der weniger kraftigen Entwickelung des Kiefers, nur zuweilen dem

der echten HJuriiien oder Haseii [Chinchillaiden) sondern schliesst sich meist durch grossere

Brcite, Riirze und Dicke dem der Jnicolincn an. Backenzahne finden sich mcist *7<4»

selten ^^33 oder 5. 5. Sie bcsitzcn entweder schmelzfaltige, blalterarlige, einfache oder

nur wenig hockrige Kronen und wahre VVurzeln, oder bestehen ganz ans einzelnen, freien

oder mit einander vcrbundenen Prismcn oder Blâttern, ohne abgesetzle W'urzeln.

§• 2.

Beziehungen des Typiis der Hyslrichinen zu den andern craniologischen

Tjpen der Nager.

Wirft man cinen vergleichenden Blick auf die mannigfachen SchadelbiUlungcn der

Waterhousc'schcn Gruppe der Hystricinen , so wiirde man, ohne eine genaue Untersu-

chung des Schadels von Erctliizon, wohi weniger Icicht dazu gelangcn konnen die Be-

ziehungen, in welchen sie mit andern Nagern slehen, umfosscnder und genauer auszumittcln.
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Vergleicht man indcsson dcn Schiidol (1er oben erwahntt'n Gattiinç mit dem von Ondatra

und Anicola ainphibius, so ergfbou sich nnmliafte, augenfalligo Uoberoinstiininungcn, die

sich auf folgende VVeise gruppiren lassen: 1) Die Ilirnkapsel besilzt eine ziomlicli ahnliche

Gestalt. 2) Am voidern Ilande der Schiafenschuppeu erhebl sich ein ziemlich ansebnlicber

Knochenkanim. 3) Die Wurzel der Jocbfortsatze des Oberkiefers ist (.loppclt, obgleich sie

bel den Anicolen eine andere Gestalt wahriiebmen liisst. k) Die Jochbogen zeigen vor

der Mille eine bedeulende llobe. 5) Die SchlJifengruboniiffnungen bieten eine ganz ahnliche

Gestalt. 6) Die fast senkrecbten, vorn ziemlich spitzwiiiklig convergirenilen, Fliigelforlsatze

dos Keilbeins und die davon abhangige Gestalt und Richtung der Flugelgruben lassen ein

ahnliches Verhalton wahrnehmen. 7) Der Gaumen ist zwischen den hintern Backenzahnen

ausgeschwcift. 8) Der Unterkiefer von Erethizon ahueit, mit Ausnahme der eine andere

Gestalt und oinen abweichenden Ursprung biotenden hintern Winkclfortsiitze, im VVe-

sentiichen dem der Aixkolen. — Bei den amlern Giiedern der Familie der Ilystrkhoïden

bemerkt man bei genauerer Betrachlung in der Anordnung der Schadelverhaltnisse zwar

ebenfalls im Wesentlichen den Tjpus der Anicolen; es tritt derselbe indessen weniger

deutlich hervor, namenllich ist der fiir die Arvkolen so charakterisirte Kamm am vordern

Randc der Schlafenscluippen meist verkiimmert oder wenigstens minder entwickelt. Bei den

Wagner'schen Psammoryclinen oder Orycterùieii (Spalacopoduïdcs iiih.) den ChincJiilleii

und Subungulnten treten die erwahnten //rwcofe/t-Aehnlichkeiten noch etwas weniger

deutlich hervor, so dass also die eigentlichen Hfstrkhu'iden, besonders nach Maassgabe

von Erelhizoïi, den Arvkolen am nachsten zu stehen kommen. — Der Stnclielschwein-Typus

weicht aber constant von den Arvkolen durch die Grosse und Gestalt der Unteraugen-

hohlenlocher, die Bildung und Richtung der Wurzcln der Oberkieferjocbfortsiitze, besonders

der untern, die stets ansehnliche Stirnbreitc, den eigeuthiimlichen Eindruck vor jeder

Alvéole des Oberkiefers und die in der Regel (d. h. mit Ausnahme von Clenodactylns und

Jlydroclioerus) seitcnvvandstandigen, in eine meist gerade, nach hinten gewendete Spitze

endenden VYinkelforlsatze des Unterkiefers ab. — Die im Ailgcmeinen in craniologischer

Beziehung nach dem bei den Arvkolen herrschenden GruniltY|)us ent\\icke!ten Casloroïden

miissten iibrigeus, wie unten noch niiher in einem eigenen Abschnitte, in Bezug aviî Eret-

hizon, gezeigt werden soll, mit dem Hyslrkinen-Ty\ms mannigfache Verwandtschaften

zeigen, obgleich er durch die cinfachen, plattenartigen Wurzein der Oberkieferjochfort-

satze und die kleinen Llnleraugenhtihlenlocher bedeutentl abweicht und sich den Sciuroïden

nahert. Fast in einem ahulichen Verhallnisse wie die Casloroïden stehen die Sciurospa-

lacoïden zuni Tvpus der llystrkinen, indem auch sie durch die einfachen, plattenformigen

Wurzein der Oberkieferjochl'ortsalze und die kleinen Uuteraugenhohienoffnungcn abweichen.

Die wesentliche Grundlage dos Schjidels deutet aber auch bei ihnen, wie bereits oben

erwahnt, auf die Arvkolen hin. Der Bau ihrer Backenzabne bringt sie iibrigens in eine

unvorkennbare Beziehung mit den Gattungen Octodon , Ctenomys und Ctenodactylus ans der

Unlerordnung der llyslrkinen. — INaher verwaudt als die Sciurospalacoïden sind dem
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Tjpus dcr Ilystricinen ganz offcnbar die Spalacoïden und bcsondors in Bozug- auf die Bil-

dung des Unteikicfers die Georychini. Spalax nahert sich den Hysln'cinen durch eine

ziemlich ahniiche Gestalt und Richtung der VVurzeIn der Oberkiefeijochforlsatze und die

unten nicht spaltenfSrmig' verengtcn, ziemlich grossen UnteraugenbohlenliJcher. Myospalax

bietet in den genannten Beziehungcn schon eine etwas mehr zu den Myotden neigende

Bildimg.— Die Georychini kommen, der kleinen, ja nieist sehr kleinen, Unteraugenboh-

lenofFnungen ungeacbtet, durch die Gestalt und Uicbtung der VVurzeIn der Oberkiefer-

jochfortsatze, durch eigene Eindriicke vor den Aiveolen der Backenzabne des Oberkiefers,

durch die geringe, an Flabrocomiis, Loncheres, Petroinys und Clenomys erinnernde Breite

zwischen den Backenzahnen und die ganz aus der aussern Kieferwand entstehenden Win-

kelfortsiitze des Unterkicfers mit den Uystricinen iiberein. Sie weicben indessen durch den

niedrigcn Scbadel, die kiirzere, hinten breitere, vorn schnialere Ilirnkapsel, die breit nach

aussen tretenden und daher weiten Schlafengrubonoffiiungen crmOglichenden Jochbëgen,

die iiberaus kleinen furamina incisiva, die nacli AJaassgabe des Schiidels kleinen, oft sebr

kleinen Unteraugonboblenbffnungen und die der horizontalen Form sich nâhernden Joch-

fortsiitze der Schliifenbeine von den Ilystricinen sichllich ab, besonders wenn man auch

den sonstigen, namentlich aussern Bau in Rechnung bringt.

Noch niiher als seibst die Ar^icolen stehen in craniologiscber Ilinsicht deni Hyslricinen-

Typus die Dijwden. Als Beweis dieser Ausicbt lassen sich die breite Stirn, die Bildung

der nicdrigen, mehr oder weniger gckriimmten untern Wurzeln der Oberkieferjocbfort-

satze, die «nfco/e/i-ahnlicbe Schadelbasis, die grossen Unteraugenbidilenlochor und die

kurzen Kronenfortsatze des Untorkiefers angeben. Die Dipoden (Dipodini und Pedelini)

unterscheiden sich nur durch die Bildung der bohen, hinten sehr breiten IJirnkapsel (wie

sie ausnabmsweise freilich auch bei Ctenodactylus vorkommt) ferner die mit einem langen,

bis zu den Tbr;inonbeineu reicbenden Oberkieferjochfortsatz versehencn Jochbeine (die man

allerdings auch bei Petroinys und Ctenodactylus bemerkt). Eine IIauptabv\eichung dor Di-

poden verschaff'en die (d. h. mit tbcilweiscr Ausnahme von Pedeles) ganz aus der JMitte des

untern Randes ihren Ursprung nebmendcn VVinkelfortsatze des Unterkiefers. Auch bietoa

die Dipoden mit Ausnahme von Pedetes , der iiberbaupt den Uystricinen weit naher steht

als die andern Giieder, einen zwischen den hinterstcn Backenzahnen ganzen, nicht ausge-

schweiften Gaumen. Der Hauptuntorschied dcr Dipoden liegt aber in der vorwaltenden

Entwickelung der Hinterglieder und die dadurch bedingle Sprungfertigkeit. Er weist also

unljiugbar darauf hin, dass eine Classification, die blos auf den Schadelbau Rucksicht neh-

men wollte, eine sebr einseitige und verfchlle vvare. An craniologischen Anklangen an die

Sciuroïden feblt es dem Typus der Uystricinen, trotz der grossen, hinsichtiich der ganz

abweichenden Bildung der UnteraugenhiJblenloeber und Oberkieferjochfortsatze stattfinden-

den, namhaflen Dilferenz keineswegs. Bei don Uystricinen ist, wie bei den typischen

Sciurinen, das Stirnbein breit, ja springt hinten nicht selten in einen bintern Fortsatz (Au-

genbrauiifortsatz) vor, der freilich, abweicliend von dem entsprechendeu tler Sciurinen
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bei den Ilystricinen mcist einc Vcrsiarkung; vom Schlafenbein crhiilt. Die Ilirnkàpsel sonkt

sich bei manchen Ilystricinen ebenfalls nach untcn Das Thraiienbcin dcr typiscben Hys-

triciiien liegt, wie bei den Sciurinen, bluter der obern Wurzel dcr Obeikieforjochfortsatze,

Als Eicbbornabnliebkeiten kiiiinea aiicb die bei den Ifystrichoïdeii, den meisten Siibungu-

lateii und mancben VVagner'schen Psammoryclina kurzen, zuweilen den Schncidezabnen

sehr geniiberten furamina incisiva betracbtet werden. Die eine Art Mittelstufe zwiscbcn

den Eichbornchen und IMausen bildenden, jedocb den Ictztcrn niiher stehenden, Myoxoidcii

sind nacb Maassgabe dièses Verhaltens den Ilystricinen nur durcb die Beziobungen zu den

Miiusen verwandt und treten im Betreff der doppeltcn Wurzeln der Oberkieferjochfortsatze

und der Lagc der Unteraugenboblenoffnungen ibnen naber als die Sciuroïden. Bei Gele-

genbeit der Erortcrung dcr Vervvandtscbaftsbeziebungcn der Ilystricinen muss aber auch

daran erinnert Avorden was oben (Gap. III. §§ 1 und §§ 3) in Octreff' der grossen Ueber-

cinstimmung des Vcrbaltens der Unteraugenboblenciffnungen und Oberkieferjocbfortsiitze

von Sminthus bereits mitgetbeit wurde.

Aïs Ilascnabnlicbkeiten der Ilystricinen kiinnen nur die, A-vic bei Lepus, ebenfalls

breiten Stirnbeine, der bei den ChincliiUuiden vorn und binten ausgescbnittene Gaumen,

so wie die bei vielen //)-5</7C</ic« gleicbfalls aus DIattern gebildeten Dackenzabne und allenfalls

auch nocb die bei mancben //j*</7cme«, namenllicb den Cinini^CIiinchillen und Ctenodactylen

sehr kurzen, nur der Basis des Gelenkfortsatzes, wie bei Lepus opponirten oder noch

tiefer [Lagomys) stehenden Kronenfortsiitze des Unterkicfers betracbtet werden. — In De-

zug auf die Korperbedeckung und die ausserc Gestalt bieten die Ilystricinen eine sehr

grosse Mannigfaltigkeit. Die einen haben eine kraftige, nur an die Miiuse erinnernde, aber

doch abwcicbenele Gestalt, die andern sind den Mausen oder Wiihlmausen iihnlicher, an-

dere neigen sich mehr oder wenigcr zu den Ilasen hin.

$ 3.

Bemerkungen iiber die Classification der Glieder des Typus der Hyslricinen.

W'aterhouse (Nat, hist. of Mammal. p. 148) bringt die Ilystricidae nach IMaass-

gaabe des Baues der Backenzilbue in zwei Abtheilungen, namlich 1) in solche mit Wur-

zelziihnen, die den IMausen entsprecben und 2) in andere mit wurzellosen Zabnen, die

an die Ar^icnlen erinnern.

Die erste Abtheilung zerfallt er in die Unterfamilien IJystricina, Dasyproctina, und

Echimyina, die zweite in die Unterfamilien Ciuina, Octodontina, und ChinchiUina.

WoUte man dieser Eintbeiiung folgen, so wiire man gezwungen sonst natiirliche

Gruppen, wie die Dusypructina und Cavina einerseils, so wie die Echymiina und Octo-

dontina anderseits weit von einander zu trennen. Einer solchen Sonderung wiirden sich

mehrere Umslaudc widersetzen. Sic versliesse namlich gegen das bei allen Classificationen

als Icitcnder Ilauptgrundsalz fesizuhaltende ubi plurima nitent. Sie stiitzle sich auf Organen,
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dorcn B.m in der grosson Ordnung- der Nager sehr abweichend und mannigfach erscheint

und fiir sicli allein nur Abtht'ilungen von untcrgcordneter Bedeutung zu sondern vermag;

besonders da genau gcnommen, die Grenze zwiscben VVurzelzabnon und sogenanntcn wur-

zollosen nicbt slreng gezogen \-verden kann, indem es auch balbwurzlige Zabne giebt, ja

sogar beim Biber die iMilchzâhne mehrwurziig sind, Mahrend die bleibenden einwurzlig

erscbeinen und von den sogenannten wurzellosen sich kaum gehorig unterscheiden lassen.

WoUte nian ferner Waterhouse's Uystrichoïden-E\t\\\\f>\\ung annehmen, so wiirden auch

in andern Familien mit gleichem Rechtc ahniiche Trennungen stattfinden konnen. Es wa-

reu dann z. B. , wenn man conséquent veifahren wollte, die Ilaplodonliiii von den Sciu-

rol'den, und die Anicolini von den Myoiden u. s. w. zu sondern. — Seibst die von VVa-

terhouse ausser dem Zahnbau benulzte Gaunienbildung und die Convergenz oder paral-

lèle Stellung der Backenzahne diirften nur Merkniaie fur Gruppen eines geringern Werthcs

abgeben. Der Gaumen kann bci ein- und derselben Gruppe, z. B. den Hystricho'iden, vorn

deutlich verengt (Eretliizon), unmerklich verengt [Cercolabes) oder gar nicht verengt

(Hystrix) sein. Bei den Spalacopoduïden konnen die Backenzahne vorn und binten etvvas

divergiren {Ctenomys] oder nur binten etwas divergiren [Oclodon) , ferner ziemlicb parallel

stehen {Spalacopus, l'etromys) oder vorn scbwiicher {Capromys) oder ungemein stark

{Myopotamus) convergiren. Das bintere Gaumenende kann bis zum vorletzten Backenzabn,

so bei vielen Waterliouse'scben Echiniyina, seinen Dasyproctina, den mcisten Cacina

oder erst binter den letzten Backenziibnen (Ctenodactylus , Pelromys, Myopolamus , Ily-

drochoeriis) ausgeschnitten sein. Auch diirfte man Waterhouse (a. a. 0. p- 152) daria

niclit beizuslimmen vermogen, dass die vordern Backenzahne, besonders bei den Catien

uni Chinchillcn, nicht boi den bijher stehenden, mit Wurzeln versebenen Formen con-

vergirtcn, da dieselben bei EretJiizon (iihnlicb wie bei Castor) sehr merklich, bei Myopo-

tainus sogar auffaliend sich gegeneinander neigen.

Liisst man dagegen die Waterhouse'schen Hystricho'iden als Unterordnung (Hystri-

cinen-Typus) gelten und gruppirt die Glieder derselben nach dem Grundsatz ubi plurima

nilent, so erhiilt mnn mebrere sehr natiirliche, auf die von Wagner angenommenen hin-

auslaufende Familien, worin die flystricinen und CltinchUlen denselben Wcrth, v/ie bei

Waterhouse, behalten, wahrend durch die Vereinigung seiner Dasyproctina und Cavina

Illigcrs Subnngulaten wieder hergestellt, durch die bereits von Wagner Ireffend ver-

bundenen Waterhouse'schen Echinnjina und Octodontina aber zwei einander sehr nabe

stehcnde Glieder, nach Wagner's Vorgange ebenfalls zvveckmassig zu einem Ganzen als

Spalacopodu'ides vereint werden. — Der Tjpus (Unterordnung) llystrices zerfjillt demnach

in die Familien llyslrichoïdes , Spa/acopoduïdcs, Chinchillaides, und Hemionychoïdes^).

1) Ueber die Bezeicbnung Spalacopodoides sielie unten Cap. XI. ebenso tiber die zur gleicharligen, formellen

BezeicbnuDg aller Familien vorgescblageuen BenenDung Hemiomjchoides , eine worlliche Uebersetzung von Subungulala

Cap. XUI. g. 1.

.Méni. se. liât. T. VH. 31
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CAPITEL X.

Faiiiilia llystriclioïdes.

Zur Geschichte der Fainilie (1er IJipIricho'hlen.

Illiger stellte bereits die Gattung; Hystrix im altern Sinn {Ilystrix, Erethizon und

Cercolabes= Coendu et Spliù/giiriis F. Ciiv.= Coendu Lacep. der Neuern), nebst der Gattun»

Loncheres, als Glieder ciner besondern Famille unter dem Namen Aculeala auf. — Gotth.

Fischer bcscbrankte mil ricbligerm Tacte z\\eckm;issiger aïs lllig-er seine Ilystriciiia auf

die GalUingen Coandii und Hystrix. — Bei Oken (Naturgesch. 1 Àiisg.) finden wir eine

Abiheilung V aïs Pile oder Stachelratzen mit den Gattungen Hystrix und Loncheres, die

ganz liiiger's Acidcaten entspricht.— G. Cuvier unterliess es die Nager in Familien zu

tbeilen. Die Familie der Aciileaten fohit daher, wie aile andern, in seinen Werken.

—

Ranzani veiband die Gattungen Hystrix und Coendu, wegen der unvollstandigen Scbliis-

selbeine, nach G. Cuvier's Vorgange, mit den Ilasen und Suhunyulaten, — Desmarést

that dasselbe. — Fleming rccbnet die Hystrices nebst den Hasen, Myoxen, Bibern, Ca-

tien etc. zu seiner Abtbeilung der Nager mit fiachen BacJienzahnhronen (Herbivoren). —
Hitgen stellt Hystrix in seine zweile Reihe, d. h. in die der unter der Erde lebenden

Nager. — F. Cuvier bringt die Gattungen Hystrix, Acantliion, Erctltizon, Synetheres

und Sphiggurus nebst Castor, Cldoromys, den liathyergen u. s. w. zu seinen omnivoren

Nagera. — Latreille vereint Hystrix, AcantJiion, Erethizon, Synetheres , Coendu und

Sphiggurus als Hyslricosi, worin ibm Lesson [Manuel) folgt. — Zencker bezeichnet die

Abiheilung Aculeata als Hystrices. — VVillbrand verbindet Hystrix mit Lepus, Castor u. s. \\.

unter der Rubrik Pllanzenfresser. — J. B. Fischer schliesst sich den Ansicbten G. Cuvier's

an. — Bonaparte [Saggio] betrachtet als Reprasentanten seiner Aculeata (Hystricidae) die

Gattungen Hystrix, Acanthion, Erethizon und Synetheres. — Bei Wiegmann {Zoologie

I Ausg.) crscheinen dieselben unter dem Illiger'schen Namen Aculeata, eben so bei

Van der Iloeven [Handb. 1 Ausg.). — Brandt nahm in seiner umfassenden Arbeit die

Hystrices im Sinne Latreille's und Bonaparte's. Dasselbe that Duvernoy. — Swainson

wirft sie, wie G. Cuvier und Andere, mit den iibrigen unvollstiindige Schliisselbeine be-

sitzenden Nagcrn zusammen. — Oken (Naturg. 2 Ausg.) betrachtet als e) Stachelschweine

die Gattungen Hystrix, Synetheres, Sphiggurus, Erediizon, Atherura und (!) Aulacodus,

welche letztere Gallung aber cfienbar nicht dazu gebiirt. — Waterhouse (Charlesw.

Magaz. III. 1839) fiibrt als Glieder seiner (zweiten) Familie oder Ilauplgruppe die Gat-

tungen Datityergus, Poephagoinys , Octodon, Abrocoma, Myopotainus , Cupruinys , Echimys,

Aulacodus, Hystrix, Dasyprocla, Chinchilla, Cavia und Hydrochoerus auf. Spiiler [Pruc.

Zool. Soc. und Annals. y(d. V) zerfallt er die Hystricina in llystricidae, Oclodontidae,

Chinchillidae und Cavidae. Die llystricidae l)ildet er dann aus Erethizon, Hystrix,
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Àtherura, Cercolabes, Synetheres, Âulacodus, Orycterus, Bathyergus, Petromys, Capromys,
Myopotamtis, Echimys, Nelomys, Cercomys, Dasyprocta und Coelogenys. — Blasius und
Kcyserling; erklarcn sicli ebenfalls fiir die Aiinaliine einer Familie der Stachcischweine.

^Vagnel verleible mit lleclit sciner Familie X (Ilyslriciiia) nur die Gattuiigen Ilystrix,

Àlherum, Erethizon und Cercolabes ein. — Lesson [Tableau] fasst seine llystrixinae (sic
!)

ganz im Sinne Oken's auf, indem cr soiiderbar genug- sog;ar Âulacodus ihnen anreiht.

In der List of Spécimens of the Brit. Muséum werden die Ilystricidae in aj Hystricina

(Hyslrix, Alherura) und b) Cercolabina, {Erethizon, Sphit/gurus, Cercolabes und Chae-
tomys) gelheilt. — Gra venhorst foigte Uiiger, indem cr sogar uoch seiuen Àculeaten

Loncheres einverleibt. — Bonaparte [Catalogo und Conspectus) nimmt eine Familie V
Ilystricidae an und theilt sie in Hystricina und Erelhizonina. — In VVaterhouse's ISa-

tural history Vol. II., erscbeincn die echten Stachclsclnveine als Subfam. VI. Hystricina

und enthalten Chaetomys, Cercolabes, Erethizon., Ilystrix und Atherura als Gattungen.

—

Gervais [Diction. d'Orbigny) folgt im Wescntlicben VVaterhouse, nur zerfiillt er die

Hystricidae, iibnlich wie die List, in die Unterfamilien Hystricina und Synetherina. Schinz,

Berthold, Krauss und Burmeister folgcn A. Wagner.

Craniologische Cbarakterislik der Familie der (Hystrichoïden*).

Taf. IX. Fig. 1 — 7 Erethizon dorsatus.

Die massig oder ziemlich broite Hirnkapsel erscheint in der hintern Ilalfte stets von

den Seiten zusammengedriickt und mit ansehnlicbcn, gegen oder bis zur Witlellinie der

Scbeitelbeine fortgesetzten Grubcn fiir die Schlafenmuskeln verseben. Diè Ilinterbaupts-

scbuppe biblet eineu mebr oder weniger ansehnlichen Kamm. Der stumpfrandige Au-

gcnbraunbogen ist meist nur aiigedeutot. Die untor ihm befindiicbe Augenhohlenwand

vvenig oder nicht bedcutcnd eingedriickt. Der hinterc Augenbraunfortsatz des ziemlich

oder sehr breiteo^) Stirnbeins, wenn er vorbanden, ist stets unbedeutend und wird ent-

weder vom Stirn- und Schlafenbein (Erethizon) oder nur vom Stirnbein [Ilystrix, Cer-

colabes prehensilis.) gebildet. Bei letzterer Form kommt aber auch hiuter ihm ein kleiner,

1) Abbildungen von Schàdein diesor AblheiluQgen findet man ausser bei D'Alton Sl(elete der n'ager. Ablh. I.

Tat". 1. [Uijslrix cristata) und AbUi. II. Taf. VI. (Cercolabes pvehensilis) bei Brandt Memoir. de l'Académie de se. de

Sl.-Pétersb. VI. Ser. scienc. nat. T. I.p. .357 und Waterhouse Bist. of the Mammal. Vol. II. PI. \S) (Chaeiomijs, Cerco-

labes und Atherura) und PL 20 (Hijstrix cristata. hirsutirostris und javanica). Der Scbadel von Aconlhion à longue

queue ist in der Voyage de la Bonite Mammif., der von Hijslrix Africae australis von Peters (Reise nach Hlosambique

Zool. Taf. XXMI. Fig. G, 7) dargeslellt.

2) Man darf Indessen keineswegs die frontal bones l'erij brnad mit Watcrbouse fiir einen allgenieinen, we-

senllicben Charakter dor Ilgslrichoîden annehnien, da sie stieng genonimen aïs solihe nur bei Hgstrix und Cerco-

labes prehensilis gefundcn werden, wahrend sie bei Erethi-on und andern nur aïs ziemlich breil bezeichnet werden

kônnou , so dass sie von deucn audorer Glieder dos Hyslrichuiden-Ty pui sich nicht weseatlich unterscheideo.
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besonderer Schlafenbein-Augenbraunfortsalz vor, der an Myopolamus erinnert.— Dcr vor-

dere Rand oder wenigstons dcr vordere Saum der Schlafe"nschiippeii springt als unvcrkenn-

barcr Anklang an die Ànicolen in cinen oiehr (Erethizoïi, Cercolabes prchensilis, Cltaeto-

mys) odor weniger (flystrix) cntwickelten, ziemlich pferpendicularen Langskanim vor.

—

Die obère VVurzel der Obprkioferjochfortsatze ist stets von binten nacb vorn zusammen-

gcdriickt, oft sogar abgeplattet. Die Unteraugenbciblenlocber sind dreieckig, Hystrix aiis-

genommen stets boher als unten breit und nacb binten und aussen nicbt erweitert. Das

unten gerad- oder bogenrandige, binten und unten, wie oben, fortsatzlose*) auf der iius-

sern Fliicbe mcist ebene, nur selten {Cercolabes prchensilis) scbwach grubig eingedriickte

Jochbein erreicbt vorn und oben das Tbriinenbein niebt und steigt iiberbaupt nur selten

scbwach fortsatzartig in die Hohe, wie namentlicb bei Hystrix. Das Tbranenbein liegt iibrigens

meist nur als ziemlich scbmales, innen den gcscblossenen kieinen Thninenkanal unigeben-

des Plattcbcn binter dcm hintern Winkel der viel breitern, obern VVurzel der Oberkie-

ferjochfortsatze, erscbeint also auf der Scbadeioberllacbe meist nur als scbmaler Saum und

debnt sich nicht nacb vorn aus. Bei Hystrix tritt es zwar starker als dreieckiges, binten

einbockriges Pliittchon nacb oben, bleibt aber dennoch scbmaler als die ibm benacbbarten

Oberkieferjochfortsiitze und debnt sich auch nicht vor der obern Wurzel der Oberkiefer-

joclifortsiitze nach vorn aus. Die dreieckigen Unteraugenboblenlôcher steben mebr oder

weniger perpendiculiir, wiihrend ihr unterer Theil (mit Ausnabme von Hystrix) scbmaler

als ibr Ilobendurcbmesser erscbeint. Sie finden sich iibrigens bei allen echten Hystri-

choïden vor dera vordern Stirubeinrande und unterscheiden sich dadurch von dcnen

der Subungidaten. Backenziihne sind meist vicr ('V44) ^^^ einigen auch urspriinglich fiinf

{Cercolabes ?) vorhanden. Die Kronen sind stets scbmeizfaltig, die VYurzcin vollstiindig

oder etvvas unvollstiindig. Die nur von den Zwiscbenkiefern gebiideten, in der Witte zwi-

schen Backen- und Scbneidezabnen oder naber den letztern bemerkbaren foramina iiicisiia

erscbeinen kurz*), und glcichzeitig entweder spaltcnformig und scbmaler [Philogaei) oder

brciter, mebr oval {Philodcndri). Der Kronenfortsatz des Unterkiefers ist massig oder

ziemlich kurz. Im erstern F'alie siebt man ibm mit seiner Spitze mindestens der Mitte des

Gelenkfortsalzes gegeniiber, ira letztern lalle nur dem Grunde des letztern opponirt. Die

unten stets verdickten und breitrandigen Uuterkieferwinkel enden entweder als gerade, baufig

etwas einwJirts gebogene, den Geienkfortsatz nach hinten meist mebr oder weniger iiber-

ragende, scbmale, von oben nach unten abgepiattete, massig lange Spitze (Erethizon,

Cercolabes) oder zeigen eine recbtwinklige Gestalt und erstrecken sich dann nicbt weiter

als der Geienkfortsatz nach hinten. {Hystrix Taf. JX Fig. 8). Die Schlafenbeine sind un-

1) Das fortsatziose Jochbein bietet allerdings einen Cnlerscheidungscharakter von vielen Psammoryclinen. Bei

Erethizon findet sich jedoch die schvracbe Andeatung eines Fortsatzes.

2) Ctenomys, Oclodon und Spalacopus besitzen ahalicbe foramina incisiva, so «lass also die foramina incisiva

brevia keincn ganz durcfagreifondea Cbarakter abgebon kdnoen.
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volIsUinJi». Die Zunge ist mit Stachelschuppen besetzt. — Der KiJrper tragt oben oder an

den Seitcn mehr oder wcnigcr mit Ilaaren oder Dorstcn unlermischte, eclite Stacheln.

Der Schwanz fehit niemals, ja ist sogar oft lang uiid greifend. Die im Ganzea kurzen,

ziemlich kniftigeii und breitsohligeii Fiisse besitzen 5: 5 oder k: k Zehen mit Krallnageln.

—

Die Ilystrkhoideii aïs cchte Stacheltrager repriisentiren unter den Nagern gleichsam die

Igel und Eciiidnon, wahrend die Slachelinause und die Loncheres als Ankliinge an die

HfStrichoïden unter den Myoidcn gelten konncn. Ihr Gesammtbau lâsst die Hystrichoïden

einerseits gewissermassen als IMittelformen zwischen den Anicolen und Psammoryclinen

ansehen; andererseits erkennt mau aber in ibnen ofienbar cine eigenthiimlichcj sich aïs

Familie rechtfertigende, Entwickelungsstufe des Typns der Ilystrichomorphen. Reprasentan-

ten dieser Familie finden sich, mit Ausnalime von NeuhoIIand, in allen Welttheilen.

—

Die bekannt« Einiheilung der Hystrichoïden in Philognei und Philodendri erschien mir

bei fortgesetzten Studien aïs eine gut begrundete und naturgemiisse. (Siehe unten).

§•3.

Verwandtschaften der Hystrichoïden mit dem Biber.

Den oben angedeuteten innigen Beziehungen zu Folge, die zwischen den Arvicolen

und Hystrichoïden Statt finden, kann es eben nicht auffalen, wenn der Biber mit der letzt-

genannten Familie in craniologischer Beziehung mehrfache Verwandtschaften bietet und

wenn sich dièse besonders auf Erelhizon bezieht aïs der nordiichsten Hystrichoïden-Form,

die mit dem Biber Nordamerikas ziemlich dieselbe Verbreitungssphiire in der Hypudàenzone

besitzt. Erethizon steht aber wieder der andern, dem Siiden und den mittlern Breiten

Amerikas angehorigen Gattungen [Cercolahes und Chaetoinys) naher als die in Afrika, so

wie in JMittel- und Siidasien und in Siideuropa heimischen eigentlichen Hystrices (gênera

Hystrix und Aconthion récent.), was um so mehr auffallt, da Cercolahes und Erelhizon,

ebenso wie Chaetomys, Kletterthiere sind, wahrend die Hyslrices zu den Erdlebern gehijren,

den Bibern also hierin niiher stehen wiirden.

Die zwischen den Histrichoïden und dem Biber Statt findenden craniologischen Be-

ziehungen sind folgende:

Die Aehniichkeit des von oben betrachteten SchJidels, besonders auch des Schnau-

tzentheils desselben bei Erethizon mit Ausnahme der Unteraugenhbhlenlôcher und des bei

den Hystrichoïden mit einer doppolten Wurzel versehcnen Jochfortsatzes des Oberkiefers.

Die allgemeine Form der Hirnkapsel am Schâdel von Erethizon. — Die starke liingslaufende

Scheitel- und quere Ilintcrhauptsleiste, so wie die stark nach oben ausgedehnte Ilinter-

hauptsschuppe. Die bei Hystrix hirsittirostris ausser den entwickelten processus inastoi-

dei ossis^) occipitis angedeuteten processus mastoidei temporales.— Die, mit Ausnahme der

1) Eine pars mastoidea ist z\yar auch bei andern U^slrichoiden angedeutel, sie trllt aber nicht aïs Fortsatz vor.
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bei Erethizon und allen Hystricinen fehlende untere Grube und ;ibiilichc Gcst.ilt dos Ilinler-

bauplskorpers. — Das langerc als breiterc os iiiterparielale bei Jlyslrix hirsulirostris, java-

nica, Cercolabes insidiosits und Erethizon. — Die uicdrige Scblafcnscbuppe bei Hystrix

javanka und Erethizon, Cercolabes prehensilis, insidiosiis u. s.v/. Der in oincn Kamm \or-

springende vordere Saura der Scbeitelboine und der Schlafcnscbuppen bei Erethizon. — Die

innern slarkcr a!s die ausseron entv\'ickoIlcn Kei!boinf]iig:<l, dio nebst der fiifcn Fliigelgrube

oiue ziembch perpendiculare Ricbtung bieten. — Die lîildung- des vorn scbmalern, drciec-

kigeft Gaumens bei Erethizon und mehrern Cercolabes. — Die Formiihniickeit und Descbaf-

fenheit der Scbmeizfaltcn der Kronen der Backenziibne. — Das bei Erethizon obeu vor

der Milte fortsatzartig- vorspringende, perpendiculare und bei allen Ilyslrices unter dem

Jocbfortsatz des Schlafenbeins gehende Jocbbein. — Die besonders im Vergleich mit deii

eio-entiicben flystriv bei der Profdansicht bcrvortretende, allgemeine, jedocb nicht identi-

scbe Formalinlicbkeit des Unterkiefers.— Fast die meisten dieser Aebnlicbkeitsbeziebungen,

•wie die Forni der Scbnaulze und der Oberseitc des Schadels, der Kamm auf dem vordern

Saume der Scheitel- und Scbliifcnbeine, das Verbalten der KeilbeinlUigel und Fiugejgru-

ben, ferner die allgemeine Gestalt der Jocbbeine und des Unterkiefers fiuden aucli zwi-

schen den Bibern und Arvicolcn Statt; diirfteu sich aiso wobl aus dem bei den Nagetbie-

ren weit verbreiteten, mebr oder weniger «/(7Coim-artigen Scliadelbau erklaren lassen.

Die andern der angegebenen Aebnlicbkeitsbeziebungen zwiscben den Bibern und den Ily-

strichotden lassen sicb indessen kaum als Verwandtscbaften mit den Arvicolen ansehcn.

§• ^-

AbweicLungen der Gattung Castor von der Familie der llijslrichoCden.

Die Hystrichoïdcn weichen vom Biber durch nacbstebende bedeutende Sahàdelunter-

scbiede ab. 1) Der Scbiidel ist z>\iscben oder unmittelbar jiinter den Augenhohlen so breit

{Hystrix) oder mindesten* fast balb so breit {Erethizon, Cercolabes) als binten. 2) Die

tiefe Grube der Unterseite des Grundtbeiles des Hinterbaupts feblt allen JJystrichoïden.

3) Der Gebiirgang springt nach aussen borhstens in eine sebr kurzo, nur als Andeutung

{Erethizon manebe Hystrix) vorbandene Uolire vor, nicht in eine sebr lange, wie beim

liiber. k) Der iiussere Fliigelforlsatz des Reilbeins erreicbt die Alvéole des Oborkiefers

nicht, sondern verbindet sich mit dem viereckigen, kurzen, fortsatzar<ig vortretenden hin-

tern Ende des Gaumenbeins und springt nach binten und aussen schwach saumartig vor,

wabrend er beim Biber ein starkes, iiber den hintern Tbeil der Alvéole sich légendes

Blatt bildet. Der innere Flugel ist zwar ebenfalls langer aïs der aussere, aber viel kiirzer

als beim Biber, so dass er das Schlafenbein nicht erreicbt {Erethizon). 5) Das Zwischen-

scheitelbein oder richtiger die Zwischenscbeitelbeine ') siud nur selten (so bei Erethizon

1) NameiiUicli isl bei Cercolabes prehensilis das brcitere als langcre Zwischenscheitelbein in der Mille douUicb

gelbeill ; was ich ùbrigeus aucb beim Biber (siohe obeu) und fasl alleu audorn Nogern Unde.
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und Uystrix javanica) langer als broit und dadurch biberahnlich. 6) Das Jocbbein reicht

vorn bei \'veitem nicht bis zutn Thraiienbeiii, sondcrn licgt mit seineni vordern, keinea

vordern Thriinenfortsatz bietendom Endc dem hintern Rande des ersten oder zwciten Bac-

kenzahns gegeniiber. 7) Nur das Ilinteibauptsbein bietet einen Zitzeiifortsatz. 8) Das sebr

betrachtiiche, fast dieieckige oder eifonnigc, imlen weitere, oben engerc Uiiteraugenhoh-

lonloch ist boher und desbalb, obgleicb es schmaler crscheint, grijsser, so gross oder fast

so gross als die âussere Nasenoffiumg, steht aber nur weiiig oder kaum tiefer aïs der

obère Rand derselben'). Das Unteraiigenboblenloch wird von eiuer doppelten, einer obern

und einer untern, von vorn nacb binten zusanimengedriicktcn, keiueswegs blattarligen,

bios als Halbring erscheinenden Wurzel des Jochfortsatzes des Oberkiefers begrenzt*).

10) Die VVinkel des Unterkiefers babeu binten eine lange, tiefere (Erethàon, Cercolabes)

oder seichtere {Flystrix), mehr oder weniger haibmondformige, bis gegen den unteru per-

pendicularen Kiefersaum gebende Ausraniiung und senden unniittelbar aus ihrem mebr oder

weniger geradem untern, sebr dicken Rande einen dreieckigen, scbwacbern [llystrijc) oder

starkern [Erethizon, Cercolabes), fast geraden, nur ein wenig nach oben gebogenen, bei

Erethizoïi dreieckigen und von oben nach unten abgeplatteten, oben ausgebobiten Fort-

satz aus^). Il) Die untern Muschein sind nur gerollt, nicht verastet. 12) Der Kronen-

fortsatz des Unterkiefers ist viol kiirzer uud am Grunde schmaler als der Gelenkfortsatz.

13) Die Backenzahne bietcn zwar ira Cau der Kronen, besonders in Bezug auf die Schmelz-

falten mit denen des Bibers eine grosse Aebniichkeit. Die Kronen der Ilystricùien sind

aber mehr ïugerundet, beim Bibor mebr viereckig, ferner bilden bei dea starker abge-

schliffonon Kronen der Hystrices die Backenzahne vermittelst der theilweis abgeschliffenen

Falten mehr oder weniger zahireiche, langliche oder runde, gesonderte Schmelzareolen,

was ich bei keinem der zahlreichen mir vorliegenden Biberschadel finde. Ueberdies bietea

auch bei den alten PJtilodendren , so namentlich bei Erethizon die Ziihne mehrere getrennte,

nicht einfache Wurzeln wie beim Biber. Betrachtet man die Aehnlichkeiten des Biberscba-

deis mit dem der Ifystriclioideii und mit dem der Myoïdeii im Allgemeinen, so muss maa

sich offenbar fiir eine nahere Verwandtschaft desselben mit der letztgenannten Gruppe

entscheiden, besonders da, wie bereits oben bemerkt wurde, sebr viele der Aehnlichkeits-

beziehungen der Ilyslrichoïdeit mit den Bibern auch bei den Ankoleii sich Hnden und

1) Beim Biber ist dasselbe eine kuize, in eine kleine, die Grosse des Nasenlochs bei weilem nicbt erreicbende,

Oeffnung ausgedelinte Spalle. Bei den Miiusen stellt es eine schmale, langliche oder dreieckige, unlen mehr oder

weniger engere, aber hoho Spalle dar.

2) Bei den Myoiden und dem Biber isl dieser Fortsalz sehr hoch und breit und von aussen nach innen plat-

tenarlig zusammengedriickt, ja bildet sogar bei Mus, Meriones und Rhombomys eiaen vordern, saumarligen Vorsprung.

3) In der von der âussern Flache aus belrachtelen Bildung der Winkelfortsatze des Unterkiefers stehea

zwar die echten llijslrices dem Biber naher als die Cercolabes und Erethizon; der untere verdickte Rand des Unter-

kiefers des Bibers àhnelt aber doch mehr dem von Cercolabes und besonders dem von Erethizon, ohne jedoch bei

weilem die Dicke desselben zu erreichen.
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die HfStrichoïden iiberhaupt gewissermaassen aïs anomale Myoiden angeselien werden kon-

nen. Wiirde man den Bau der Kronen der Backenzahne als einziges Hauptmonient fiir die

Bcslimmung der Veiwandtschaft bctrachten, so fiele alleidings die vorwaltende Verwandt-

schafts Beziehung des Bibers zu Gunsten der llysln'choïden aus. In der Ordniing der Nager

seben wir aber bei sonst im Wesentlitben iibercinslimmendcn Gruppeu einen sebr ver-

schiedenen Bau der Backenzabne. So weichen die sonst einander so nabe verwandlen Gat-

tungen Spalax und iïlyospalax Laxra. (Siphneiis Brants), dann Dasyprocta und Coeloge-

nys einerseits, so wie Cada und Hydrochoerus andererseits; endiicb Mus, Cricetiis, Uy-

droniys und iiberhaupt die ccbton Murinen einerseits und die Jn'icolina andererseits in

der Bildung der Backenzabne bcdeutend ab. Da man aber nacb einem einzigen Organ

keine sonst harmonirende, groSsere Gruppen zusammensetzen oder trennen kann, wenn

man wabrbaft natiirlicbe Classificationen aufstellen will, so kann man sicber nicbt die

blosse llebereinstimmung oder Differenz im Bau der Backenzabne als leitendes llauptmo-

ment ansohon. Ebcnso werden aber aucb einzelne, selbst durcbgreifende craniologiscbe

Differenzen, besonders wenn sie durcb andere gleicbwcrtbige aufgewogen werden, zur

Gruppentrennung ausreicben. Scbon der ganze aussere Ilabitus, die aussern Bedeckungen

mit eingescblossen, niibert den Biber, wie bereits aile Naturforscher anerkannt haben, den

mauseartigcn Nagetbieren in engerem Sinne. Dass dièse aussere gestaltliche Aebniicbkeit

vielfacben innern Merkmalen, namenllicb in Bezug auf den Bau des Scbadels entspricbt,

wurde scbon oben bei der Vergleicbung des Biberscbadels mit dem der Myoïden ausfiibr-

licber auseinandergcsetzt. Eine Vereinigung des Bibers mit den fjystrichoïden diirfte also,

der oben angefiibrten, mebrfachen osteologischen Bcziebungen ungeacbtet, nicbt zulassig

erscbeinen. Aucb bat kein Naturforscber an eine solcbc gedacbt. Mebrere derselben ba-

ben allerdings zufallig oder von einem ziemiich ricbtigen Tacte geleitet, wie namentiich

Pennant, Storr, llliger, Oken, Van der Hoeven, Bonaparte, A. Wagner u. A.

den Biber zwischen die Myoïden und Aculealen gestellt, also ibm einen, wie mir scbeint,

in mancher Hinsicbt nicbt ganz unpassenden Platz angewiesen, da sicb gcnau genommen

die Hyslriclioïdeii craniologisch als durcb die grossen Unteraugenhbblenlocher und die

Unterkieferwinkel abweicbende Myoïden oder ricbtiger Àiricolen betracbten lassen. Die

grossen Unteraugenbohlenlocber bei Smmlhus , die spitzen, zu den Echymyina neigenden

Unterkieferwinkelfortsatze bei mancben Hesperomys , so wie endiicb gar die blos von

der aussern Kieferlliicbe entspringenden V\ inkelfortsatze der aïs anomale Glieder des

Typus der Myomorplien zu betrachtenden Georychini diirflen eine solche Ansichl wesent-

lich unterstiitzen.
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CAPITEL XI,

Fainilia Spalacopodoïdes.

Utacodei Lcss. (1827) e. p. Uystricidae Waterh. 1839 e. p., Hystn'cidae und Octodontidae

ejitsd. ^(H•. 1839. Psammoryctina W agnar 18'i-3. — Echimyina und Oclodonlina W Rterh.

18V8 Hisl. of Maminal. p. \kl. — Orycterina Trochel, ^Vagner — Clenomydae und

Uystricidae Gervais e. p.— Loncherides Curnieister.

Geschichtliche Bemerkungen.

Bereils im Jahre 1827 stellte Lessou [Manuel p. 2\9>) die Gattung Aulacodus aïs

Typus einer eigcncn Nngcrgruppe unter dem sonderbaren Namen Ulacodei auf, brachte

aber eine ihr craniologisch sehr ahnliche Gattung [Ctenomys) zu seinen Talpiformes und

noch zwei andere, ebenfalls mit Aulacodus im Schadelbau iibereinstimmcnde, Gattungen

\Echimys uud Capromys) zu seiner Famille der Murini. Seine Ulacodei mocliten daher,

abgesehen von der baibaiischen Bezeichnung, keinesvvegs als éditer Kern einer besondern

Abtbeiiung der Nager angesehen werden konnen. Zwolf Jahre spater zog Waterhouse
(Charlesw. Magaz. of nal. hist. new. ser. III p. 93) Aulacodus, Poephagomys, (Spala-

copus Wagl.) Capromys, Myopotamus und Echimys zu seiner Section II. Ilystricina, wo-

hin er auch die Gattungen Bathyergus, Octodon, Abrocoma, Ilystrix, Dasyprocta, Chin,

chi/la, Cavia und Hydrochoerus rechnete. Wenige Monate darauf [Proced. zoolog. Soc.

Noc. 1839) fiigte er zur fraglichen Abtbeiiung aucb Petromys, Nelomys, Cercomys, Oryc-

lerus und Coelogenys hinzu; bildete dagegen als Octodontidae aus den Gattungen Ctenomys,

Poephagomys, Octodon, Abrocoma (scbreibe spracbrichtiger Ilabrocomus) eine eigene Ab-

tbeiiung. — Wagner (Wiegmann's Archiv und Mùnchener gelehrte Anzeigen 184^1 und

Schreber Suppl. III. 1. iSk3 p. 312, so wie ebcnd. IF. 2. p. H) hieit es nach dem

Vorgange von Fr. Guvier und mir fiir zweckmassiger die Familie der Ilystrichoïden ei-

nerseits auf die vvahren Stacheltrager (Ilystrix, Erethizon und Cercolabes) zu bescbranken,

andererseits aber die Octodontina nicht als besondere, ibnen gleichwerthige, Familie anzu-

erkennen, indcm er unter dem Namen Psamiuor^ctinn eine Familie errichtete, der ausser

den Waterh ouse'schen Octodonten die Gattungen Capromys, Aulacodus, Loncheres , Ec-

hinomys , Dactylomys, Cercomys, Petromys und ( tenodactylus zugetbeilt wurden, denen

er spater (Abliandl. der Mïmchen. Akad. V. 2. S. 269) auch Ctenomys, Myopotamus und

Schizodon anreibte. Burmeister [Hatlesclie Litteraturz. iSk^ p. 523 und spliter Ferzeichn.

des zoolog. Muséums der Univers. Halle p. W) erkliirte die Psammoryctina fiir eine ver-

fehlle Gruppe, weil man Psammotjctes nicht dazu rechnen kijune, da er den Cunicularien

Mém. 8C. nat. T. VII. .33
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anzureihen sei'). Er sicht sich daher fiir berechtigt als Loncherinen oder Loncheriden aus

den Gattungen Octodon, Capromys, Cercomys, Loncheres etc. einc eigene Gruppe aufzu-

stellon. — Uin dieselbe Zeit wurdeii die fraglichen Psaniinoryctiiia Wagner's in der List

of the spécimens of the brilish Muséum zu dea Muriden und zwar tlieils zur Secl. Ani-

coliiia, so Ctenodactyliis , theils zur Sect. Castorina (Myopotamus) oder cndiicli theilvveis zur

Sect. Echimyna, wie Octodon, Aulncodus, Echimys und Pe<rom/i gezogon. — Bonaparte

(Calalogo metodico dei Mammif. iSk^) vertbeilte die Wagner'schen Psammoryctina unter

seine Famiiie der Hystricidae (Aulacodus), Echimydae {Capromys, Echimys) und Octodon-

tidae {Octodon u. s. w.) — Waterhouse, nachdem er sich bereits an einem andern Orte

[Annals of nat. hist. Vol. X. p. 202) gegen Wagner, freilich auf cine, deni exacteru

Forscher kaum befiiedigende Weise, ausgesprochen, ràumt in {Natural hist. of Mammal.

II. \S'*% p. Ikl) seiner Famiiie der Hystricidae den Echimyina und Octodontina als glcich-

wertbigen Unterfamilie einen Platz neben den Hystricina u. s. w. ein. — Gervais (D'Or-

bigny Dict. T. XI. \S\S Rongeurs p. 203) bezeicbnet die Waterhouse'scben Octodon-

tina als Famiiie Ctenomydae, wahrend er Waterhouse's Echimyina in Capromyna und

Echimyna zerfàllt und seiner aus sebr beterogenen Elementen gebildeten Famiiie der Hy-

stricidae einverleibt. — Troschel in der dritten Ausgabe des Handbuches der Zoologie

von Wiegmann nimmt zwar eine den Wagner'schen Psammoryctina entsprechende Na-

gergruppe an, bezeicbnet sie aber als Orycterina. Bei Schinz {Synopsis Mamm.) (inden wir

dagegcn noch don Namen Psammoryctina.— Icb muss einerseits gcstehen, dass ich einer

ganz im Sinne der Wagner'schen Psammoryctina aufgestellten, die Waterhouse'schen

Octodontina und Echimyina vercinenden, Gruppe ebenfalls meine Zustimmung gebe. Nur

der Name Psammoryctina kann ihr nicht verbleiben^); wie dies Wagner seibst einsah,

da in seinem neusten Jabresberichte statt Psammoryctina, Orycterina , v/ohl nsich Troschel's

Vorgange stcht. Der Name Orycterina \\urde ziemlich passend sein, weun derselbe nicht

an den noch bauBg, freilich ganz irrigerweise, gebrauchten Gattungsnamcn Orycterus

F. Cuvier {Ualhyergus Illig.) also an cine Spalacoïde, erinnerte und so leicht Grund

zu Verwechselung gabe. Auch verlangen meist die neuern Zoologen, namentlich die Eng-

lander und Franzosen, so unter andern auch Waterhouse, dass die Benennung einer

Famiiie einer ihrer typischen Gattungen entlehnt sei, was gleichfalls durcbaus nicht von

den Orycterina gilt, ja der eben angedeutetcn Anforderung vcillig widerspricht. Lesson's

i) Ich sehe oach dem vorliegenden Balge und Scbâdel des Psammoryctes (Poephmjumys — Spalacopus) nicht

wohl ein, warum er gerade zu den Cunicttlarien gehoren solle, da er ganz gut zu seinen Landsleuten Octodon und

Uabrocomus passl, wie dies auch Waterhouse und Gervais meinen und y/ agner {AOhanillumj der Miinchener

Akad. V. 2 5. 320) aus dem Skeletbau nacbwies.

2) Der Name Psammonjclina isl namlich Ton der ersl 1835 von P'oppig als Psammoryctes bezeichneten, be-

reits aber scbon von Wagler [Isis 1832 S. 1219) als Spalacopus charakterisirten Gattung entlehnt. Die Benen-

nungen Psammoryctes und Poephayomys F. Cuvier miissen also dem âltern Wagler'schen Namen nach den

Grunds:ïtzen der Priorilât neicheu.
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barbarische Ulacodidae der Vergessenheit zu entieissen scheint iiicht thunlicb, da er da-

ruriter keine wohl begrenzte Gruppe vcrsteht und einen mebr als barbarischen Namen vor-

scblagt. Bc'sser wiirde Loncherides oder Loncherina Burmeister klingen, wenn nicbt

Spalacopus von ihm aiisgeschlossen wiirde. Indessen diirfte eine solchen Formen, die durch

ihre Hautbedcekung etwas anomal erschcinen, enllchnte Bezeichnung sich nicbt wohl zur

Verbreitung empfeblen. Ich mijcbte dabcr um aile Verwccbselungen zu vcrhiiten und den

gednchten Anspriichen vicier neuern Zoologen zu gniigen den Namen Spalacopodoïdes vor-

schlagen. Passender, wenigstens bezeichnendcr, ware der Name 11} strichoinyida^ ) oikrhesser

Hystrichomyiodes oder Myohystrkhoïdes , da er die Stellung der fraglichen Gruppe im

System und ibre Verwandtscbaften, aïs die den Mausen am niicbsten stehenden Glieder

des Hystrichoïdenlypus , am besten bezeichnen wiirde.

%• 2.

Craiiiologischer Charakter der Familie der Spalacopodoïden') oder Myohyslrichoïden.

Taf. VII. Fig. 9 — 15 Oclodon Cumingii. — Taf. VIII. Fig. 1—8 Clenodaclyliis Massonii und Fig. 9 — 16

Myopotamus Coipus.

Die ziemlich breite, wie bei den Myoïden oft mehr oder weniger lânglicb-herzformige

Hirnkapsel bietet einen mehr oder weniger abgeplatteten Stirntheil und wenig convexen

oder ziemlich platten Scheiteltheil, der haufig aber auch an den Seiten von eiuer starken

(Myopotamus) oder massigen Grube fiir den Schlafenmuskel eingedriickt ist. Der Augen-

braunbogen tritt mebr oder weniger randartig vor. Die Augengrube ist stark, oder massig,

eingedriickt und daher mehr oder weniger entwickelt. Der hintere Augenbraunbogenfort-

satz vereint sich, wenn er vorhanden, was haufig nicbt der Fall ist, meist mit einem

kleiuern, der hinter ihm aus der Schlafenschuppe entsteht und nur seiten {Myopotamus)

von ihm durch einen Ausschnitt getrennt wird. Der vordere Saum der Schlafenschuppe

springt oft in einen kleinen, perpendiculiiren, haufig unmerklichen Kamm vor, der auch

ganz fehlen kann. Die foramina incisiva liegen entweder etwa in der Mitte zwischen den

Schneide- und Backenzahnen und sind dann kurz {Spalacopus, Ctenomys, Octodon), oder

1) Von Gorpi^, xoî und (luùSïjç, eoî mâusearlig.

2) Die Scbâdel Ton Habrocoma, (Habrocomus) BenettU, Octodon Dejus und BrHgesU, Sckizodon fuscus, Cte-

nomys mageltnnicus und Irasiliensis , so wie von Spalacopus Poppigii sind in Waterhouse Hist, of Marr.mal II

PI. 8 abgebildet. Eben dorl PI. 10 slebt der Schàdel von Plagiudoniia aedium und PI. 10* der von Ctenomys bcli-

viensis. — PI. 12. «6. liefert den Scbâdel von Capromys uod PI. 14 das Skelet von Capromys pyloroides. Au{ PI. 16

ib. siehl nian die Schadel von Myopotamus, Cercomys, Dactylomys, Loncheres, Ecltimys, Carlerodon, Aulacodus und

Petromys. Eine Figur des leiztern fiudet sich auch in Smith Illiistr. of Zool. of South-Africa Mamm. pi. 21. — Das

Skelet von Psammoryctes (Spalacopus) noctivagus nebst den Schàdein von Habrocomus Benne'tii und Schizodon fuscus

hat Wagner (Abhandl. der Miinch. Alad. T. 2. Tab. Tl) so wie ebendort ///. 1. Tab. II. Fig. 5—12 den Scbâdel

von Loncheres obscura abbilden lassen. — Giebel (Zeilsckr. fiir die ges. y'aturu: Juni 1854. S. 464) lieferte eine

Osteologie von HaLrocoma (Habrocomus) und Spalacopus.

*
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sie verlangern sich mehr oder weniger meist nach den Backenzahnen zu [flabrocomiis,

Ctenodactylus, Petromys , Loncheres, Echimys) oder selteacr nach vorii {Schizodoii). Sie

werdon nieist fast gleichmassig vom Ober- uiid Zwischenkiefer, seltencr fast nur von lelz-

terem [Oclodon, Ctenomys) gebildet. Die âusseie Flache des Jochbeins, welches das Thrâ-

nenbein nicht erreicht, ist, besonders unlen, von einer Lângsgrube eingedriickt und springt

mit seinem untern Randc hinten mehr o !cr weniger winklig vor, ja sehr hiiufig erscheint

statt des Winkels ein dreieckiger Fortsatz. Die meist kleiiicn, entneder nur uuter der

von aussen nach inncn zusammengedriicklen obern Wurzel der Oberkieferjochfortsâtze ver-

laufenden, haufig aber auch vor ihr nach vcra fortgesetzten Thranenbeine treten hochstens

als sehr kleine Plattchen oder Hockerchen am hintern obern Winkel der obern Wurzel

der Oberkieferjochfortsâtze nach oben vor, sind aber oben stets viel schmiiler als die ge-

nannte, stets von iniien nach aussen zusammengedriickte Wurzel. Der Thranenkanal ist

zwar meist ganz, hauflg aber auch nur oben geschlossen. Im letztern Falle verlauft er

meist als Ilalbkanal gerade oder schriig [Ctenomys, Ctenodaclylus). Die Unteraugenhohlen-

locher sind in der Regel dreieckig, seltener {Ctenomys hrasUiensis) nierenfôrmig, meist

hoher als unten breit, zuweiien gleich breit und hoch (Petromys) und offnen sich als an-

sehnliche, meist perpendiculare Oeffnungen etwas vor oder unter den vordern Stirnbein-

randern. Die Unterkieferwinkel enden stets in eine scharfe
,
gerade, meist dreieckige Spitie,

die den Gelenkfortsatz nach hinten mehr oder weniger iiberragt. Die sehr kurzen Kronen-

fortsiitze erscheinen zwar meist als kleine, niedrige, nur dem Grunde des Gelenkfortsatzes

opponirte und von ihm durch einen kleinen Ausschnitt getrennte Spitzen, werden aber

auch zuweiien {Ctenodaclylus) durch eine neben dem hintern Backenzahn beginnende, zum

Gelenkfortsatz aufstcigende Leiste ersetzt, die in der Mitté etwas vorspringt und an ein

ahnliches Verhalten bei Cavia erinnert. Die Backenzâhne, deren meist ^Vs^» selten ^^33

gefunden werden, besitzen entweder Wurzein und eine schraeizfaltige, oder schmelzblatt-

rige Krone; oder die Wurzein fehien und die Zahnkrone ist dann meist einfach in der

Mitte falten- und blattloos, seltener zweiblattrig {flabrocomiis). — Die Schltisselbeine sind

vorhanden. Der Korper ist mit weichern, zuweiien fast seidenartigon, oder auch mit hâr-

tern, seibst borstenartigen, zuweiien theils breiten, platten oder gerinnten, stachclahnlichen

Haaren bedeckt. Die iiusseru Ohren sind meist massig, seltener gross. Die meist fiinfze-

higen, nur zuweiien an den Vorderbeinen, oder an allen, vierzehigen Fiissc zeigen eine

miissige Entwickelung. Die Bewaffnung der Zchen besteht aus echten Krallnageln.

Die Spalacopodoïden sind Ilystricinen, die einerseits durch ihre Unterfamilie Echimyini

in einer sehr innigen Beziehung mit den Stacheischweinen, namentlich mit Chaetomys

stehen und deutlicher als die andern HystricJioïden den Mausetypus in einer abweichenden

craniologischen Form wiederholen; andererseits aber durch ihre Unterfamilie Octodontini,

besonders durch Habrocomus, zu den Chinchillen^) neigen, ausserdem aber auch, nach

1) Die bei Ctenomys uad Ctenodaclylus stark entwickellen ÀuftreibuDgen der ZitzeAtbeile and stark nach aus-,

sen tretenden Gehôrgâage lassoD sich auch als Verwaadtscbaften mit den Chinchillas aaseben.
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Maassgabc dos Zalinbaiics, an dio Sciurospalacoïden orinnern. VVie bci den llystrkJw'ideti

ùbeihaupt lasscii sich in di-r Famille der Spalacopodoiden Aehnlkhkeiteii mit den Aixico-

leii und anicoienartigen Mauscn, ja seibst mit den Eichhornchen und Huseii nachweisen.

Als craniologiscbe Ilasen- und Eichhornahnlichkeit tritt bei ihnen besonders die fiir sie

so charakteristische Langsfurcbung der aussern Flacbe des Jochbeins auf; wahrend die

allgemeiiie Gestalt des Schjidels von llabrocomus, dann die Form seincr Fliigelbeine und

Fliigelgruben, nebst dem grossen foraminibus iiicisù-is und den hohen, aufsteigenden und

langen Kinntheil des Unterkiefers, so wie der Struclur der Backenzahne als Hasonahnlich-

keiten, namenilich in Bezug auf Lagomys angesprochen werden kônnen

Die Fauiilie liisst sich in zwei, im Wesentliehen den Waterhouse'schen Uiiterfa-

milien enlsprechende Abtheilungen bringen, in Echimyiiii und Octodontini. Das einzige,

sichere Unterscheidungsmerkmal dersclben bietet aber nur der Bau der Backenzahne, wiih-

rend die bei den Echimyùu schmalern, bei den Octodontini breitern Schneidezaline ein

weniger in die Augen springcndcs Merkmal abgeben, besonders da auch Myçpotant tis Schnei-

deziihne von ansehnlicher Broile besitzt. Die andcrn Schadellhcile verschaffen dagegen

nieinen bisherigen Untersuchungen zu Folge durchaus keine constanten Kennzeichen; ob-

gleich Waterhouse Unterschiede in dem Verhalten der Jochbëgen und der Slirnbreite-

iinden wollte. Es sind zwar darauf beziigUche Abweichungen bei einzelnen Gattuugen vor-

handen, sie erscheinen aber nicht durchgreifend^ so dass sogar bei manchen Echiinys und

Loncheres der untere Fortsatz des Jochbeins zuweilen nur unbedeutend ist, bei andern

Formen der Echimyini aber deutlicher hervortritt. Sogar in Betreff des Baues der Backen-

zahne giebt Waterhouse seibst zu, dass die Octodontini von den Echimyini sich nicht

ganz scharf unlerscheiden, denn er bemerkt im Charakler der letztgenannten Gruppe

umolar teeth, and thèse wilh one or tao exceptions, only rooled», vvahrend von ihm die Bac-

kenzahne der Octodontini doch goradezu nls rootless hezeichnet werden. Im Betreff der

einfachen Kronenbildung der Cackenzidine seiner Octodontina râumt er ebenfalls (namentlich

in Bezug auf llabrocomus) eine Ausnahme ein. Um so weniger lassen sich also seine Ec-

himyina und Octodontina als eigene Familien betrachten, Es fragt sich sogar, oh die Octo-

dontini nnd Echimyini nach Maassgabe eines noch grossern Matcriales als das bisher in

den Sammlungen vorhandene, kiinftig ganz im VYaterhouse'schen Sinne als Unterfamilie

beibehalten werden konnen?

Mit Recht bemerkt allerdings Waterhouse {Uist. of. Mamm. II. p. 243), dass sich

die Octodontina zu den Echimyina wie die Arvicolen zu den Mausen verhalten, was aber

ganz genau genommen nur vom Zahnbau gilt. Aïs craniologiscbe Eigenschaften der Octo-

dontina im Vergleich mit den Echimyina giebt Waterhouse auch an, dass die Schnei-

deziihne meist breiter'), der Jochbogen kriiftiger, ,der untere Fortsatz des Jochbeins

1) Dies gilt besonders Ton Ctenûmys, wâhrend umgekehrt der za den Echimyini gebdrige Myopoiamus eben-

falls Ira Verbaltniss kaum minder breite Scbueidezàhne besitzt.
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entwickeltoi') und die SchlafL-ngruben tiefer seien, Wahreiid der Schadel gleichzeitig mit

den Schneidezahnen breiter^ kiirzer und zwischen den Augen schiualer sei, auch eine klei-

nere Hirnkapsel besitzo. Er fiigt indesscn binzu, die Extrême dieser Bildungen fandeu sich

nur bei den grabenden Formen, wodurch er selbst einraumt, dass sie keiue durcbgreifenden

seien, wofiir ich sie aucb allerdings nicht ansehen mocbte (siehe obcn).— Die stets fiinf-

zebigen [linterfiisse soilen sic von den Ccn-ien und CIniichiUen unterscbeiden*), wabrend

sie von den erstern aucb durch den deutUch entwickelten, von den letztern durch den

kurzbaarigen Scbvvanz iiusserlicb abvveicben. Habrocomus neigt Ubrigens, wie bereits be-

kannt, in mehrfacher Hinsicht zu den Chinchillen bin. Der Scbiidelbau im AUgemeinen,

mit Ausnabme der Jocbbeine, namentlich auch die Backenzahne, sind den entsprecbenden

Tbeilen der Chinchillen offenbar verwandt, eine Verwandtschaft, die sich auch in der

Ohrbildung und in der Bescbaffenbeit der zarten Haarbedeckung ausspricht. Als Ab^vei-

cbungen von den Cliinchilluiden lassen sich der auch in seinem Stirntheil schmalere Scha-

del, die zwar ebonfalls weiten, aber kiirzern, gerade nacb aussen gerichteten Gehôrgange,

der binten nur zwischen den hintersten beiden Zahnen, also weniger ausgeschnittene, vorn

breitere, nicht verengte Gaumen, so wie die ganz verschiedene Gestalt der vorn ein we-

nig divergirenden Backenzahne, namentUch aber die schmaleren, langeren Kronenfortsatze

des Unterkiefers, und besonders die scbmalern Oberkieferjocbfortsâtze und Oberkieferfort-

satze der Jocbbeine, so wie die binten grubig eingedriickten, unten einen deutiichen

Winkelfortsatz aussendenden Jocbbeine ansehen. Habrocomus kann daher nicht geradezu

mit den Chinchillen vereint, sondera nur als Verbindungsglied der Spalacopodoïden mit

den Chinchillûïden betracbtet werdeo, wie dies auch Wagner mit Recht behauptet.

A N H A N G.

Bemerkungen ùber den Schadel von Myopolatnus und seine Beziehungen

zu dem der Casioroïden.

Taf. VIII. Fig. 9—16.

Der Schadel von Myopotamus ist in neuern Zeiten der Gegenstand mehrfacher Studien

gewescn^) und daher bekannter als der mancher andern Nagerform. Da indessen dièse

1) Dass der untere Forlsalz des Jochbeins entwickeller sei, finde ich weder bei Ctenomys und Oetodon noch

bei Clenodactylus.

2) Clenodactylus , den ich nur den Psammoryctinen Wagner's einzureiben vermag, was freilicb Waterhouse

nicht thut, besitzt Tierzehige Hinlerfusse, wie Lagydiiim und Eryomys, wàhrend die Ton Cociogenys fiinfzehig sind,

so dass also dieser Unterscbied wegrallt.

3) Vergleiche besonders Ackermann Considération s. l. Coipo PI. n. 2.! Cuvier Recherches s. l. oss. (osi,

4 éd. Ylll. \. p. 38 und Lereboullel. Mémoir. de la Soc de Mus. uhisl. nat. d. Strasbourg. T. III.
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Gattung mit dcn Casloroïden in cincr nahcni historischen Bcziehung stcht, und namcntlicb

erst in neuern Zeiten von VVaterhouse und Wagner (JUi. der Miinch. Akad. Ph. CL

V. 2. S. 325) in die Nahe von Echimys etc. verwiesen \vurde, wahrend sie manche Na-

turforscher, vvie Trochcl (Wiegm. Uandb. k Jufl. 1853 iS". 59) noch jetzt unter den

Casloroïden aufzahien, so scheint es nicht iiberflussig die Craniologie von Myopolamus na-

mentlich in Bezug auf die Gattung Castor, hier noch nahcr zu erlautern. Ein blosser nii-

heror Blick zcigt, wie dies auch schon Cuvier Recherch. a. a. 0. andeutet und VVater-

house nobst Wagner bestatigen, dass der Coipu zum Typus der Ilysln'choiden, nament-

lich zu den Spalacupodoiden ( Psammoryctina Wagner) gehore. Die betracbtlichen, drei-

eckigen foramina infraorhitalia, die doppeltwurzligen, von oben nach unten, also horizontal

zusammengedriickten Jochfortsatze der Oberkiefer, die unten sogar eine sichelfiirmige

Langsgrube besitzen, ebenso wie der Bau des Unterkiefers, namentlich die hinten in eine

Spitze ausiaul'enflen, pyramidalen Winkel dcsselben und die schr kleinen processus coronoidei

bringen ihn offenbar mit den dieselben Merkmale tragenden Schadela der Hyslrichoïden,

Spalacopodiiïden (Wagner'schen Psammoryctinen) den Chùichillaïdeii uod den Subun^u-

laten in Connex und entfernen ihn von dem der Scùiroiden, der Myoxoïden, den typischen

Myoïden (Castoroïden und Spalacoïden). Der Bau der Backenzabne, das Verbalten des Joch-

beins, und der ganze aussere Bau bekunden seine nâchste Verwandtschaft mit den Echi-

myini, so dass er, wie f/ydroinys unter den Mausen und Ondatra unter den Àrvkolen,

als hydrobiotische Form der ebcn genannten Gruppe auftritt. Als Biberahnlichkoiten lassen

sich die doppelten Zitzenfortsiitze (je ein kleiner processus mastoideus temporalis und grosser

processus mastoideus occipilalis) das wie es sclieint langere als breitere, spitz-dreieckige,

mit einem Langskamm versehene Zwischenscheitelbein, der ansehnliche Querkamm des

Hinterhaupts, das hohe, plattenforniige Jochbein, der zwischen den vordern Backeuzahnen

verengte knocherue Gaumen, die dreieckigen, vorn verschmâlerten Gaumenbeine, die der,

des amerikanischen Bibers âhnliche, mehr viereckige Nasenbffuung, die zur Zcràstelung

sich etwas hinneigenden Muscheln und die allgemeine Form und Bildung der Zâhne, na-

mentlich auch der Backenzabne, so wie endlich der aussere Habitus, die Bildung der Hin-

tcrfiisse und die Lebensart ansehen.

Die Abweichungen des Co*J3H-SchadeIs von dem der Biber sind indessen bedeutender

als die Aehniichkeiten. Die Hirnkapsel des Coipu ist kleiner, namentlich kiirzer, platter,

schmaler und niedriger. Von oben gesehen erscheint der Stirntheil des Schadels beim

Coipu weit breiter, besonders hinten, und stark abgeplattet. Die Stirnbeine sind abwiichend

vom Biber langlich-viereckig, vorn breiter, hinten sowohl als vorn geradrandig und stark

abgeplattet, und liegen mit dem hintcrn Rande dem hintersten Jochbeinende gegeniiber.

Der Augenbraunbogen tritt weit starker^ ziemlich scharfrandig vor und bildet auf der

Oberseite des Schadels eine starke, stumpfe, langliche, dem vordern Theil des hiutern

Jochbeinendes opponirte, gerade, dreieckige, dicke Leiste, die eine seitliche, halbmond-

fôrmige AusraDdung bcsitzt, wahrend beim Biber der hintere, kleinere, dreieckige Augen-
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brauiicnforlsiitz ctwas vor iki Milte dos Jochbeins sich findt-t. Die Sclicitelbeine sind kiir-

zer. voiii uinl obcn abgeplatlet, hinttn ungemein eingediiickt und bielen einen ganz ge-

radoii voidi'in Raiul. Dcr Scheiteltbeil dcr Schadelkapsel ist daher nichl nur bei wcitom

niedrigor und schuialer, sondein voin und oben mehr abgcplattet, an den Seilen aber niebr

zusaniuu'ngedruckl und binli-ii woit slàrker eingedriickt als beim Biber. — Die oben je-

derseits vom bintern Augenwinkel gegen den Kamm des Zvvischeuscheitelbeins auf den

Schi'itelbeinen verlaufenden Leisten, sind weit kiirzer und treten vorn viel weiter ausein-

ander als beim Biber. Die kiirzern, schmâb-rn, weniger gewolbfen Scheitelbeine liegen

iil)eidies mit ibrem vordern, geraden Rande dem bintern Theile des Jocbbeins, nieht, wie

beim Biljei\ der Milte des Jochbeins gegeniiber.— Der Hinterbauptslbeil des Coi'/j«-Scbadels

nebsl dem Hinterbauptskamm ist weit schmaler als beim Biber. Der Rorper des Hinter-

baupls des Citii>ii besilzt unten keine Grube, wohl aber zwei kleine, paarige HcJckercben

und ist sclimiilor, l.ingiieber und langer. Die binlen in der Mitte mit einem scbarfen L.'ings-

kamm versebene, ziemlicb niedrige, balbmondformige Hinterbauptsscliuppe zeigt nichls

bemerkeiiswertbes. Die Cond}len des Hinterbaupts sind beim Coipu lioher und schmaler

und das llinterbauptsloch, welches unten fast ebenso breit als in der Mitte erscheint, ist

langlicber und enger als beim Biber. Die von denen des Bibers nicht allein gestaltlich ab-

ueicbeiiilen, sondcrn fast dreimal làngern processus mastoidei occipitales sind fast sicbelfdrmig

und nicht nur von vorn nacb binten, sondern auch vor ibrem dreieckigen, spitzen Ende

'zusammengedriickt. Die dreieckigen, spitz (beim Biber zugerundet) endcnden processus mas-

toidei temporales sind iiinger, aber schmaler als beim Biber. Der kammlose (beim Biber ei-

nen Knochenkamm tragende) sebr kurze Gehorgang ragt nicht rohrenartig vor, wie beim

Biber. Der lelsentheil des Scblafenbcins ist beim Coipu weit langer und langlich pyramidal

und bildet keine geruiidete, ansehnliche Knocbenblase, wie beim Biber. Die innern Flii-

gelfortsalze erreicben beim Coipu den Felsentbeil nicht und die aussern legen sich nur

mit einem kleinen, sebr kurren Fortsatz auf den Alveolarfortsatz des Oberkiefers. Die

grossen Keilbeinlliigel vereinen sich nicht mit dem Scheilclbein Die hinten einfach ausge-

randeten Gaumenbeine haben in der iMittellinie beim Coipu keinen Kamm und keinen bin-

tern Stacbelfortsatz. Der zwiscben den Backenziibnen befindiicbe, spitz- dreieckige Gau-

mentbeil der Oberkiefer ist vorn vie! schmaler als beim Biber und in der Mitte von einer

Langsfurche eingedriickt (nicht wie beim Biber mit einem Kamm verseben). Die grôssten-

theils vom Oberkiefer gcbildeten foramina incisiva sind, âhnlich wie bei Erelhizon; beim

Coipu breiter, an den Seiten stark bogenformig ausgescbweift (nicht spaltenformig wie beim

Biber). Sie dehnen sich mittclst einer Furche etwas nacb unten gegen die slarker vorlre-

tenden, vorn grubig cingedriickten Alveolen der obern Backcnziibne ans und liegen den-

selben viel niiber als beim Biber, jedocb weit vor den Unteraugenhbhlenijffnungen. Zu den

Seiten .der foramina incisiva ist hinten jederseits eine tiefe, dem Biber febiende Grube.

Die zweiwurzligen Jochfortsiitze der Oberkiefer sind viel kleiner, nicht plattenartig und

gross, wie beim Biber, Die untere, bakeuformige, griisscre \Vurzel derselben Ist von obeo
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nach unten ziisammongediiickt, vorn untl union aber mit einer flachen, gekriimmten Liings-

j>rnbe veisehen. Die obère, im Veihaltniss kleine, verlangcrt-dreieckige Wurzel desselben

erscheint unten breit, oben stark verscbmalert und pcipendicular. Sie verbindet sich oben

mil dem Thriinenbein, dag-egen aber niir mil dem iinterslen Theil ihres hintern Randes

mil doin Jocbbcin. Die sebr beliâcbliicbcn, dreieckigen , union bieilein, oben kurz zuge-

spilzten LntoiaiigenhohlenliJcber iiberbieten an Weite die ansehniiche rSasenbffnung'). Das

Joclibein des Coiim isl besonders vorn kiirzer aïs beim liiber. Sein vorderer, abgeslulzter Rand

licgt sehr enlfernt vorn Thriinenbein und verbindel sich nichl durch cinen nach oben ge-

lienden 1 orlsalz damit, wie l)eim Biber. Das Jocbbcin des Coipu isl zwar auch hoch, jedoch

nicdriger wie beim Biber. Sein obérer, sUimpfer Fortsalz liegl weiler nach hinten, noch

hinter den Dackenzahnen. Ans dem unlern, furchig eingedrùcklen Saume des Jochbeins vor

seinem hintern Ende cntsleht beim Coipu ein eigener, kleiner, dreicckiger, dem Biber fehiender

Stachelfortsalz. — Die Schlafengrubenbffnungen sind beim Co/pH rundlicher und kiirzer und

perpendiculiir, nichl sdiriig und weiler nach hinten ausgedehnl, wie beim />'«6er. Die kiirzern

Jochbogen treten beim (oiya weniger gewblbt nach aussen als beim Biber; auch sind sie

ptrpendicularer und reichen tiefer nach unten, so dass sie die hintern Backenzahne bei

der Seitonansiciit des Schadels verdeckcn, was nichl vom Biber gilt. Die pars zyijomalica

assis temporum ist beim Coipu dickcr, am Grunde breiter und aussen mit einem elwas

schrag von vorn nach hinten verlaufenden Kamm verschen, neben welchem sie eingcdriickl

erscheinl. Die von ihr gebildele Gelenkgrube fiir den Unterkicfer ist schmaler, aber tiefer

und langer als beim Biber.— L)er Schnautzentheil des ro//3M-Sch;ideis ist liiuger und schma-

ler. Die Nasenbeine sind langhch-viereckig, hinten geradrandig abgestulzl, nicht verschma-

lerl, vorn und in der IVJilte convex, in der Mille des iiussern Seilenrandes aber elwas

ausgeschweift. Sie weichen also in den angegebenen Verhiiltnissen ebenfalls von denen

des Bibers ab. Die Muscheln sind stark gerolll, nicht zeriistel, wie beim Biber. Die Na-

senoffnung ist dagegen fast viereckig, wie beim amerikanischen Biber, wiid aber unlen

von starker vortretenden Randern begrenzt. Ueber den obern Schneideziihnen nacli innen

ist ein schriiger, slarker Liingseindruck, der beim Biber nur angedeutet erscheinl. Die

Gestalt des llnlerkiefers dos Coipu weicht sehr von der des Bibers ab und schliesst sich

an die der Waterhouse'schen Ilystrichoïden. Die Kronenforlsâtze desselben sind sehr enl-

fernt von deq breit viereckigen, hohen, perpendicularcn, mit einem langlichern Gelenkhôcker

versehenen, ansehnlichen Gelenkfortsulzen und erscheinen aïs dreieckige, sehr kleine, vom Ge-

lenkforlsatz durch einen grossen, halbmondformigen, dicken Ausschnill gelrennle Spitzen seit

lich vom Backenzahn. Zwischen und noben ihnen, gegen den dicken Kronenfortsatz hin, ist

eine fast pyramidale, tiefe Langsgrube. Die Uiiterkieferaste sind niedriger, aber breiter. Die

kiirzern Alveolen der Schneidezahne treten unlen starker vor und haben aussen einen

1) Beim Biler sind sie spaltenformig, mehr als achtmal kleiner als die NaseadfTouDg uod beGnden sicb in einem

eiofacben, belraclillicben, plallenfornilgen, scbragen, dreieckigen Oberkieferjocbfortsatze.

Mém. !C. nat. T. VU. 33
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Lângseindruck nebcn sich, liiaten uod innen setzen sie sich iu eine liingere Lciste zuai

Gelenkfoitsatz fort. Die Winkel des Unterkicfcrs sind nicht abgerundet, breit und perpen-

dicular, wie beim Biber, soiidern ganz abweichend. Jeder entsteht nânilich als verlangert-

dreieckiger, fast pyramidaler, zwar von innen nach ausscn gcbogoner, aber Iiorizontalcr

etwas liakenformigpr, sehr betriicbtlicber Foitsatz binter dem vorletzlen Backcnzabne und

und iiberragt mit seinem zioiulich scbarfen, bintern Ende den Gelenkbockcr sebr namhaft.

Der aussere Seitentbeil der Winkel triigt, als Analogon einer bol den Cavien vorkom-

menden Leiste, einen unten und oben als platte, sicbelfôrmige Fliiche erscheinenden, be-

trachtlicben, borizontalcn Kamm, der unter den beiden bintern Backenzahnen beginnt und

eine iiber ihm auf don bintern Ende der Kieferseiten befindlicbe, pyramidale, ansebnlicbe

Grube nach unten begrenzt. Unter der Mitte jedes Gelenkfortsatzes beginnt auf dem untern

Winkeirande ein anderer kurzer, vorn ein Ilockerchen tragender Kamm, der nacb binten

und unten eine ansebnlicbe, verlangert-dreicckige Grube begrenzt, die auf der Innenseite

des Kiefers sicb findet. Die Backenzabne sind zwar oberflacblich betracbtet denen des

Bibers, seibst in Bezug auf die Faltenbildung ihrer Kronen, sebr ahnlicb. Im Oberkiefer

sind aber die bintern Backenzabne so gross, oder etwas grosser als die vorletzten, dage-

gen beim Biber ist der letzte der kleinste. Im Unterkiefer ist beim Coiim der binterste

Backenzahn langlicb-dreicckig und grosser als der vorletzte, beim Biber aber ist er vier-

eckig und kleiuer aïs der vorletzte. Aucb die Schmeizfalten der Zabne zeigen genauer

betracbtet einige Modificationen ').

Die eben angefiibrten Unterscbiede beweisen also zur Evidonz, dass der Coipu, trotz

mebrerer, oben angegebener fitier-âbnlicbkeiten eine ganz andere der der VV a g n e r'schen

Psammoryctina s. Orycteriiia abnlicbe Schadelbildung zeige und, wie bereits oben erwahnt

wurde, zur \\ aterbouse'schen Ilauptgruppe Ilystricidae (unserm subordo der Hystricinen)

gehcire, also auf keine Weise mit dem Biber vereint werden kônne.

Ifnter seinen nabern Verwandten (den Echimyini) erscbeint iibrigens Myopotamus nicht

blos durch die Lebensart, sondern auch durch mehrere craniologische Eigenbeiten als eine

abweichende Form. Hervorgebracht wird dièse Abweicbung, besonders durch die sehr tiefen

Scblafengruben , den starken Hinterbauplskanim und Scheiteikamm, die zu Dasyprocta und

Ilydrochoerus binneigende Hirnkapsel, die breiten (denen von Erethizon ahnlichen) forainina

incisiia, den dreieckigen, vorn ungemein schmalen, binten breitern und erst hinter den bin-

tersten Backenziibnen ausgerandeten Gaumen, die wenig entwickelten bullae und die enor-

men, sxcheMôrmx^en processus mastoidei occipitales. Er tritt gewissermaassen dadurch in ein

ahnliches, abweicbendesYerhaltniss zu den andernEc/u'mjmi wie derSchadel \oa Hydrochoerus

i) Beachtenswerth bleibl es aber jmmer, dass trotz des sehr àbnlichen Baues der Zàbne der Biber und der

Coipu zwei nach Maassgabo der Ordaung der Nager so versebiedene Schàdelbildungen besitzen. Wir konnen daraus

unrerkennbar die Lehre ziehen , dass ein ahnhcher Zahnbau an und flir sich nicbt Tiir die nahere Verwandtschan

eatscheide.
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zu dem der echten Cmien, dcr von Pedetes zu dem der andcrn Dipodoïden, und der von

Spalax und Myospalax zu dem der andern Spalacoïden. In Bezug auf die Bildung des

Jochbogens, des Jochbeins, der Oberkieferjochfortsatze und des breiten Kinutheiles des

Unterkiefeis ist eine deutliche Hinneigung zu Ctenomys unverkcnnbar, so dass er also in

der letztern Ilinsicht als ein Verkniipfungsglied zwiscben den Echimyiiii und Octodontini

betrachtet wcrdeu konnte und souiit als hjdrobiotiscbe Form beider Gruppen erschiene.

Nicht blos die oben erwahnten foramina inciska, sondern auch eine gewisse formelle, all-

geraeine Uebereinstimmung, namentlich auch der Rau der convergirenden Backenziihne

lassen ihn dem von Erelhizon ahnlich erscheinen, wodurch einerscits eine Hinneigung zu

den echten Ilystrichoiden, andererseits durch Erethizon zu den Castoroïden und Arvkolen

statt findet. — Uebrigens weisen die von Lereboullet [Mém. de Strasbourg 3 Lût. 18i6\

in Bezug auf die Organe der lirnahrung, der Zeugung und Ilarnabsonderung angestelllen

Untersuchungen darauf hin, dass Myopolamus hinsichthch des Verhaltens derselben mehr

mit dem Capyhara als mit den Bibern ùbereinslimme. Martin [Zool. proceed. III. p. 173)

vergleicht ausserdem don Mngeu desselben mit dem von Capromys und den Zwolffinger-

darm mit dem von Cuelogeiiys.

Bemerkungen iiber den Schadél und die systematische Stellung von Clenodachjhis.

Taf. VIII. Fig. 1 — 8.

Da Waterhouse Cteiiodaclylus unter den Ilystrichoiden nicht aufziihlt, wahrend

ihn Wagner seinen Psaminoryctina {Orycterina) anreiht, so scheint es nijthig zur nahern

Begriindung seiuer systematischen Stellung einige Worle iiber den Bau seines Schadels

hinzuzufiigen.

Vergleicht man den Schadel von Ctenodactylus mit dem der andern Nager, so ergiebt

sich, dass er nach Maassgabe seiner afrikanischen Landsleute nicht blos durch seine ganze

Form, sondern sogar durch das VerhJiltniss der einzelnen ihn zusammenselzenden Knochen,

mit dem der Dipodoïden und zwar zumeist mit dem der Dipodini eine nahe Ueberein-

stimmung zeigt. Die ganze Oberseite, die Seitenansicht mit ihren Gruben, besonders die

hohen, nicht vveil nach hinten ausgedehnten, perpendicularen Schlafengruben, so wie der

Anblick der Basis, namentlich auch die grossen Unteraugenhohlenlbcher und die Gestalt

der nicht plattenformigen Oberkieferjochfortsatz-Wurzeln, erinnern lebhaft an die Dipodini.

Im Ganzen mochte er, besonders wegen der sehr entwickclten, durch den Gehorgang und

die pars mastoidea verstarkten bullae, die vorn und oben, dichi unter dem hakenformigen

Thranenbcin glcichfalls einen Ilakenfortsatz ausschickenden, ansehniichen, langen, im Ver-

haltniss breiten, obern Oberkieferfortsatze der Jochbeine und die allgemeine Form des

Hirnkastens und der Schnautze; namentlich aber die Figur der Stirnbeine, der Scheitel-

beine, des Zwischenscheilelbeins, des Hinterhaupts, der Schlafenbeine, der Keilbeine, Ober-

kiefer, Zwischenkiefer und Nasenbeine mehr mit dem Genus Dipus iibereinstimmen. Es
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kann indcssen nicht golaugnet werden, dass die ficilich staiker aufgetriebciien Felsoiibeine,

wcgen ihrer pyramidalon Gestalt, mebr mit Scirletes harmoniien. Als Abweichungen des

Schlidcls des Ctenodactylus von den Dipodini und Hinneigung desselben zu Pedeles, kann

man die scharfrandigen, ansehnlich vortretenden, hiuten und unten in cinen vom Jocli-

forlsatz des Scblafeiiboins nur vvenig entfeinten, daher fast einen Augenring bildenden,

sebr kurzen, Vorsprung auslaufenden Augenbraunbijgen, die kuizen, wie bei Ccuia, durch

einen Kamm erselzten, von den condyloideis enifernten processus coronoidei, den scbmalern,

vorn verengten, zwischen den Backenzahnen befindlichen Tbeil des Gaumens und die

hôhern, binten auf der Aussenflâche gefurchten Jocbbeine, so wie die stark vorragenden

Gehorgiinge und die Art des Ursprungs der undurcbbohrtcn Unterkieferwinkel ansehen.

—

Die Gegenwart eines nacb vorn gebogenen, binten und oben unter dem Tbriinenbein be-

ginnenden, vor der untern Wurzel der Oberkieferjocbfortsatze in den bintern Winkel der

foramina incisiva miindenden Ilalbkanals (Thranenkanals?); die binten in cine gerade,

scharfe Spitze auslaufenden, grtisstentheils ans der Seitenwand des Unterkiefers entstehenden,

nicht diircbbohrten Winkelfortsalze, ferner die ungemein kurzen Gelenk- und auf eine

niedrige, nebcn dem hintern Backenzabn beginnende, scbarfe Leiste reduzirlen Kronenfortsiitze

dièses Knochens, so wie die mit ciner einfacben Krone versebenen , wurzellosen Backen-

zahne unterscheiden Ctenodactylus craniologiscb von den meisten echten Dipoden^). Die

ganze gedrungene aussere Form, die mebr ebenmassigen, nicbt zum Springen eingerich-

teten Fiisse, nebst dem sebr kurzen Scbwanz, lassen iiberbaupt im Verein mit der ange-

deuteten Bildung, viic aucb scbon Wagner meinl, (der sogar an iiussere Verwandlschaften

([fabitus, Glieder) des Ctenodactylus mit den Wurfmiiusen [Spalacoïden) erinnert), an keine

nahere Beziehung mit den Dipodoïden denken. In Ctenodactylus wiirde uns dcmnacb zwar

eine den Dipodoïden craniologiscb sebr abniicbe, aber durcb sonstige Structurverbaitnisse.

wie die gedrungenere Form des Korpers, die niedrigeren, zum Laufen, nicbt zum Springen,

eingericbteten llinterbeine nebst dem kurzen Scbwanz, so wie durcb die Lebensart sebr

verscbiedene Form vorscbweben, die unverkennbar darauf bindeulele, dass seibst der Scha-

delbau allein zur Classification nicht ausreicbe. Wenn aber Ctenodactylus nicbt wobl mit

den Dipodoïden vereint werden kann, so wird man ibn anderswo passend untcrzubringen

haben. Die sebr betrachtlichen, dreieckigen, unten weitern, die Nasenliicher um das vier-

fache an Volum iibertreffendcn Unteraugenbijblenlocher, die Bildung der doppeltcn, nicht

plattenformigen Oberkieferjocbfortsatze, die breitere Stirn, die perpendicularen, boben

Schlâfengruben, die Form der Jocbbeine und Jochbogen, ferner des Gaumens und der

bullae osseae des Scbiidels von Ctenodactylus lassen sich eben so gut auf eine Ilystricine

wie auf eine Dipodoïde bezieben. Dasseibe gilt von den einfacben, denen der Macrolini,

aber noch mebr denen der Oclodontini âhnlichen Backenzahnen. Der Bau des Unterkiefers

1) Es mdgen allerdings die im Scbâdelbau den Dipus âhnlichen Macrocolini, in Bezug auf den Zahnbau,

Ctenodactylus nàher steben.
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passt sog-ar. namentlich in Deziig; auf die liintcn in pineii slaik zugospitzlcn, goradon

Fortsatz auslaufendeii VVinkel, iliren vordern Ursprun» ausgenommon, besser auf eine zum

Typus der Hystricinen «eliërige Form. Unter den Spalacopodoideii (Orycterina) steht Cte-

nomys durch die Form der Backenzahiie, di-n nach ausscn voitretondon Gchiirgnng-, die

slark entvvickelten biiUae, iind dt'ii deslialb hinteii scbr breiten Scblidcl, so wie durch die

destalt der Kronen der Backenziibne Ctcnodaclylits aoi nachstcn, weicbt aber freilich schon

durch die breitern, am Ende abgcstutzten Schneidezahne ab. — Die, wie Ctenodactylus, in

Afrika einheimische Galtung Petromys niihert sich demselben, abgcsehen von deni ganz

abweichendon Verhaltcn der Backenzahne, durch die ansehniiche Breite des Scheitel- und

Stirntheils des Scbâdels, den Schnautzentbeil, die Form der Jocbbogen und des hintern

iiber die hintersten Ziihne hinaus verljingerten und dort mit einem einfachon Winkelaus-

schnitt versehenen Gaumenendes, so wie die Gestalt der Winkelfortsiitze, die aber bei

Petromys ganz seitenstandig, wie bei allen echten Hystricinen, erscheinen; namentlich

aber auch durch die Form der (schmalen) Schneidezahne und die langen, grosstenlheils

von den Oberkiefern gebildcten , bis dicht an die vordern Backenzahne sich erstreckenden,

ja bei Petromys mit dem hintern Winkel zwischon den vordern Schneideziihnen befindlichen

foramina incisiva. Uebrigens weicbt der elwas weniger als Ctenodactylus Dipodoïden-'àhiAiche

Petromys von demselben durch den weit niedrigern, im vordern Stirntheile breitern, oben

plattern, hinten, wegen der weniger nach oben ausgedehnten bidlae, schmalern Schadel,

die kiirzern, niedrigern Jocbbogen, das weit hohere, abor unter dem Thranenbein keinen

Hakenfortsatz absendende, unten auch vorn, nicht bios hinten {Ctenodiutylus) gefurchte,

mehr gerade Jocbbein, den kurzen Gehorgang, die unten nierenformigen, convexeren bidlae,

die oben plattere, kiirzere (nicht langere, hinten in der Mitte eingedriickte, vorn con-

vexe Ctenodactylus I
Schnautze, den gleich breiten, schmalen (hinten nicht etwas breitern

Ctenodactylus ,G:imnea, die ganz seitenstiindigen, von der Alvéole der Schneidezahne vorn nicht

(wie bei Ctenodactylus) durch eine unvollstiindige Langsfurche gesonderten, ganz seitenstiin-

digen Unterkieferwinkel und durch die zwar winzigen , aber dreieckigen, der Basis des ziem-

lich langen (bei Ctenodactylus wie bei Cavia ungemein niedrigen) Gelenkfortsiitze opponirten

Kronenfortsatz ab. Fasst man daher aile vorstehenden Mittheilungen nach ihretn wahren

Werthe genauer ins Auge, so mbchte wohl Ctenodactylus den passeudsten, ihm bereits von

Wagner angewiesenen Platz unter den Spalacopodoiden in der Unterfamilie der Octodontini

fînden. Ihn wie die List of specim. of tlie British. Mus. zu den Arvicolini in die Niihe

von Neoloma und Arvicola, also zu den Mydiden zu stellen, ware im Betracht des Scha-

delbaues, wie mir scheint, ganz unnatiirlich. Eher liesse er sich zu den Spalacoïden

bringen, wofiir man sich aber auch nicht wohl entscheiden kann. JNoch weniger darf man

ihn aber nebst Petromys mit Gervais {Diction, d'fiist. nat. p. D'Orbigny Rongeurs /j. 203)

den Dipoden einreihen, da, wie schon oben beuierkt, einzelne Schadeldifferenzen, wovon

auch Gervais mit Waterhouse ausgeht, an und fiir sich allein nicht entscheiden kônnen.
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CAPITEL XII.

Faiiiilia Cliiiieliillaïdes seii Er ioiiiyoïdes»

Layostonii Wicgm. (e. p.) Chiiichillidae Benn.

§; 1.

Geschichtliche Bemerkungen.

Wiegmann war es der (1832) in der ersten Ausgabe seines trefflichen Handbuches

die Gattungcu Lagostomus und Eriomys nebst Pedetes zuerst als Familia Lagostomi zu-

sammenstellle. — Zweckmiissiger wuide indessen von Bennett (1833) die Familie unter

dem Namen Chiiicfullidae durch Ausscheidung- von Pedeles und Einreihung von Lagotis

(Lagidium) begrenzt. — Aucb Oken nahm die genannte Gruppe im Sinne Bennett's (1838)

aïs besondere Gruppe seiner Laufmause mit der Bezeichnung Wollhasen an. — Water-

house fiihrt sic (1839) als Unterfamilie (ChinchilUdae) seiner llystricina m Bennett'scben

Sinne auf. — Die ChinchUUna A. Wagner's bieten dieselbe Begrenzung. — Lesson [Ta-

bleau i^k'I) scbloss dagegen sehr unpassend Lagoslomus von seiner Familie Viscrichidae[\)

ans und fiigte ihnen merkwiirdig genng eine echte Wausegattung [Hapalotis] hinzu, be-

kundete also dadurch einen wahren Riickschritt in der Nagerkenntniss. In der Lisl of

spécimens of the british Muséum finden wir die Chinchillen als Untcrabtbeilung der Ab-

theilung IV. Gerboidae unter dem Namen ChiiichilUim. — Carpenter stellt die Chincfiil-

laïdes zu den mit vollstiindigen ScblLisselbeinen versehenen Nagern. — Bonaparte [Cata-

logo und Conspectus) anderte den Namen ChinchilUdae ohne Grund in Lagoslomidae um.

—

Spater {Hist. of mamm. 18^7) beschrieb Waterhouse die Wollmause als C/K/ic/u7fjVifl.

—

Gervais folgte in der Nomenclatur Bonaparte, wahrend Burmeister, Bertbold,

Schinz und Krauss, wie VN'aterbouse und A. Wagner, den Namen Chinchillina

festhalten, vvas man in Bezug auf das Prioritats-Verhâltniss nur billigen kann.

§.2.

Zur craniologischen und verwandtschaftlichen Cbarakterislik der Familie der

ChinchiUaïden oder Eriomyoïden.

Taf. VII. Fig. 1—8. Laijiiium CuvieH.

Eine etwas umfassendere, craniologische Charakteristik, welche die C/anc/i/Wen scharf

von den andern Familien der Unterordnung der Hystrichomorphen abgrenzte, feblt uns

noch, da Waterhouse [Mammal II.) nur bestrebt war sie mit ihren nâcbsten Verwandten

zu vergleichen und die so gewonnenen Uuterscbiede zusammenzustellen, ohne einen ver-

gleicbend abgefassten, umfassendern, abstractiven Charakter der Chinchilldiden zu geben,

wahrend Wagner (Schreb. Suppl.) nur kurz einige anatomische Unterschiede anfiibrt.
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Leider stehen mir aus der Gruppe der Chinchilla ides nur zwci Scliadel von Lagklium zu

Gebot, da die in unserer Sammiung befindlichcn Exemplare von Eriomys und Lagostomns

zu melnen grossen Bedauern keine Schadel besassen, die der zootomischen Sammlung; ein-

vorleibt werden konnten. Ich musste mich daher bei dem nachstehL'nden Versiiche einer

allgemcinen Charakterislik der Chinchillaïden in Betreff der beiden lelzlgonannten Gattungen

hauptsachlich auf die Mittheilungen von Bennctr. {Transact. of the Zoolog. Society I.p.35)

Waterhouse (Hist. of Mamm. II. p. 208) und Brookes [Transact. of the Linnean Soc.

XVI. P. l. p. 102) stiilzen'). Die Zukunft wird hoffentlich Gelogonboit gobcn, die aus

Mangel an notbiger Selbstbeobacbtung entstandenen Luckcn auszufiillon.

Der Scbadel der Chinchillen muss im Vergleicb mit deni der meisten Subungulaten

und der Hystrichoïden als niedrig und desbalb deui der Spalacopodoïden {Psammoryclinen)

âhniich bezeichnet werden. Der Ilirnkasten ist breit-herzforniig, ganz vorn etwas schmaler,

dann etwas breiter oder selbst [Eriomys] schmaler als hinten, ferner auf der Ilintcrslirn

und dem Scheitel mehr oder weniger abgeplattet, wenigstons schwach convex, mebr oder

weniger nach hinten gesenkt und mit weuig eingedriickten Schliifengruben versehen. Der

Schnaulzentheil erscheint lang und schlank, von den Seiten aber ziemiich stark zusam-

mengedriickt. Die Scheitelbeine sind kurz oder sehr kurz und breit. Die Stirnbeine bieten

eine ziemlicbe Lange und Breite. Ihr vorderer Rand findet sich iiber dem hintern Saume

der Unteraugenhoblcntiffnungen. Der bintere Augenbraunfortsatz gehort nur dem Stirnbein

an. Der vordere Saum oder Rand der Schlafenschuppen springt nicbt kammarlig vor. Die

mehr oder weniger entwickeltcn Knocheublasen werden, wenn sie eine grôssere Ausdeh-

nung annehmen, (wie bei Eriomys) nicbt nur durch den angeschwollenen Zitzentbeil und

Geborgang, sciodern auch durch zwei nach oben tretende, bei Logidium sogar eigene,

den Wormscben alinlicbe, jedoch damit, nach Grubers Vorgange, nicbt zu verwechselnde

Knochelchen darstelltnde Seitentheile der Ilinlerhauptsschuppe verstarkt. Der aussere Ge-

borgang erscheint aïs lange, dem Schadel angedriickte, nach oben gcwendete, mehr

{Eriomys) oder weniger angeschwollene, weitmiindige Rohre. Die Oberkiefer trclen mittelst

eines neben dem vordern, seitlichen Theiie des Stirnbeins und dem Naseufortsatz des

Zwischenkiefers als deutliche, schmale, verliingert-dreieckige Flache bemerkbaren Fort-

satzes nach oben auf der Oberfliiche des Schadels ver. Die obère, von aussen nach innen

zusammengedriickte Wurzel der Oberkieferjochfortsàtze ist am untern Ende ziemiich stark

verschmalert. Die meist [Eriomys und besonders Lagidium) langen, seltener mittellangen

foramina incisiva werden zu gleichen Theilen vom Zwisclien- und Oberkiefer gebildet

und erstrecken sich zu oder fast zu den Backenzabnen nach hinten*]. Der Gaumen ist

hinten bis zwischen den vorletzten Backenzabnen anschnlich ausgeschnitten und zwischen

1) Bei den eben genaonten Schriftslellern Gndet man auch Darslellungen der Skelete oder Schadel der ver-

schiedenen Galtungeo der Chinchillaïden.

2) Bei unserem Schadel von Lagidium finde ich sogar jederseils ein zweites kiirzeres, vorderes, âhniicb

wie bei Lagomyi.
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lien Backonzalineii dreieckig, vorn ungcmein versi hmaliMt. Die hakciiformigen, hinten mâssig;

liolien, von aiisst'ii nach imioii zusammengediiickten, auf dor Ausscnflache ziemlich ebenen

Jochbeine bieten einon aiiselinlicben, droieckigen, vorsclimab-rt bis zura ThniiuMibein aufstei-

genden Olterkifferfoilsatz iind springeii iiicbt unten, wobl aber obori bintcr der Mille in eincn

kurzcn, dieieckigen l'orlsalz vor. Dit- Tbraiienbeine bicgcn sich (fast wie bei den Miiusen)

als langiicbe, schrage Pliitlcheu vor und unler der obein Obcrkieferjocbfortsalz-Wiirzel

nach vorn und ragen mit einem niehr oder weniger dreitckigen l'orlsalz nach oben. Der

Thriinenkanal biegt sich vom oberu Thriinenbeinende ati aïs hakcnformiger, nach oben

concaver, rinncnartiger Ilalbkanal nach unlen und miindet ùber der untern Wurzel

der Oberkieferjocbfortsatzo durcb cine halbmondforniige Spaile in die Nascnhohle. Der

Unlerkiefer besitzt cinen schmalen , langen oder ziemlich langen miiusc - und hasën-,

âhniichen Kinnlbei!, nur massig divergirende Aesle, so wie langlich-dreieckige, sehr

platle, diinnwandige, unlen ziemlich scharfrandige, in eine kinge, massig scharfe, von

aussen narb innen comprimirle {^Ligostomus , Laijidium) oder schiirfere, mehr dreieckige,

ziemlich geradc, nach binlen weil iiber den Gek'nkfortsatz hinaus ragende Spilze endende

Wiiikel. Der massig hohe und massig brcile aufsteigende Theil tragt kleine, haken-

fiirmige, entweder der Mille des dihinen, massig breilen, mil eiiier langlichen Gek'nk-

fliiche versehenen Gelenkforlsalze gegeniiber slehende, oder tiefer nach unten (Lagostomus)

geriickle Kronenforlsatze. Die nach vorn slcls ungeniein stark in einen sehr spilzen

Winkel convergirendeu , daher vorn nur durcli eine schmale Briicke der Alveolen ge-

trennlen, meist vier- oder (vorn und hinten) drcieckigen, wurzellosen '"/^^ Backenzahne

bestelien ans je zwci oder drei, mehr oder weniger paralielen, geraden oder elwas gebo-

g-enen Plattchen. die mit Ausnahme eines schmak'n, dreieckigen, aussern und innern,

freien Randtheiles mit den ganzen Fliichen, welche sie einander zuwenden, verbunden sind

und luir auf der aussern und innern lUiche durch eine flache, dreieckige Furche geson-

dert ^vordenJ wodurch die erwahnlen Randtheile sich in Form von Leisten absetzen.

—

Die Schliisselbeinc sind vollsliindig, die Ohrmuscbein gross, die k— 3 zehigen Hinlerfiisse

auffallend langer als die k— 5 zehigen Vorderfiisse. Die Zehen Iragen Krallnagel. Der in

einen buschigen Schwanz endende KiJrper ist mit weichem Oberhaar und reichlichen, zar-

ten oder flaumarligen WoUhaaren besetzt.

Die Chinchillen stehen vermbgc der bereils oben ausgesprochenen innigen Verwandl-

schaft der als Familien angesehenen Giiedcr des liystrichoïden-Typus den andern Familien

desselben craniologisch mehr oder weniger nah. Am verwandteslen sind sie den Spala-

copodoiden {= Psainmor)ctineii oder Orycterinen)^ besonders Habrocoimis. Auch an nahern

Bezichungen zu den Uystrichoïden und Subungulaten fehlt es nicht. Durch manche Kenn-

zeichen neigen sie zu den llasen hin. Es scheint daher nicht ganz iiberfliissig ihre Ab-

weichungen von den geuannteu Familien hier noch naher anzugeben.
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Craniologische Beziehungen oder Abweichungen der Chinchillaïden

von den Spalacopudoïilen.

Der liinlcn brcitere Schadcl dcr Chinchillaïden liefert im Vcrgleich zu Clenodacty lus

Petromys und Ctenomys kein iluichgreifcnflfs Unterscheidungsmcrkmal. Der Schadel ist bei

beiden Familien im Verhiiltniss zu deni der Hystrichoïden und Heinionychoïden {Subungu-

laten), besonders auch vorn niedrig. Durch die Schnaulze iihneln die Chinchillen unge-

mein der Gattung Uabrocomus. Die Bilduiig der Builen verhiilt sicb unter den Chinchillen

w'ie bei den Spalacopodoiden verscliieden. Unter den Chinchillen sind sie bei Eriomys,

unter den Spalacojwduïden aber bei Ctenomys und Ctenodactylus am betrâchtlichsten , wiihrend

sie unter den Chinchillen bei Lagostomus, wie bei den meisten Spalacopodoiden, nicht

sonderlich eutx'vickelt sind. Den kammiosen vordern Rand der Scblafenschuppe haben sie

mit den Spalacopodoiden gemein. Der aussere Gehorgang ist bei den Chinchillen stark nach

oben, nicbt, \\ie bei den Spalacopodoiden, nach aussen gerichtet; es nlibern sich jedocli

Ctenodactylus, Ctenomys und Uabrocomus durch das stiirkere Vortreten des freiHch mebr

geraden Gehorganges den Chinchillen am meisten. Abweichend von dem (freilich oft feh-

lenden) der Spalacopoïden erhalt der hintere Augenbraunfortsatz von Lagidium eine Ver-

starkung von der Sclilafenschuppe. Wie bei den Chinchillen tritt auch bei Uabrocomus

und Ctenodactylus neben dem hintern Ende des Aussenrandes des Nasenforlsatzes des

Zwisciienkiefcrs der Oberkiefer ais kleiner, dreieckiger Fortsatz auf die Oberflache des

Schadels. Die foramina incisiia sind bei beiden Familien, Eriomys Lagidium, Uabro-

comus unil Ctenodactylus eincrseits langer und bis zu den Backenzahnen ausgedehnt oder

sie erreichen andererseits, so bei Lagostomus, Echinomys, Octodon, Spalacopus, Ctenomys,

die Backenziihue nicht und crscheinen mebr oder weniger vcrkurzt. Der hintere Gaumen-

auschnitt findet sich nicht blos bei den Chinchillen, sondern auch bei Octodon und man-

chen Echinomys zwischen den vorletzten Backenzahnen und erstreckt sich auch bei Uabro-

comus bis zum vorletzten Backenzahn. Das unten geradraiidige, flache, plalte Jochbein

der Chinchillen, bietet auf der aussern Flache keine Liingsfurche, noch wenigcr einen

hintern, untern Fortsatz wie bei Uabrocomus und den meisten Spalacopodoiden, [Capromys,

Petromys, Myopotamus, Aulacodes, Cercomys, Dactylomys , manchon Echinomys un<l

Loncheres] ja selbst keinen VVinkelvorsprung wie bei Octodon und Spalacopus; wohl aber

sendet dasselbe aus dem hintern Theile seines obern Bandes einen kleinen Fortsatz ab.

Ebenso geht bei den Chinchillen, was aus der Zabi der Spalacopodoiden nur bei Cteno-

dactylus der Fall ist, ein hinten und oben sogar hakenformiger Fortsatz des Jochbeius

bis zum Thriinenbein. Der Unterkiefer der Chinchillen ist zwar, im Gegensatz zu dem im

Allgemeincn mehr gedriingten, kurzkinnigen, der Spalacopodoiden langer, etwas hoher

und mehr wie bei den Mâusen und Ilascn vorn schmaler und langer; Habrocmnis nahert

Mém. se. nat. T. VU. 34
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sich ihm aber doch auch hierin schon so schr, sclbst in Bczug auf die Bildung; des Kinn-

theiles, dass er nur diuch die <>estrecktere Form, d(Mi Lreilern, kurzcrn, aufsteigenden

Theil, den niedrigcii, brcitern Gelenkfortsatz, uiid don nicbt katumformigen uiitern Aus-

senrand dor weit scbarfer und langer zugespitzten Winkel sich untcischeidet, in welcher

letztern Beziebung aber auch Eriomys von Habrocomus wenig abweichen diirfte. Die wur-

zelloscn, ans Platten gebildeten Backenzabne der ChincJiillaulen stchen denen von Habro-

comus sehr nahe. Die der lelztcrn Gattung weichen nur durch die niehr dreieckigen, nur

ia der IWitte vereinten, durch tiefere Furchen gclrennten l'Ialtcbon ab. Die bei den Chin-

chillen wahrnehmbare, bei der mit parallelen Backenzahnrcihen versehenen Gattung Habro-

comus dagegen fehlende Convergenz der Backenzâbne in der Winkehichtung von hinten nach

vorn tritt ebenso stark bei Myopotamus hervor und ist bei Capromys und Octodon v?enig-

stens augedeutet. Sie kann also auch, besonders wenn man weiss, dass unter den Hystri-

choïden bei Erethizon, abweichend von den andern Gattungen, die Backenziihne conver-

giren, kein wesentliches Familienzeichen abgeben.

Durcli Cteiwdactylus einerseits, und besonders Habrocomus andererseits, stehen die

Spalacopodoïden (Psammoryctinen) craniologisch den ChincUilliden naher als den Hystri-

choïdi II und Subuiujulalen. Ausser Clcnodaclylus und Habrocomus zeigt zuniichst Ctenomys

manches CliinchiUeii- ahnliche. JNamentlich iihnelt der Schadel von Ctenomys brasiliensis

in der obern Ansicht und den Auftreibungen dos Zilzenfortsatzes und Gehorganges, so

wie durch die grossen bullae dem von Eriomys. — Da der zu den Spalacopodoïden geho-

rige Clenodactylus einerseits und der den Dipodoïden eingereihte Pedetes andererseits

manche craniologische Verwandtschaften mit den Chinchillen bieten, so ergiebt sich dar-

aus eine gewisse, obgieich immerhin ferncre Beziehung der Chinchillen und Spalacopo-

doïden mit den Dipodo'iden, die jedocli in Bezug auf Pedetes eine weit grôssere ist als die,

welche zwischon Clenodactylus und den Dipodoïden Statt Ondet. Es lasst sich dahcr, be-

sonders unter Zuziehung der exomorphischen und biologiscbcn Eigonschaften noch eher

verthoidigen, wenn VViegmann Pedetes mit den Chinchillen vereinte, als wenn Gervais

ihnen Clenodactylus und selbst gar auch noch Pelromys anschloss.

% ^-

Beziehungen der Chinchillaulen zur Famille der Hijsirichoïden.

Vergleichl man die Chinchillaiden mit den Hystrichoïden, so untcrscheiden sich die er-

steru namentlich nach Maassgabe \on Lofjidinin durch nachstehendeiMerkmale von denLetztern.

Der Schadel der Chinchillas ist, besonders in scinem Gesichtstheil, niedrigcr und

besitzt einen breitern, iiber den Gehiirgangen viel weniger eingedriickten Uirnkasten, desscn

Hinterhauptstheil meist (Eriomys, La(jidium) kammlos erscheint, wJihrend trotz der brei-

tern Hirnkapsel die Hintcrhauptsschuppe bei Lagidiuin schmalcr und hôher als bei manchen

Hystrichoïden [Erethizon, Cercolahes) erscheint. Die liingere, scbmalcre, an den Seiten
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stàrker eingcclruckte, viel niccliigere Sclinaulze bietet langere Nasenbeiiie. Der vordere

Rand der Schiafenschuppe springt wcder kainmarlig, iioch rauh vor.— Der aiissere Ge-

liorgang bikiet eine langere, ueife, nach obcn sleigende, mebr oder weniger angeschwollene

Rohre.— An der Vervollslandigung der niehr {Eriomys) oder weniger {Lagidiunt, Lago-

stomns) entwickeltcn bullae nehmen nicht blos die Gehorgangc uiid Zitzentheile des Schlâ-

fenbeins, sondern aucb, namenllich bei Eriomys, die obern vordern, auf der obéra Fliiche

des Scbadels erscheinenden Seitendiigel des Ilinterbauptes Theil. — Die Oberkiefer ragen

vor deni Stirnbein neben deiu Aussenrande des obern Endes des Nasenfortsatzes als etwas

gebogener, spitz-drcieckiger, scbmaler Fortsatz aiif die Oberseite des Schadels. — Die

stets etwas liingern, oft viel liingern, furamiiia incisiva setzen sich nach hinten, bis dicht

vor oder gar zwischen die vordcrn Backenziihne fort. — Der schiirfcre Gaumenausschnitt

crstreckt sich bis zuni vorletzten Backenzahn. Das Tliranenbein wendet sich a!s schràires

Plattcben nach vorn, besitzt obea eine ziemhch ansehnliche, drcieckige, zwischen dem

Stirnbein, Oberkiefer und Jochbein geb'gene Fliiche und einen schrag und hakenartig von

oben nach vorn verlaufenden, iiber der vordern Wurzel der Oberkieferjochfortsatze en-

denden, rinuenartigen ïhranenkanal. — Die Jochfortsatze des Oberkiefers sind von aussen

nach innen zusauimengedriickt. Die Wurzel des obern ist im Verhaltniss schmal und schickt

bei Lagidiiiiii unter dem Thranenbein einen kleinen, dreieckigen Fortsatz nach hinten,

der aber nicht hakenformig nach aussen ragt. Die Oberkieferjochfortsatze des Jochbeins

senden einen ansehnlichcn, dreieckigen, auf der aussern Flache etwas gerinnten Fortsatz

nach oben, der bis zum Thranenbein hinaufgeht. Der obère Saum des Jochbeins springt

hinter seiiier Mitte in einen kleinen Fortsatz vor und wird von da an sehr niedrig. —
Der Unterkiefer der Chinchillcn lasst sich als Mittelform zwischen dem der Haseii und

Mduse ansehen, er ist daher auch langer und weniger hoch und dick als bei den IJys-

trichoïden. Der schmalere, langere Kinntheil ist hasenartig, unten etwas abgeplattet. Der

kleine Kronenforlsatz ahnelt dem der flystn'choïden, der mebr nach hinten gewendete,

mit einer schmalen, langlichen Gelenkflaclie versehene Gelenkfortsatz ist diinner, und der

unten diinnrandige Winkel liiuft (mit Ausnahme von Eriomys, der einen sehr scharfen,

mehr dreikantigen besitzt) in einen, von aussen nach innen zusammengedriickten , geradc

nach hinten verlaufenden, den Gelenkfortsatz weit iiberragenden, dreieckigen, am Ende

etwas stumpflichen Enilfortsatz aus, wiihrend derselbe bei den Uystrichoïden aïs blosser

(rechter) Fndwinkel {Ilystrixi oder als von obcn nach unten abgeplattetcr Fortsatz (Eret-

hizoïi und Cercolabes) erscheint.

§. 5.

Beziehungen der Chinchillaïden zu den Hemionychoïden (Siibungnlaten).

Ausser den allgemeinen Kennzeichen des Hystrichoïden-Typtis , namentlich den breiten

Stirnbeinen im Verein mit doppelten, schmalern, niedrigen (nicht breiten, platlenartigeu
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untern) Oberkieferjochfortsâtzen und bctiaclitlichen Unteraugcnliohlcnlocliern iiliiieln die

Chinchillen nur durch die Bildiing der Fliigelbeine und Fliigelgruhen, die grosson Caro-

tiden-IIohladcrbffnungen und den vorn zugospitzten Gaumon, so wie die ans Platlen zu-

sammengesetztcn Backcnzahne den Subiiiujulalen , namentlich der Unteifamilie der Cmini.

So weit bis jetzt meine vergleichenden Beobacbtungen rcichen, weichen die Chin-

chillaïden, besonders in folgenden Puncten von den Subuitr/iilaten ab. Die Hirnkapscl ist

breiter, und hinten con vexer, wiibrend sie elwas weniger tiefc, oben mit der Augengrube

etwas mehr zusaminenflicssende Scbiafengruben bietet. In letzterer Beziebung sleht ihnen

jedoch Lagostomus niiber als die andern Gattungen. — Der hintere Augenbraunfortsatz von

Lagidium wird bloss vom hintern Rande des Stirnbcins, nicbt gleichzeitig auch von einem

kleinen, accessoriscben lliilfsfortsatze des Schlafenbeins gebildet und biegt sich weniger

nach unten, so dass bei den Chinchillen der Augenbraunbogen und der obère Augengru-

bentheil sich etwas weniger dem der hohern Thierformen nahert als bei den Subiingu-

laten. — Die vordern Bander der kiirzern Slirnbeine liegen, abweicbend von den meisten

Subungulaten, namlich mit Ausnahme von Hydrochoerus, wo sie an den kiirzern Stirn-

beinen eine abnliche Lage zeigen, iiber, nicht vor dem bintern Rande, der in schniger

Richtung weiter nach vorn geschobenen, elliptisch-ovalen Unteraugenhoblenoffnungen. —
Die Thranenbeine treten mit dem obern Ende nicht eben betrachllich, selbst bei Lagidium

schwiicher als bei den Subungulaten, nach oben. Der Thranenkanal ist bei Lagidium we-

nigstens nur eine hakenfôrmig gebogene Rinne. Die Jochbeine der Chinchillen sind diinner,

langer und vorn und oben stets hoher, indem sie sogar, was bei keiner mir bekannten

Gattung der Subungulaten der Fall ist, bei Lagidium mit dem langen Oberkieferfortsatze

an das Thranenbein sich legen, wahrend ihr obérer Rand hinter der Mitte ia einen kurzen

Fortsatz vorspringt, der durch einen Ausschnitt vom Schlafenbein-Jochfortsatz getrennt

wird. — Im Gegcusatz zum langen, weiten , nach oben gewendeten Gehorgang der Chin-

chillen bietet der sehr kurze Gehorgang der Subungulaten ausser an seinom obern Saume

bei Cavia keine Auftreibung, auch bemerkt man bei den meisten Subungulaten, mit Aus-

nahme der echten Catien, niemals eine Auftreibung des Zitzentheils. Auffallend ist auch

der langgezogene, schmale, unten etwas abgeplattete, mause- und hasen- (nicht wie bei

den Subungulaten) kurze, anicolenarlige Kinutheil des Unterkiefers.

§• 6.

Einige Worte ùber die V'erwandtschaflen der Clnnchillaiden mit den Hasen.

Genau genommen kann man nur den mehr oder weniger stark ausgeschnittenen,

zwischen den Rackonzahnen befindlichen Theil des Gaumens, nebst der damit in innigem

Zusammenhange stehenden Entwickelung der foramina incisiva, dann die grossen foramina

jugulari-carotica, und besonders die Gestalt der vordern Ilalfte des Unterkiefers und den

ahnlichen Bau der Backenziihne als allgemeinere und niihere Ilasenahnlichkeiten annehmen.
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Vergleicht uian blos die Gattung Lepus mit den Chinchillaïden , so lassen sich auch noch

die langen, nacli oben steigenden, dem SchJidel angedruckten Gehorgange don fragliclieu

Aehnlichkeiten liinzufiigen. Auch diirfte man die Bohauptung aussprechen konnen, dass

hiDsichtIich der Gesammtform des Schadels die Gattung Lepus de r Galtung Lagidiiim

(wie ja auch exoinorphisch) naher steht als Lagomys. Die letzfgenannte Gattung erscheint

aber ganz offonbar in Bezug auf die basis craiiii, besomlers durch die Bildung des Hin-

terhauptskorpers, die buUae und die Fliigelfortsatze mit ihren Gruben den Chinchilliden

im Allgemcinen und durch die voidern kleinern und bintern griJsseru (doppeltcn) fora-

mina incisa a noch besondcrs Layidiuin naher verwandt als die echten Hascn '). Die oben

angefiihrten nahern craniologischen llascnahnlichkeiton verlieren aber ihre auf die Chin-

chilliden bescbrankte Dcziehung und Ausscbliessiichkeit, wenn man folgende Umstande

orwagt: 1) dass bei den Cavien und andern Nagern (namentlich manchen Spalacopodu'iden,

wie Ilabrocomus , Octodon u. s. w.) der Gaumen hinten nicbt niinder, oder fast eben so

lief ausgeschnitten ist, wie bei den Chinchilliden, wiihrend bei Lagostomus die foramina

incisif a sich nicht, wie bei Lagidium (aïs Anniiherung an (He Lago'iden) zwischen die

vordern ISackenzahne fortsetzen, aiso die gewohnliche, niauseahnliche Bildung zcigen.

2) Dass eiu iibnlicher, bliittriger Bau der Backenzahue, wie ihn die Chinchillaïden zeigen,

auch bei Ilabrocomus , den Cavini u. s. w. gefunden werde. 3) Dass nicht blos bei don

Chinchillen, sondern auch bei Habrocomus (also einer Spalacopodo'ide) der Unterkiefer vora

hasenahnlich erscheine. k) Dass ein ahniich gebauter und gerichteter Gehorgang, wie

ihn Lepus und die Chinchillaiden besitzen, auch bei Pedetes, also bei den Dipodoïden

vorkomme.

Hinsichtlich der obea angedeuteten nahern Beziehungen zwischen Lagomys und den

Chinchillen muss man daran erinnern, dass die Chinchillaïden in Betreff der basis cranii

einen allgemeinern Typus an sich tragen, wie wir ihn bei den Àrvicolen und den ihnen

in der allgemeinen Bildung der basis cranii verwandten Ilyslrichoïden, Subungulaten und

Spalacopodoïden , also bei der ganzen Unterordnung der stachelschweinartigen Nager

wahrnehmen^).

Fasst man die Gaumenbildung, die durchbrochenen Wangenthcile der Oborkiefer, die

Bildung der Obcrkieferjochforlsatze, die Unteraugenhohienijffnungen, die foramina incisif a

und die llnterkieferwinkel naher ins Auge und vergleicht die cben genannten Organe der

Hasen mit denen der Chinchillaïden, so ergiebt sich, dass bcide ganz entschieden zwei

1) Als unverkcnnbare cxomorphisclie Aehniichkeilsbeziebungen zwischen den Leporiden und CliincMUaiden lassen

sich olTunbar die Kdrperl'orm, die Fuss- und Haarbildung, so wie die Obrgeslalt, besonders bei iajWiKm belracblen.

2) Walerhouse bat ausser den genannten aucb noch das Verhallen des f'oramen occipiale, die Geslalt des

Hinlerhaupts und seiuer Hocker, so wie die kurze Scliàdeikapsel als Hasenàhnlicbkeilen angefiibrl. Es zeigen aber

scbon hierin Lepus und Lagomys ein rerscbiedenes Verhallen. Die genaunlen KeonzeicbeD lassen sich daher, so viel

ich weiss, nicbt veraligemeinern.
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veischiedencn craniologischen Typen angehoien, wie dies bereits auch VVaterhousc an-

deutet. Im AUgcmeiiien diirfte man daher die Clnnchillaïden , wenn man blos nach exo-

niorphischen Verhaltnissen urtluMlt, als Mittclglieder zwisclien den hasen- und stachclschwein-

artigeii Nagern, nauieotlich der Famille dor Spalacopodoïden, wegen der so nahen Bezie-

hun"- dcr Chinchillen zu Habrocoiniis betrachten kijnnca. Craiiiologisch stehen sle obne

Frao^e dcm Ilystrichoïdenlypus offonbar weit iiaher aïs dem Typus der Hasen. Sie erschei-

ncn deshalb aucb im Ganzen, hinsicbllicb des Scbadelbaues, wegen des eben ausgespro-

cbenen Verhaltnisses,selbst den IMiiusen verwandter als den Hasen, da der IJyslrichinentypus

streng genommen als ein modifizirter Mdusetypiis (siebe oben) angesehen werden kann.

§7.

Einige Worle iiber die Verwandtschaft der ChinchiUdiden mit den Castoroïden.

Der eben angedeutetcn Beziehungen ungeacbtet, stehen die CUinchillaïden den in ein-

zelnen Beziehungen gewissermaasson die Mille zwischen Sciuroiden und Anicolen hallenden

Castoroideii nicht blos durch die dieser Famille ganz fremden echten Hystrichoïdemhn-

lichkeiten (doppelte, niedrige Oberkieferjochfortsalzc, grosse Unteraugenhohlenlocher, ab-

weichende Kinn-, Winkel- und Kronenforlsatzbildung des Unlerkiefcrs u. s. w.) ziemlich

fern, namentlich ferner als die niehr ariicolenartigen, ecliten Hystrichoïdcn, wie namentlich

Erclhizoïi und die Spalacopodoïden. Nur der wenigstens bei Lagidium zum Thrânenbeine

reichende Oberkieferfortsatz des Jochbeins und der lange Gehorgang, konnen als freilich

cntfernte, bei Erelhizon fehlende, Biberahniichkeiten gedeutet werden.

§ 8.

Eintheilung der Ckinchillaulen.

Man bat die Chinchilla"s in zwei Abtheilungen gebracht, {Chinchilla's der Ebenen

und der Berge) die sich nach Waterhousc (Ilist. of Mammal. II) auf folgende VVeise

uaterscheiden:

J. Chinchillen der Ebenen Lagostomi ^).

Der Schadel ist in allen Tbeilen kraftiger, der Hinterhaupts- und Keilbeinkorper

breiter. Die kiàrzern^ (etwa \'^ der Lange der Backenzahualveolen gleichen) foramina in-

cisii'a stehen weiter von den Schneideziihnen. Auf der Oberscite des Schâdels ragt keine

dem Gehijrorgang angehiirige Auflreibung vor. Die Ilinterhauptsschuppe bietet einen an-

schnlichen Querkamm, auf welchem ein von den Scheitelbeinen entstehender Langskamm

1) AbbiMungen des Schadels von Layostomiis trkhodacUjlns bei Brookes Trans. of Ihe Linn. Soc. XVII tab. 9

und Waterhouse Mammal. PI. 10 Fig. 3.
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sich fortsetzt. Die Scblafengruben sind daher tiefer. Die Joclibogen erscbeinon krâftiger
und die Nascnbeine brciter. Der Unteraugenhijblennerve veiiauft in einem eigenen, kleinen

Canal. Der Unterkiefer bietet nur kleine, stark nacb vorn iiud iintcn goriickte Kronenfort-
sâtze und eiue kraftigcre, vom Gelenkhocker scbief nach aiisson gebcnde Leiste. Mit Aus-
nabme des hintern, obern, dreibliittrigen, bestehen aile Backenzabne nur ans zwei Plâttcben.

Gcn. Lagoslomus Brookes.

B. BERG-Cni\cHiLL'AS ChinchUlae.

Der Keilbein- und Ilinterhauptskorper sind scbmalcr. Der Ilinterbaupts- und Scbei-

telkamm feblen. Die verlangerten, etvva oder fast die Liinge der Backcnzabnalvcolen er-

reicbenden forumina incisiva nâliern sich vorn den Schneidezabnen. Die hullue werden

durch die aufgetriebenen Zitzenthcile und obern Seitentbeile des Schiafenbeins, so wie des

Hinterbaupls ansebnlich [Erioiiiys) oder nur schwach {Lagidium) verstarkt. Die Scblafengruben

sind kiirzer und flacher, die Jochbogen scbwachcr, die Nasenbeine scbmliler. Der cio-ene

Canal fiir den Unleraugenhohlennerven febit. Der Unterkiefer besitzt einen etwas grossern,

der untern Ilalfte des Gelenkfortsatzes opponirten Kronenfortsatz, und eine wenicer krafti«>e

schief vom Gelenkhocker nach aussen gehende Leiste. Aile Backenzahne bestehen aus drel

Plâttchen.

Gen. Eriomys Gen. Lagidium ').

CAPITEL XIII.

Craniologisclie Uiitersiicliungen iiber die Ileinioiiyclioïden^).
{Subungulala llligcr).

Geschichtliche Bemerkungen.

llligcr war der erste, der die einander ofTenbar nahe verwandten siidamerikanischen

Gattungen Coelogeiiys, Dasyprocta, Cavia und Hydrochoerus als Glieder einer Familie be-

trachtete und dieselbe mit dem einen ihrcr aussern Ilauptcharaktere andeutenden Namen

1) Abbildiingen dos Schadels und Skelels von Lagidium und Eriomys sieheii bel Benne t Transact. of (lie Zool. Soc.

1. Pi. G und 7. Schadelansiclilcn von Erinmys uiid Lagidium lieferte Waterbouse Hist. of Mamm. IL PI. 10 F. 1,2.

2) Will man folgerechl aile Familien auf l'/es, iilae oder ida enden lassen, so kann die Illiger'sche Be-

nennung Siibiingtilala nicbl beibehallen werden , sondern muss mit einer Griecbischea verlauscht werden. Ich

ecblage daher als Uebcrselzung des Illiger'scben Namens die Bezoichnung Ilemini/choides (von 'H|j.'t. semi und 'ovu^

ungiila) vor, nacbdcm ich vergebons darnach geslrebt einen passenden Faniiliennanien einer der ani mcisten lypischen

Galtungen Cavia oder Dasyprocta zu entlehnen, da beide bereits znr ÂuTstellung von Familien in einem andern

Sinne herbalten mussten, milhin zur Vermeidung jeder Verwechselung keine Riicksicht Gnden konnleu.
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der Subitiit/idala bezeichnete. Gotth. Fischer fiihrte sie als Cafiae au(. — Oken {Katur-

gescJi. 1 Âusgabe) vereinte die Flaseii damit und beirachtete aile so ziisammengeslellte

Gattungcn als llascn. — G. Cuvier zieht die I lliger'sclien Subungutalen nebst Ilyslrix

und den Leporinen zu seiner Ablbeilung der Nager mit rudimentaren Schliisseibeinen.

Dassclbe thaten Ranzani und Desmarest. — Fleming stellte sie nebst Lepus, Lagomys,

Georychtis, Echimys, Myoxus, Fiber, Arvicola und Castor zu seinen flachzahnigen her-

bk'oren Nagern.— Fr. Cuvier foigte im Wesentlichen Fleming. — Latreille bezeich-

nete die Subiingulaten als Dasypoïdes. — Lesson {Manuel, 1827) foigt im Wesentlichen

Latreille.— Zenker wAnale A\e. Subuiigulalen in Caiiae um.— Eichwald foigte llliger.—
Bonaparte (Saggio) behieit zvvar die llliger'schen Namen der Familie bei, fiigte ihr

aber die Gattnng Lagostomus hinzu. — VYiegmann foigte in der Begrenzung der Sub-

ungidaten ganz llliger, ebeu so Van der Hoeven [IJandb. i Ausg.) — Duvernoy be-

zeichnete (ISS't) die fragliche Familie als Les Caviais. — Swainson foigte im Wesent-

lichen G. Cuvier. — Bei Oken (Naiurgesch. 2, Ausg.) >\ird die fragliche F'amilie als e

Meerschweinchen seiner Abtbeilung III (Laufmause) aufgefdhrt. — Waterhouse verleibte

sie (1838) seiner II. Nagerabtheilung, den llystricina ein. Etwas spatcr brachte er wegen

Aehnlichheit des Zahnbaues die Gattungen Dasyprocla und Coelogenys zu den Hystricidae,

>\ahrend er aus den Gattungen Cavia, Kerodon, Dolichotis und Uydrochoerus seine Gruppe

der Cavidae errichtete. — Pouchet glaubt die Familie der Subungulaten passender aïs

Famdle des Marcheurs bezeicbnen zu kijnnen, wozu man den Grund nicht aufzulinden

vermag. — A. Wagner behieit die llliger'schen Subungulaten bei, theilte sie aber nach

dem Bau der Zahne in zwei Ablheilungen. — Lesson (Tableau) \\ahlte fiir die im llli-

ger'schen Sinne begrenzte Familie die Benennung Cavidae.— In der List of spécimens of

the Brilish Muséum werden die Subungulaten unter den Hystricidae {II) in den Ablhei-

lungen c. Dasyproctina (Dasyprocta, Dolichotis, Coelogenys) — d. Hydrochoerina {Hydro-

choerus) und e. Cavina [Cacia und Kerodon) aufgefiihrt. — Gravenhorst zieht IJyrax zu

den Subungulaten. — Carpenter bezeichnct die lelzlgenannte F'amilie als Cavidae. —
Schinz foIgt llliger und Wagner. — Bonaparte {Catalogo und Conspectus) zerfallt

nach Waterhouse's Vorgange die Subungulaten in VII Dasyproctidae mit der einzigen

Unterfamilie Dasyproctina und in X Cavidae, die in Cavina und Hydrochoerina zertheilt

werden. — In der History of Mammal. von Waterhouse eroffnet die Unterfamilie der

Cavini (mit den Gattungen Dolichotis, Cavia und Hydroclioerus) die Abtheilungen der

Hystriclioïden, wjihrend die andern Subungulaten (die Gattungen Coelogenys und Dasy-

procta) als Bestandtheile der Subfamilia F. Dasyproctina aiso weit davon, namentlich durch

die Chinchillina, Octodonlini und Echimyini getrennt erscheinen.— Gervais schliesst als

Chloromyina die Gattuug Dasyprocta und als Coelogenina die Gattung Coelogenys seiner

Familie der Hystriciden {flystricidae) an, wiihrend er diejenigen Formen, deren Backenzahnc

aus Pbitten zusammengesetzt werden {Doliclioiis, Kerodon, Cavia und Uydrochoerus als

Familie Caviadae auffiihrt, die er in Keroduntina uml Hydrochoerina zerfallt. — Krauss,

Berthold und Burmeister folgen A. Wagner.
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% 2.

Eigene Bemerkungen iiber die Beibehaltung der Familie der Siibungulalen.

Ich tnuss einerseits geslelicn, dass ich den Ansichten Waterliouse's, Bonaparte's

und Gervais's, nicht beistimmen kann, wonn es sich darum handclt die Caiina und Da-

syproctina als gleichwerthige Gruppen mit den Chinchillina, Octodontiiia und Echimyina

anzusehen oder gar die drei letztgcnannten Abtheilungen zwischen die Caiina und DasY-

proctina einzuschieben. Waterhouse {Hisl. Mainmal. II. p. 158) meint zwar die beiden

eben er^-vahnten Gruppen stiinden eiuander nicht so nahe, wie man gewcihnlich glaube,

da sich zwischen beiden zahheiche AbvYeichungen im Schiidel- und Skeletbau fiinden. Aïs

solche osteologische Charaktcre seiner Cacina im Gegensatz zu den Dasyproctina und an-

dern seiner Unterfamilien der Ilystriciden nennt Waterhouse (a. a. 0.) namenthch die

aus Platten gebildeten, wurzcllosen, nach vorn convergirenden, eincm dreicckigen, vorn

zugespitzten Gaumentheil inserirten Backenzahne, die kurzen Schneidezahne, eine auf der

Aussenflache des Unterkicfeis bemerkbare, dem ersten Backenzahn gegeniiber beginnende

und hinten zum Geleiikfortsatz aufsteigende, ihnen cigenthiimliche Leiste, so wie die

weit nach hinten, iiber die processus condyloidei hinausragenden, unter dem Zahntheil

des Kiefers bleibendeu, unten mit einem gekriimmten Rande versehenen Unterkieferwinkel

und den Mangel der Schliisselbcine. Der genauere Vergleich der Schudel der Gattun»^

Cacia und Ilydrochoerus zcigte mir indessen, dass, mit Ausnahme der Backenzahne, bei den

Cavina und Dasyproctina die von VYaterhouse angegebenen craniologischen Ab^\eichungen

keineswegs so scharf und gesondert hervortreten, wie dies der genannte, ausgezeichnete

englischc Naturforscher angiebt. Die von ihm den Cavina aïs eine Eigenthiimlichkeit zu-

geschriebene Leiste finde ich allerdings bei ihnen stark entwickelt. Sie ist indessen auch

bei Coelof/enys, nur vicl schwiicher und niphr aïs Andeutung vorhandcn; ja genau ge-

nommen fuidet sich eine der genannten functionell entsprechende, nur mehr nach unten

geschobene und nach oben nicht zu den Gelcnkfortsatzen, sondern nach unten auf die Kiefer-

winkel forfgesetzte Leiste bei Myopolamus und eine der der Caiina noch ahnlichere zum
Gclenkfortsatz hinaufsteigende, nur kiirzero, bei Ctenodactylus. Sclbst bei Erelhizon und

Cercolabes ist der obère (Gclenktheil) der fraglichen Leiste vorhanden, ebenso bei La(ii-

dium und Ctenomys, ja selbst, freilich nur hochst rudimentar, bei Pelromys und Octodon

angedeutet'). Die hintern Unterkieferwinkel, in deren Bildung iibrigens die Caràja unter sich

1) Die erwahnte, iiberhaupt nur fiir die Muskelinserlion beslimmle, aiso physiologiscli wenig bedeutende

Leiste, (Kamm) des Unterkiefers von Myopolamus darf nicht blos deshalb, weil auch bei Ctenoiactijlus eine solche

vorkomnit, fiir einen Anklang an die Cavini erkiàrt werden, sondern nidchle um so mehr als solcher gellen, da

die fraghche Leiste von Hydrochoerus nach hinten auch einen freilich sehr niedrigen und stumpfen Schenkel gegen

die Kieferwinkel ausschickt.

Jlém. se. nat. T. VII. 35
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zum Theil bcdeuteud abwoichen') sind unten zwar mcist, zuweilen abor auch, wie bei

Paca, kaum mehr zugerundet, oder fast gerade, wie bei Dasyprocta. Sie ragen iibrigens bei

manchen Caiini, namentlich Ilydrochoerus , nur wenig mohr nacb hintcn iiber don pro-

cessus condyloideus hinaus aïs beim Paca. Der Mangcl der Schliisselbeine findet sicb nicht

blos bei den Caiini, sondern aucb bei den DasyprocUni. Die Dasyprocttni und Caiini

%\'eicben freilich durch den Bau der Backenzahne und ihre Stellung, so wie die dreieckige

Gestalt des hintern, zwischen ihnen befindlichen Theiles des Gaumens bedeutend von ein-

ander ab. Wenn man aber weiss, dass in der Familie der Myoïden und Spalacoïden wur-

zeilose, aus Schuielzprismen (ziemlicb abnlich denen der Caciiii) zusammengosetzte Ziihne,

nebst echten Wurzelzahnen mit bockrigen oder scbnielzfaltigon Kronen, denen der Dasy-

proctini mehr oder weniger vergleichbar, vorkommen, so môchte der Bau der Backenzahne

allein kaum ein zur Familien-Trennung hinreichendes Unterscheidungskennzeichen abgeben.

Dasselbe liisst sich von der Stellung der Backenzahne und der Gestalt des Gaumens be-

hauplen. Den hauptsachlichsten Stiitzpunct einor solchen Annahme bieten die Uyslrichoklen

und besonders die Spalacopodoïden {Psammoryctinen s. Orycteriiia Wagner). Bei den

Philogaecn [IJystrix) unter den Hystrichoïden ist der Gaumen zwischen den Backenzahnen

viereckig und dièse slehen in parailelen Reihen, wiihrend bei den Philodendren , beson-

ders bei Erethizon, der Gaumen sehr merklich verengt (fast dreieckig) ist und die Backen-

zahne nach vorn convergiren. Unter den Spalacopodoïden bemerkt man noch deutiicher

aile Uebergange von einem zwischen den parallel in lleihen stehenden Backenzahnen liing-

lich-viereckigen {Loncheres, Petroinys, Ilahrocomus) Gaumen an durch Spalacopus, Cteno-

mys, Ctenodaclylus, Oclodon u. s. w. hindurch bis zu den vorn spitzdreieckigen, aussen

von stark convergirenden Backenziihuen begrenzten der Gattung Myopotamus. — Da dem-

nach mit Ausnahme des aus obigen Griinden unzulassigen Verhaltens der Backenzahne und

der Gaumcngestalt kein palpabeles craniologisches, oder sonstiges osteologisches Kennzei-

chen die von Wa ter ho use und Andern ausgesprochene scharfe Trennung der Caiini

und Dasyproctini zu rechtfertigen vermag, und es auch mir, trotz wiederholter Forschun-

gen, nicht gelang ein solches aufzufinden, so kann ich nur mit Illiger und seinen Nach-

folgorn, namentlich unter Andern auch dera trefflichen A. Wagner und Burmeister die

SuOungidaten nach IMaassgabe ibrer so sehr iibereinstimmenden iiussern Merkmale fUr eine

wohl begriindete Familie erkliiren, wahrend die Waterhouse'schen Cavini und Dasyproctini

als Unterabtheiiungen (Unterfamilien) derselbcn allerdings Beachtung verdienen. Man wird

um so mehr in dieser Ansicht bestarkt und auf den Gesammtbau zur Unterscheidung der

Familien hingewiesen, da die im Bctreff dcsselben sehr abweichenden Hystrichoïden den

1) Bei der Gatluag Cavia enlspringen z.B. die mehr oder weniger scharf zugospitzten Winkel aus der aussern

Kicferwand, wie bei alleo echten Hysiriciden, wahrend sie bei Ilydrochoerus, wie bei den Myotden, (!) ihren Ur-

spruug aus dem ganzen untern Kieferrande nebmcn und in eine breitere, hdhere, slumpf zugerandete, plalle, kiirzere

Spitzo enden, die weniger nach hinten als bei den meislen Cavien sich erslreckt.
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Hemionychoiden (Subungulaten) osteologisch nahe kommen. Auch bestehen zwischen ihnen

und dcn Spalacopodoïdeii und Chinchillaiden iiinige osteologische Verwandtschaftsverhalt-

nisse. Ueberhaupt lasseii sich, (siehe oben) die einzelnen Gruppen des Hystricinen-Typiis

kaum immer durcb ganz scharfe, wichtigere osteologiscbe Kennzeicben sondern, und
bielen so weit meine Erfahrungen rcicben, ohne stetige Deriicksichligung des Gcsammt-
bauos keine giiiigeude Kennzeicben zur Trennung in Familien.

$• 3.

Craniologiscbe Charakteristik und Verwandtschaften der Halbhufer

Taf. X. Fig. 1 — 8. Dasyprocta Aguti.

Die der der Hyslrichoiden sehr ahnliche, miissig grosse, etwa umgekehrt etwas lang-

lich-herzformige llirnkapsel ist zwischen den Jocbfortsaizen des Scbliifenbeins am breitesten,

hinten aber mebr oder minder verschmâiert und glcichzeitig an den Seiten durcb mehr

oder minder liefe, ziemUcb breite, oben und hinlen meist durcb oft ziemlicb ansebnliche

Knocbenkamme oder Leisten begrenzte Schlafengruben eingedriickt. Der vordere Saura der

Ilinterbauptsscbuppe tritt im Gegensatz zu den Hyslrichoiden bctracbtlich flacbenarlig auf

die Oberseite des Schadeis, und zeigt sicb dadurch mebr dem der Psammoryctinen {Spa-

lacopodoïdcn) und ChincJiUlaïdeii abniich. Die vorn und hinten fast gleich breiten, meist

eine ansebnliche Breite bieteuden Stirnbeine besitzen einen ansebnlicben Augenbraunbogen

und eine unter ihm liegende, ticfe, halbmondformige Augengrube. Der Augenbraunbogen

sendet meist {Dasyprocla^ Coclo(/enys, Hydrochoerus) hinten einen Fortsatz aus, der sicb

stets mit cinem aus dem obern Winkel der Schlafenschuppe hervortretenden, kleinen

Forlsatze vereint; ein Verbaltniss, das auch bei manchen Hyslrichoiden (Erelhizon) angedeu-

tet ist. Der vordere Saum der Schlafenbeinscbuppen besitzt meist keinen perpendiculiiren

Langskamm und bietct dadurch eino ziemlicb palpabele Abweichung von den Ilystrichoïden,

die indessen nicht ganz durcbgreift, da Coelogenys die fraglicbe Leiste ziemlicb deutlich

zeigt und Hydrochoerus eine Art Rudiment davon bietet. Die Zwischenscheitelbeine ver-

schmelzen sehr friib. Das im Verbaltniss betracbtliche, obère Ende der ïhranenbeine ragt

als ansebnliche, etwa die Iliilfte der vordern Augenboblenwand bildende, den neben ihn

liegeuden schmalern, oft nur randartigen Theil der obern Wurzel der Oberkieferjoch-

fortsatze aa Breite weit, mindestens um das doppelte, meist noch vielmebr, iibertreffende,

drei- oder viereckige FlJiche in einem solchen Grade nach oben wie bei sehr wenigen

andern Nagern (z.B. Clenodactylus , Clenomys, Lagidiuin). Das untere plattenfôrmige Ende tritt

1) Schadel dicser Famille sind ausser bei D'Alton (Skelete der ^'agethiere Ablli. I. Taf. V. {Cavia Paca) Taf.

YlII. a. b. c. [Hydrochoerus capybara cranium) und m n. (Cavia Cobaya craniitm), ferner Abth. II. Taf. I. [Hydrocho-

erus, Skelet] Taf. II. (Dasyprocta Atiguti, Sl.elet) so wie Ta. IV. (Cavia Apera, Skelet) dargestellt bei AVatertiouse

Hist. of lUammal. II. PI. 4 und 10 und von Rymer Jones in Todd's Cyclop, Rodentia.

*
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nur oin vvcnig, mcist gar nicht, vor der gonannten Wurzel nach vorn vor. Dcr nur am

obern Ende, in der obern llalfte (f/jfZroc/joe/-H*) geschlosseiie Thranenkanal verliuift joderseits

als gerade, pcrpendiculare odor horizontale, kiirzere {Coelogenys) oder lang-ere, nieist etwas

schraoe Rinne nach vorn und uiiindet iiber dom Grunde der obern Wurzel der Ober-

kieferjocbfortsalzc in die JNasenhohIe. Die iuissere Flache der sehr verschieden gebildelen,

nanientlich hiJheren, oft sehr hohen, und dann kiirzern {Coelogenys, Hydrochoerus) , oder

niedrigern und dann langcrn [Onia, Dasyprocta) Jochbeine ist eben und springt weder

auf dem obern Rande, nocb auf dein untcrn in eincn VVinkel oder Forlsatz vor. Die Un-

teraugenhohlenlochcr sind unten breiter als hocb, und dann dreieckig {Coelogenys, Hy-

drochoerus), oft dagegen {Cacia, Coelogenys) niedrig, indem sie sich bei don beiden letzt-

•ïenannlen Gattun^en stark zur Seite und nach hinten ausdehnen und eine fast nieren-

formige Gestalt annehmen. — Die foramina incisha sind zvvar mcist kurz, zuweilen aber

auch ziemlich Kang {Hydrochoerus). Sie vverden entweder fast nur, oder nur vom Zwi-

scbeukiefer gebildet und stehen dann den Schneidezahnen naher als den Backenzahncn

{Dasyproctini) , oder sie werden ziemlich zu gleichen Theilen von den Zwischen- und

Oberkiefern zusammengesctzt und linden sich dann stels etwas niihcr oder sehr nah {Hy-

drochoerus) den Backenzahnen. Das Ictztore gilt namentlich von den Cacini. — Die am

unternRande zugerundelen oder mehr geradrandigen hinlernLnterkiefer\Ainkel enden entweder

in eine kiirzere, breitere, stumpfere mehr oder weniger zugerundete {Coelogenys, Hydro-

choerus, Tuf. X. Fig. 9) oder in eine scharfere, kiirzere oder langere, von den Seiten

mehr oder minder zusammengedriickte, mehr oder weniger gerade {Cavia, Dolkhotis,

Dasyprocla) Spitze. Die Geleukfortsiitze crscheinen stets niedrig und die Kronenfortsiitze

meist zvvar als kurzcs Spitzchen {Hydrochoerus, Coelogenys, Dasyprocla, Dolichotis) werden

aber auch zuweilen nur iheilweis durch eine vom Gelenkfortsatz gegen die Alvéole ab-

gehende, sehr niedrige Leiste') ersetzt, so bei Cmia. Die Zahl der Backenziihne ist con-

stant ^Yjj. Sie bietcn entweder schmelzfaltige Kronen und mehr oder weniger vollsliin-

dige VYurzeln oder aber sie werden aus Oliittern gebildet und besilzen dann keine abge-

setzten VVurzeln. Der Korper ist mit diinnern und steifern, oft borstenahniichen flaaren

oder nicht sellen blos mit letzteru bekleidet. Die Obrcn sind kurz, bis massig lang. Der

Schwanz erscheint als kurzer, kahler Stummel, oder fehlt ausserlich ganz. Die massig

breiten Sohlen sind nackt. An den Vorderfiissen bemerkt man ft - 5, an den Hinteifiissen

gevv()hnlich 3, seiten 5 Zehen, die meist mit hufiihnlichen Nageln und zuweilen nur {Cavia)

mit nur schwach gebogenen, aber nicht sichelfijrmig gekriimmten, huTàbnlichen Krallen

bewaffnet sind. Endlich deutet die merkwiirdige, iibereinslimmende Structur des Pénis der

Subungulaten auf ihren natiirlichen Zusammenhang hin.

Die Ilalbhufer lassen sich trotz ihrer grossen, allgemeinon craniologischen Aehnlich-

keit mit den Hyslrichuïden, die sich auch durch ahnliche, glattlliichige, unten fortsatziose

1) Genau genommen isl freilich dièse Leisie dieselbe, die bei andeni Gattungen den RroneiifortsaU mit dera

Gelenkt'ortsaU verbindet.
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Jochbeine, und ahnliche forainina incisha, so wie tlieilweis durch die Bildung der Backen-

zjihne ausspricht, leicht durch mehrere Mcrkmale davon unterscbeiden. Bei den Ilyslri-

choïden ist namentlich die obère Wurzol der OberkieferjochfortsJitze von vorn nach hintcn

comprimirt, nicht, wie bei den Subungulaten , mit Ausnahme von Dnsyprocla, von aussen

nach innen. Sic erschcint auch stets breiter (nicht schmaler) als das obère, binter ihr

b'egcnde Ende des Thrancnbeins. Das obère Tbranenbeinende ist iiberbaupt im Gegensatz

zu den Subungidaten, mit Ausnahme von flyslriv, weit kleiner und schmak-r. Der Thra-

nenkanal der Ilystrichoïden ist nicht bloss oben , sondcrn auch untcn ganz geschlossen.

Die meist perpendiculiiren Unteraugenhoblonlocher der Ilystrichoïden wenden sich, mit

Ausnahme von Hyslrix, nicht mit der Aussenhalfte nach binten, und offnen sich vorn stets

vor dem vordern Stirnbeinrande, nicht (meist weit) binter demselben, wie bei allen Sub-

ungulaten. Die Unterkieferwinkel der Ilystrichoïden enden entweder rechtwinklig: (Hyslrix);

ragen also nar wenig nach binten iiber den Gelenkfortsatz, oder sic laufen in eine von oben

nach unten zusammengeJriickle (Ercthizon, Cercoiabes), nicht aber wie bei don Subun-

gulaten, seitlich comprimirte, stumpfere, breitere oder scbmalere, schJirfere Spitze aus.

Die Ilystrichoïden weichen dann ausserlich durch die theilweis oder grôsstentheils aus

Stacheln bestehenden Korperbedeckung, die breiten Sohlen, die stets mit gekriimmtcn

Krallen bewaffneten Zehen und den stets behaarten oder mit Stacheln beselzten, entwik-

kelten, oft sogar langen , windenden und greifenden Schwanz ab.

Viel schwieriger als von den Ilystrichoïden lasseu sich die Subungulaten von den

Spalacopodoïden [Psammoryctinen) unterscbeiden. Aïs das einzige durcbgreifende Merkmal

tritt bei den Letztern das in seiner untern Hiilfte stets der Lange nach breit gefurchte,

am untern Rande in einen Winkel oder Fortsntz vorgezogene Jochbein auf. Als mehr

oder weniger nambafte Ilulfsmerkmalc zur Unterscheidung der Spalacopodoïden lassen sich

ihre in der Regel (d. h. selbst bei alten Individienj gesonderten Zwischenscheitelbeine, ihre

meist [Capromys ausgenommen) vor oder gegeniiber, wenigstens kaum binter, dem vordern

Rande der Stirnbeine und obern Rande der INasenbeine nach vorn geiiffneten, meist so

hohen als breiten oder etwas hiibern, gewohnlich perpendiculiiren, niemals wie bei Cavia

und Coelogenys der Quere nach niereiiformigen, Unteraugenhiihlenoffnungen, ferner das

hintcn, besonders in der Mitte, niedrigere Ilinterhaupt, und die kleinern, oft nur */, oder

weniger der Grosse der Unteraugenhoblenoffnungen betragenden, bei den Subungulaten,

mit Ausnahme von Cavia, stets iiber die llalfte der Unteraugenhoblenoffnungen betragenden

Nascnbffnungen betracbten. Als osteologische Hauptabweichung sind endiich die bei den

Spalacopodoïden stets vorhandenen Scbliisselbeiiie zu erwahnen. In Bczug auf den iiussern

Bau steben die Spalacopodoïden im Ganzen den Subungulaten, namentlich der Gattung

Cavia, naher als die andern Ilystricinen-Familien. Ilinsichtiich der Behaarung bieten freilich

die Spalacopodoïden ein so verschiedenes Verbalten, dass daraus ki'in durchgreifendes un-

terscheidendes iMerkmal bergeleitet werden kann. Bei keiner der bis jetzt bek.innten Spa-

lacopodoïden felilt iibrigens der iiussere Schwanz ganz uni ist imiiier behaart. Die Zehen
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(?(. — 5) der Spalacopodoïden sied iibrigens stets mit wahrcn, gebogenen Kiallnageln be-

waffnet.

Oligicicli die Chiiichillaïden sclion im iiussern Korperbaii, namentiich durch die stark

cntwickelton, grosscn, zuweilcn ziemlich langen {Layidium) Oliren, die verlangerteii Ilin-

teifiissc, die siimmtlich mit Krallnagelii bewaffoeten Zehen, die mit zaïten Plauinhaaren

ausgestattete Korperbehaarung, so wie den buschigen Schwanz sich von den Ilalbliufern

untercheiden, so hait es auch bei ihnen schwer, einige durcbgreifendcre craniologische

Kennzcichen zu findcii. Worin dièse besteben wurde schon obcn bei der Erlauterung der

craniologischen Veiwandlschaflen der CJiinchillaïden (§ 5) niiber angegeben. Erwagt man

nun die nabe craniologische Verwandtschaft der fragh'cheii Griippe mit den Subungidaten,

so ergiebt sich, dass sie hierin nur wenig sich unterscheidcn. Die aussern Kennzeiclien und

die ScJdusselbcine , die bei den Chinchdluïden vollstândig sind, diirften daher bis jetzt die

Hauptcharakterc liefern , woraus dann abermals hervorgeht, dass die Craniologie an und

fiir sich nicht ausrcicbe, uni wabrhaft natijrlicbe Ablheilungen z« bilden, wozu offenbar

die Chinchitlaulcn gchciren.

Man hat, besouders nach Maassgabe der bochbeinigen, mit einem einigermaassen ha-

senartigen, eine gcspaltene Oberlippe, aber nur kurze, gerundete Ohren bietenden Kopfe

und einem gestrecktorn Korpcr versehcnen Jc/utis, schon friiher die Subungulalen als in

manchen Ceziehungen liasenahnlirhe Formen betrachlet. Abgesehen davon, dass sie durch

ihre Nagelbildung und die schwach behaarten Zehen, so wie durch die Art des Verhaitens

des rudimentaren Schwanzes und der steifern Ilaare von den ccbten Hasen bedeutend ab-

weichen, besondcrs wenn man die kurzbeinigen, steif- und sparlicher behaarten, piumporn

Paca's und Capibara's, Avovon die letztern, wie die Cmien, nicht einmal eine gespaitcne

Oberlippe besitzen, in den Krois der Untersuchungcn zieht. Es lassen sich freilich einer-

seits die kurzohrigen, ungeschwunzten Lagomys mit den Cavien, dann andererseits Dasy-

procta und namentiich Dolichotis in formeller Beziehung mit den Hasen vergleichen. Do-

lichotis mochte ihnen, abgesehen von der unten nur vor den Ziihnen winklig ausgeschweiften

Oberlippe, *\t^n unten kahlen Zehen und Tarsen, und dem zwar hasenahnlichen, aber nur

am Gruiule behaarten, am Ende kahlen Schwanze am nachsten kommen. Der Schadel der

Halbhufcr bietet indessen genau genommen, keine allgemeine, durchgreifende Beziehungen

zu den [lasen. Die, wie eben erwiihnt, in exomorphischer Uinsicht aus der Zabi der He-

mionychoïdcn am meisten haseniihnlichen Dolichotis treten iibrigcns craniologisch nach

Waterhouse [Mamin. IL p. 157) durch die kurze, tiefc und gebogene Hirnkapsel des

Schadels, den sehr entwickelten Gesicbtstheil desselben, die breitcn, convexen Nasenbeine,

die ansehnlichen, mit einem starken Orbitalbogen versehenen Augenhohlen und den sehr

kurzen Gaumen der Gattung Lepus gleichfalls naher als die andern Cavinen. Die im Ha-

bitus ebcnfalls sehr hasenabiilichen Dasyprocten , niihern sich ausserdem nach meinen Un-

tersuchungcn durch die gestreckte Schiidelform, die nach hinten und unten gesenkte

Hirnkapsel, den scharfen, hinlern Augenbrauubogenfortsatz und die parallelen Reihen der
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Backenzaline den Ilaseii, weichen aber durcli die dcm Typus der Hystricinen zukommenden

Eigenthiimlichkeiten (Bildung- der Oberkieferjoclifortsatze und Unteraugonhohlenlocber, so

wie der bintern Unterkieferwinkel) ferner diirch die nicbt durclibrocbencn Wangentbeile,

den zwiscben den vordcrn Backenziihnen geschlossenen Gaumen, die den Schiieideziibnen

genaberten, kurzen, nicht sonderlich breiten foramina incisiva und durch die mit Wurzeln

und schmeizfaltigen Kronen versebenen Backenziibne nambaft ab. Was die weniger, im

Ilabitus, wobi aber hinsichtlich desBaues der Backen;'.;ibne, basenarligcn5'HiH/i(/î;/otoi bctrifft,

so erinnern die bintern Unterkieferwinkel von Coeloyenys nicbt blos durcb ibre Gestalt, son-

dern aucb durcb ibren von dem aller andcrn bekannten Hystrichomorpheii abweichenden

Ursprung deullicb an die Hasen. Die die processus coronoidei vertretende Leiste der Gat-

tungen Cavia und Dolichotis entspricbt offenbar einer abniicbcn, nur weniger nach vorn

ausgedebnten, von Leims. — Uebrigons erscbeint merkwiirdig genug der Scbadel des

plumpen, ausserlicb weniger baseniibnlicben Oipybara in mancber Hinsicht bascnabnlicber

als der des Paca und der Cavien., welcbe letzlere aiso mehr zu den Spalacopodoïden aïs

zu den Hasen binncigen, wiewobl die Cavini wegen dos tiefer ausgescbnittenen Gaumens^

der liingern, den Backenziibnen nabern foramina incisiva und der blaltrigen Structur der

gleichfalls wurzellosen Backonzabne den letztern nahcr kommen'), wlihrend die Dasy-

proclen und Pakas im Detreff der parallelen Stellung der Backenzâbne an die Hasen

erinnern.

Die Castoroïden als Glieder eines dem der Ilystrichomorphen fremdern Typus konnen

mit den Hemionychoïden (Subungulateii) in keinem sonderlichen innigern, verwandtscbaft-

lichen, craniologiscben Zusammenbange stchen. Am nâcbsten mochten ibnen nocb aus der

Zabi der Subiinyidaten die Gattungen Dasyprocta und Coelogenys kommen. Abgesehen von

den allgemeincn Arvicoleniihnlichkeiten des Typus der Hystricinen (Bildung der Schadel-

basis und des Unterkiefers) bieten wenigstens dièse Gattungen nicht blos durch die all-

gemeine Scbadelform, und den Bau der Backenzâbne, sondern Dasyprocta noch besonders

durch die specielle Form der stark nach hinten verlangerten Fliigelbeine, nebst den zur

Verastelung sich neigenden Muscheln, aus der Zabi der Subungulaten die meiste, wiewohl

immerhin nur geringe, Aehnlichkeit mit dem Biber.

1) Waterhouse {Hist. of Mamm. II. p. 1.56) Gndet zwar die Cavien in Betreff des hinten unvollslandigen

Gaumens, der einen Theil der Keilbeino unbedeclît lasst, ebenso wegen der schmalen Keilbeinkorper und der klei-

nen Hirnhoble ganz besonders hasenàhnlich. Es zeigen indessen auch andere Ifijslricineii ein ;ihnliches Verhalten

IcU mochle daher den genaoulen Merlimalen keine allzugrosse Bedeulung beilegen. — Der kurze gebogene Hirnkasien,

der ealwickelle Gesichtslheil des Schiidels, die grossen gewôlblen N'asenknochen, die slarken, gespallencn Orbilalbogen

und der sehr kurze, knbcberne Gaumen von Dolichotis verralhen dagegen offenbar, wie Walorhouse rail Recht

bemerkt, uambafte Uebereinstimmungcn mit Lepus.
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Zoologie.

Classification der Halbhufer.

Die Subungulalen oder formgemasscr prazisirt die IJemionycho'iden zcrfallen in die

Unterfamilien Dasyproclini und Caiini, woran ich nur folgcnde Charaktere aufûnden konnte.

Subfaiiiilia !• Dasyproctiiii.

Subfam. Dasyproctina Waterb. Fani. Dasyproctidae al.

Fossae pterygoideae parum profundae, facie externa satis apertae. Processus pterygoidei

interni ossium palalinorum partem posteriorem altitudine superantes. Pars palatina inter

molares obvia quadrata vel oblongo-quadrata, parte antcriore cjus posteriore haud angus-

tiore. Foramina incisiva in aperturam subcordiformem conniventia , ab ossibus intermaxilla-

ribus tantum formata, dentibus intisivis magis quam molaribus approximata. Crista e condy-

loriim mandibulae facie externa sub molaribus antrorsum tendcns parum evoluta [Coelofjenys)

vel vix indicata [Dasyprocta). Canalis inframaxillaris apertura superior in processus con-

dyloidei partis basalis facie interna conspicua. Molares radicati vel semiradicati, in séries

parallelas dispositi, coronis substantiae vitreae plicis munilis instructi. — Labrum fissum.

Pedes digitis 5 — 3 vel 5 — 5.

Gênera Dasyprocta et Coclogenys.

Siibfainilia II. Cavini.

Fam. Cavidae alior. Caviina Waterh.

Fossae pterygoideae plus minusve profundae et clausae^ infundibuliformes. Proces-

sus pterygoidei interni ossa palatina haud vel vix superantes. Pars palatina inter molares

obvia triangularis, parte anteriore acutissima, posteriore multo latiore. Foramina incisiva

oblongo-lincaria, ab ossibus incisis et maxillis formata, magis dentibus molaribus quam in-

cisivis approximata. Crista e condylorum mandibulae facie externa orta, sub molarium alveolis

progrediens, nec non fossa supra hancce cristam conspicua admodum evolutae. Canalis infra-

maxillaris apertura superior sub molari ultimo observanda, Molares eradicati , e lamellis

compositi, postice divergentes, antice convergentes. Labium superius inlegrum. Antipedes

tetradactyli, postici tridactyli.

Sectio a. Philogaei.

Palatum postice profunde trianguli forma excisum. Ossa zygomatica cum arcu zygo-

matico humilia. Foramina infraorbitalia reniforniia. Mandibulae anguli e pariete laterali

originem ducentes. Digiti liberi. Formae terrestres.

Gênera Cayia et Dolicholis.
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Sectio B. tlydrobii.

Palatiim posticc in medio tnincatnm, haud oxcisum. Ossa zygomatica cum arcu zy-

gomatico allissima. Foramina infraorltitalia triangiilaria. Mandibulac anguli e loto marginc

inferiore mandibulae origincui ducentcs. Digili mcnibranis natatoriis brcvibus conjuncti.

Formap amphibiae.

Genu* HyJrochoerus.

BezieLungen der L'nlerfamilien der Ilalbbufer iirid ihrer Gattungen zii einandor.

So gut sich aucli, vvie aus der eben gelieferlcn Cbaiaktcrislik der bcidon vorstehcnden

Untcrfamilien erbellt, dicsclben von cinander abgrenzen lassen, so nahe sind ubrigcns die

Dcziehungen, in welchen aile einzolne Gattungcn dorsolben zu oinander stehcn. Es scheint

daher, obgleich schon oben darauf boziiglicbe Andcutungcn gcmacht \Turden, nicbt ubor-

fliissig einige nahere, dosfallsige Beweise bcizubringen, um die craniologische Familienein-

hcit der Halbhufcr in ein noch hclieres Litbt zu sctzen.

Cavi'a kommt mit Coelogenys durcb die ini Veihaitniss zu Dasyprocta schmalere,

convc.xere Stirn und die qucren, nierenformigen L nteraugenbohleniocher iibcrcin. Durch

die genannten Uobereinstimmungen weicht iibrigens Cmia nicht blos von Dasyprocta,

sondorn sogar von Ilydrochoerus ab. — Durch die niedrigen Jochbogen, nanientlich die

eine gcringe Hohe bietenden Jocbbeine, ebenso wie durch die zugespiliten, bintcrn Un-

tcrkieferwinkel, stinimt Cavia mit Dasyprocta. Durch die Gestalt der Uirnkapsel kommen
Caiia, Dasyprocta und Coelogenys mehr untcr einander aïs mit Ilydrochoerus iibercin.

—

Dasyprocta ahneit Ilydrochoerus durch die Gestalt des von oben betrachteten Schiidels im

Allgemeincn, ferner durch das Vorhandenscin von klcincn processus coroiioidei, ganz

besonders aber durch die Bildung der Unterangenhohlenoflhungen.— Coelogenys und Ily-

drochoerus stimmen durch die hiihern, breitcrn Jochbogen, das sehr hohe Jochbein und

die Gestalt der bei beiden mit cineni kleiuen Kronenfortsatz versehenen Lnterkiefer

iiberein.

Die Gattungcn Cavia und Doliclioti's einerseits, so W\c Dasyprocta andererseits sind

craniologisch als normale, typische Formen anzuschcn. Es lassen sich dagegen, die Gat-

tungcn Ilydrochoerus einerscifs und Coelogenys andererseits als in craniologischcr llinsicht

anomale Gestalten botrachtcn, iihnlich wie wir dics bereits bei den Spalacoiden und Di-

podoïden in Bczug auf die Gattungen Spalax, Dlyospalax, Pedetes u. s. w. sahen.

Ilydrochoerus ^veicht durch die abgeplattete Oberseite des Schiidels, den wulstig vor-

tretendcn IJinterhaupts- und Keilbeinkorper, die ungemein langcn, sicheiformigen (nebst

der platten 0])crs('ile des Schiidels an Myopotainus erinnernden) Zitzenfortsiitze des Hin-

terliaupts, don liinten in der iMilte nicht ausgeschneiften, sondern gerad abgestutzlcn

Mcni. se. liai T. VII. 36
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Gaumen, der jederseits neben der Alvéole einen drcieckigcn Eindruck und eincn sich mit

dcm inncrn Keilbeinfliigel vereinenden Fortsatz absendct, fcruer diirch die langlichcn, be-

tracbtlichcn foramina inciska, die ganz gcschlossene, tiefe, tricbterformige Fiiigelgrube,

die cinon oigeiien, ansehnlichen Fortsatz an das bintere Ende der Oberkiefeialveolen ab-

sendendeii Jodifortsiitze des Schlafenbeins, die binten, besondcrs aber in der Mitte boben

Jocbbogen, die scbr boben, kurzen Jocbl)eine, die vorn ganz horizontale, von oben uach

unten zusammcngedriickte unterc Wurzel der Oberkicferjocbfortsatze, die dreieckigen Un-

tcraugenboblenlocbcr und ondlicb die gegen die bei dom Ilyslricincntypus stalt findende

Regel aus dem ganzeu untern Rande, nicbt blos aus der Seitenvvand, cntspringcnden,

unten stark zugerundeten, in cine kurze Spitze auslaufcndon , sebr ansebnlicben hintern

Winkel (Taf. X. Fig. 9) von den normalen Cavini ab. Man kann daher Ilydrochoerus

allerdings als besondere Sektion der Cui'ini bctrachten^ wie Pcdetcs unter den Dipodoïden,

um so niebr, da er als Repriisentant der Scbwimmcr unter den Sulungidalen auftrilt. De-

merkensvverth ist iibrigens nocb wie erwiihnt, dass der Scbadel von Ilydrochoerus auf

abnlicbe Weise als anomale Form unter den Halbhufern in mcbrfacber Beziobung auftritt

wie der von Pedeles unter den Dipodoïden, der von Sminthus unter den Myoïden, der

von Spalax und Myospalax unter den Spalacoïden , und cndlicb der von Ctenodactylus

unter den Spalacopodoïden , obne dass, wegen des ubi plurima nitent, die fragiicben

Gattungcn auf einen andern Platz im System Ansprucb machen konnten.

Coelocjenys, obgleicb nach IMaassgabe der Gestalt des Gaumens und der Structur der

Dackcnzahne zu den Dasyproctini geborig, bietet mebrere Abweichungen. Der von oben

gesehene Scbadel ahneit, mit Ausnabnie des mebr zusammengedriicktcn Hinterhaupts, mebr

dem der Cmien als dem der Dasyprocten. Die Untcraugenboblenliichcr kommcn ganz ent-

scbieden, wie bereits bemerkt, mit denen der Cavien in gestaltlicber Hinsicbt iiberein,

Dass die mit sebr hoben Jochbeinen ausgcstatteten Jocbbogen (mit Ausnahme der von

binten nach vorn abgeplatteten untern Wurzel der Oberkieferjocbfortsatze), dann die hin-

tern Unterkieferwinkel, mit Ausnahme ibres Ursprunges, denen von Ilydrochoerus, nicbt

aber denen von Cavia oder Dasyprocta in Bezug auf ibre Gestalt abneln, wurde ebenfalls

bemerkt. Coclogenys bietet aber ausserdem nacbstebende Eigentbiimlichkeitcn, welche die

Anomalie seiner Scbadeiform ganz besonders bedingen. Der Gaumen ist zvviscben den

Rackenziihnen sebr scbmal (wie bei vielen Spalacopodoïden) erschoint aber vor den Backen-

zahnen nocb schmâler, da er jederseits von einer ticfcn Grube eingedriickt ist, die innen

von einem Langskamni begrenzt wird. Die foramina incisiva liegen in einer birnformigen

Grube, die an jeder Seite von einer gebogenen Leiste begrenzt wird, die nach binten an die

eben genannton Langskamme des Vordergaumens stiisst, nach vorn aber allmalig verlauft.

Die untern Wurzcln der Oberkieferjocbfortsatze bilden sebr ansebnliche, bobe, rhomboi-

dale Platten, wclcbe innen von einer sebr betnichllicben , fast bobnenformigen, vorn wci-

tern, mit der crwabnten Grube des vordern Gaumenlbcils verschmelzenden Vcrtiefung

ausgehôblt sind, die sich nach unten olTnet und zur Aufnahmc von Backcntaschen dient. Die
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obère, innerc Fliichc tlor bcscliriebencn, so merkuiirdigcn Wurzcln sendct gegen das Un-

teraugeiibiibltMiloch cine Leiste ab, die ciiien IJalbkanal ziim Duichgang dos iienus iiifra-

orbitalis bcgrcnzt. Dcr Jocbbogen, dessen grôsserc Masse (gegcn ^3) von den Oberkicfer-

jocbforlsatzcn, besonders der untorii Wurzel dcrscibon gebildet wird, ist bohcr aïs bei

irgcnd einem aiidern Nager und uberdies bei altern Thiereii auf dem unterii Saume mit

Falten und dazwjschen liegenden Verlicfungen vcrseben, wahrend er bei den iiin'''ern

Schiideln glatt nnd eben ist.

CAPITEL XIV.

Dor Heliadeltypus der Haseii (Subordo liagoinopplii).

Taf. XI. Fig. H — 12. {Lagomys alpimis,]

§. 1.

Allgemeinc Bcmerkungen.

Der Tjpus der Hasen bekundet nicht nur durch seine âussere, allbekanntc, Gcsamml-

form seine Eigenlhiimlichkeit, sondern liisst sicb aucb craniologisch sehr gut charakteri-

sireQ und, wie bereits oben angedcutet, als eine dor Grundformcn der grossen Ordnung

der Nager anseben').

Die Ilirnkapscl , namcntlich der hinlcr den Jocbforlsalzen des Scblafonbeins befind-

liche Tbeil derselben ist stels langer und oft [Lepus] melir nacb binten und untcn gesenkt

aïs bei den andern Nagern. Die Stirnbeine siod entnedcr mit einem starken Augenbraun-

bogen verschen uud breiter {Lepus) oder nur scbmal [Lagomys). Die \\'inzigen Zwiscben-

scbeitelbeine verscbmelzen sehr friib. Die untern Fliigelfortsatze des Kcilbeins erreichon

die bullae bei weitem nicht. Der zwischen den Backenzahnen befindliche knoeherne Gau-

men bietet eine so geringe Breite, dass man ihn als schmale, quere, ziemlich vicreckige

Briicke zwischen dem zwt-iten, drilten und vierten {Lepus), oder gar nur zwischen dem
dritten und vierten Backcnzahn {Lagomys) wahrnimmt. Seiner so geringen Liinge unge-

achtet kann man daran einen hintern, sehr schmalcn, vom Gaumenbeine gebildeten Saum

oder Rand, von dem vordern grossern Gaumentlieil der Oberkiefer unterscheiden. Die

herzfiirmigen, oder liinglich-herzformigen foramina incisha erreichen bei den Hasen in

Bezug auf Volum den hochsten Grad der Entwickelung, indem sie sich zwischen die

vordern Backenzahne cinschieben, wodurch der Gaumen auch vom sehr tief ausgeschweift

erscheint. Die queren, oder eirund-langlichen foramina carolico-jugularia zcigen eine be-

trachtlichc Grosse. Die foramina oplica tretcn zu einer einzigen, ccntrakn OefFnung zusammen

1) AbbilJuiit't'M Ton Schinleln bei D'Alton Shelete dit .\aget/i. Abth. I. Ta;'. III, {Lepus limidiis] von Lagomys

und Lepus bei Walerhouse Hist. of Mammal. II. PI. II. (Lagomys alpiniis, Lepus timiJus).

*
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uiitcr der '/ast wie bci dcn Vogein) das vordere Keilbein als cinfacbc, niodrigc Plallc

crscheint. Die Jochfortsatzc des Schlafcnbcins mit den Gck'nkgrubcn fiir den Unterkiofor

stchcn wcit hobcr und vvcit mehr vor dcn Gehoroffnungon aïs bei den andern Nagern.

Die Jochbogen kiiioimen sich wenig nach aiisscn. Die zicmlich geradcn und platten, lang-

lichcn Jocbbcine, welchc friib mit den Jochfortsatzen des Oberkiefers verscbmelzen, bieten

eine von Liingsgruben cingedruckte âusserc Flache, rcicben aber nicht bis zu den Tbninen-

beinen. Die mehr baken-, nicht pKattenformigen, niedrigcn, cinfachen VVurzehi der Joch-

fortsiilze der Oborkicfer hegen der Nasenijffnung gegeniiber. Die kleinen Unteraiigenhbh-

lenoffnungen finden sich der Mitte oder dem untersten VVinkel der Nasenoffnung gegeniiber

am Grunde des oborn der genannten Fortsatze. Nach unten und zur Seite springen die

Oberkicferjocbfortsatze wie bei den Sciurineii, in einen hiickerartigen Fortsalz vor. Die

Thranenbeine hegen als diinnc, meist sebr ansehnHchc, langlicb-viereckige Plaltchen hinter

der langern, pbern Wurzcl der Joehfortsatze der Oberkiefer, scnden aber auch einen

mehr oder >\eniger ansehnlicben [lakenfortsatz oder einen plattenartigen Theil nach oben.

Die obère, oft spaltenformigc Oeffnung des Thranenkanals Hegt nach vorn hinter der Mitte

der obern VYurzcl der Joehfortsatze der Oberkiefer. Die Muscheln zeigen eine starke Ver-

astelung. Der Wangentheil der Oberkiefer ist entweder tbeihveis netzfcirmig durchbrocheii

(Lepus) oder von einer einfachcn, dreieckigen, durcb Haut verschlossenen Oeffnung {La-

fjomys) durchbobrt. Der Unterkiefer zeichnet sicli durcb den melir oder weniger verliin-

gertcn, zicmlich geraden, unten oft (namentlich bei altern Thieren) abgeplattetcn Kinntheil,

die-durch ihre Hohc die Lange der Alveolarfortsalze uberbietenden, diinnen, platten auf-

steigenden Theile, die langlichen, sebr schmalen Gelenkforlsatze, die unter den Gelenk-

fortsatzen stehenden leistenformigen oder als sebr kleine Ilockor erscheinenden Kronen-

forlsiilze und die aus dem ganzen unlcrn Rande ihren Ursprung nehmcndcn, platten, pcr-

pendicularen, unten mit einem verdickten Rande versebenen, hinten und oben kurz- und

hakenspitzigen, den Gelenkfortsatz nur wenig ùbcrragenden W'inkelforlsatze aus. Die Schnei-

deziihne sind stets lângsgefurcht. Aïs besondcres Kennzeichen dienen die kleinen, hinter

den obern iSchneiderahaca befindlichen, accessorischen, furcbenlosen Schncidczabnchen.

Die wurzellosen Backenzahne (''Vj^ oder ^'
gj) besichcn aus einer oder zwei, mehr oder

weniger ganz dicht mit einander verbundenen Piatlcn. Die Schliisselbeine sind vollstandig

oder unvollstandig. Die Haare der Schnautze selzen sich nach innen in den IMund binein

fort. Die Vorderfiisse sind fiinfzehig, die langcm Ilinterfiisse vicrzebig. Die Zehcn und

Sohlen werden stets von reichlichen Haaren bedeckt, die ihren Pfoten ein eigenes An-

sehen geben. Die Ohren sind oft lang. Der Schwanz ist kurz oder fehlt ausserlich ganz.

Der Korper ist mit weichen, reichlichen Haaren bekieidet. Der innen mit einer Spiralklappe

versehene Blinddarm crscheint ansehnlicher als bel den andern Nagern. So entschieden

auch die eigenUiumliche Bildung des zwischen den Backenzabnen befindlichen Theiles des

knochernen Gaumens, die kleinen untern Augenhbhlenlocher, die durchbrochenen VVan-

genthcile der Oberkiefer im Verein mit mehrfachcn exomorphischen Kcanzcichen (gedoppeltcn
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obcrn Schncidoziihncn ii. s. w.) und biologisclien Eigenthumlichkeiton wohl geeignet sein

mochten die jedcimann bckaniite Ilascnform als einen oigcnthumlichcD Typus unter den

Nagern, niclit blos als Familic, ersohcinen zu lassen, so bietcn die hasenartigcn Nager doch

aucb Morkmalc^ wodurcb sic zu dea anderu dcr angenommoiun Nagetbicrabtbeilungen

binneigeii, obiie dass fioilicb die Eigentbiimlichkeit ibres Typus dndurcb beeiutiiicbtigt wiirde.

Sie crinneni namentlich an die Sciuroïden. Es gilt dies bauptsacblicb von der ge-

streckten Forni des Scbiidels, der nach hinten von dcr Stirn an mehr oder vveniger ab-

gedacbtcn Uirnkapsel, don unten auf der iiussern Flache der Lange nach eingedriickten,

liinten in eine Spilzc ausiaufenden Jocbbcinen, den kicinen Unteraugenhoblenlocbern, dem

ueben oder hinlor ibnen aus dem Jocbfortsatze der Oberkiefer vortretenden Hocker, den

bei Lepus (nicht bei Lagomys) ansehniichen, breiten, scharfrandigen, hinten in einen Fort-

satz cudcnden Augenbraunbogcn, so wie endlich von dem hinsicbtlich dcr allgemeinen

Form, mit Ausnahme des Kinntheilcs, des obern Endes des aufsteigenden Theiles und

des perpendicularen W'inkels, mehr sciuriden- und murineii- aïs anicoleiiartigen Unterkiefer.

Als augonfaliigere Achnlichkeiten mit den Arvicolen, sind dcr hinten ausgerandete

Gaumen, die namentlich bei Layomys nach dem Typus der Arvicolen geformten und ge-

stellten untcrn Fliigelfortsatze des Keilbcins mit ihren Gruben, die stark vortretenden Al-

veolen der Oberkicfcr, die im Vergleich mit dcncn der Sciuroïden bei den //rvicolen und

Myoïden iibcrbaupt grossern und den Backenzahnen geniiberten foramina incisiva, die

schmale Stirn von Lagomys, nebst den Unteikicferwinkeln im Vergleich zu M/5 und die

wurzellosen, aus Prismen gebildcten, aiso mehr arvicotenarligen Backenzahne anzusehen.

Die hasenartigcn Nager neigen sich aIso durch cine ziemlich gleiche Zabi von Merk-

malen fast eben so schr zu den Myoïden wie zu den Sciuroïden hin. Fasst man indessen

den Totaleindruck des Scbiidels ins Auge, so erscheint der Lagoïden-SchWdel dem der

Eichhornchen , nach Maassgabc von Lepus im Allgemeinen ahulicher aïs dem der Myoïden,

wabrend der von Lagomys (besonders bei einer oberflâchlichen Ansicht von oben oder

von der Seite) entschieden mehr den Eindrck eines I\Iyoïden-Schi\(\ch macht.

Mit nianchen anomalen Mauscformen, so namentlich mit Pedetes unter den Dipodoiden,

bieten die Lagoïden, wie bereits bei Gelegenbeit der ausfiihrlichen Erliiutcrung des Scha-

dcls der fraglichen Gattung naher auseinandergesetzt wurde, manche Dcriihrungspuncte,

die sich auch, wie bekannt, auf die iiussere Gestalt, besonders des Kopfes ausdehncn.

Dcr Vergleich des Scbiidels der Lagoïden mit dem dcr Castoroïden zcigt, dass die

bciden ebcngcnanntcn Gruppen total von einander abweichen. Nur die bei beiden kleincn,

aber andcrs geformten l]ntcraugcnh()hlenl<3cher, die auch bei den Ilasen etwas zeriistcten

Muschein und der bei Lepus, wie bei Castor, verlangcrte, aber andcrs gcstaltete und

gerichtete, aussere Gehorgang liessen sich gewissermaassen als Biberahniichkciten deutcn.

Als Deziehungen der Ilasen zu den Ilyslrichoïden kann man den hinten ausgeschweiften

Gaumen, die sehr kurzcn, horizontalen Theile der Gaumenbeine, nebst den grossen Drossel-

Carotidcnoffnungen , dann nach Maassgabc von Lepus und Hyslrix den gestrcckten, stark
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geboo^enen Schadel, nach Maassgabc von Lagomys aber die Gestalt (1er Flugelfortsalze und

der von ihnen gebildcten Grubon nambaft macben. Die gcnanntcn Hystrichoiden Aebnlicli-

keiten der Hasen, sind aber keine ausscbliessbchen, sonderu finden sicb auch bei mancben

andern Nagern.

Die craniologiscben Verwandtscbaften, welcbe sich zwiscben den Ligoïden einerseils,

und den Spalacopodoïden , Chinchillaïden, und Ilemionychoiden {Subuiu/ulaten) andererseits

bisber wabnipbmcn liessen, sind bereits oben bei den cinzelnen Faniilien angegeben. Es

bleibt nur nocb iibrig daran zu erinnern, dass die liasen, namcntlicb die Galtung Lepus,

durch den Total-Eindruck ihres Scbadels bereits vielfach als die zu den Wiederkauern

binneigendc Nagcrforni angeseben wurdcn. Hermann [Tabiil. affinûal. p. III) giebt so-

gar auf Scbrebers Auctoritat an, dass die Hasen wiederkiiuen sollen (?). Nach Wagner

(Schreb. Supplem. IV. 2. S. 71) deutet die Form des llinterhaupts und die netzartige

Durcbbrecbung der Seilentbcile des Oberkiefers der Hasen auf die Wiederkauer bin. Ich

mbchte meinestheils nicbt blos die ebeu genannten beiden craniologiscben Merkmale, son-

dern auch die gebogene, lang gestreckte Schadelform der Gattung Lepus, so wie die all-

gemeine Geslalt der Unlerkiefer, mit Ausnahme der schr abweichenden Bildung der Ge-

lenk- und Kronenfortsatze und einigermaassen auch die Backenzâbne als Anklang an die

Wiederkauer betracblen. Die Hasen werden also auch aus diesem Gesicbtspuncte sich von

den andern Nagern als, wenn auch nur sehr leichte Uebergaugsformcn zu einer andern

Siiugelhier-Ordnung unterscheiden. — Der Typus {Suhordo) der Hasen bat bckannllich bis

jetzt nur eine Familie Lngo'ides , oder weniger sprachrichtig Leporida {Diiplicidentala lUig.)

aufzuweisen.

§.2.

Zur Geschicbte der Familie der Lago'àten.

Die bereits von Illigor als Tjpen einer besondern Familie [Dttplkidentata) betracb-

leten hasenartigen Nager {Lepus und Lagomys), sind diejenigen aus der Zabi der Nager-

familien, deren Gruppirung im Verhiiltniss die wenigsten Veranderungen seit Illigers

Zeiten nacbweist. Gottb. Fischer iinderte den lUiger'scben Namen in Leporina uni

Oken {Nalurgesch. 1 Ausg.) verband sie mit den Suhiingulaten. G. Cuvier, Ranzani

Desmarcst und Svvainson trenncn sie nicbt von der eingebildeten Abtheilung der mit unvoll-

konimenen Scbliisselbeinen versebenen Nager. Von Flemming, Fr. Cuvier und Willbrand

vvurden sie glcicbfalls nicbt von ihrer Abtheilung der berbivoren Nager gcsondert. —
Latreille und Lesson, ebenso Wiegmann bezeichnen nach G. Fischer's Vorgange

die Duplicidentaten als Leporini. Bonaparte {Saggio) aïs Fam. 13. Leporida. — Van der

Hoeven bebalt die Illiger'sche Bezeichnung bei. Duvernoy fubrt sie als Famille les

Lièvres auf. In der zweiten Ausgabe der Naturgescbicbte von Oken erscheinen die Du-

plicidentaten als Abtheilung d Hasen sciner Gruppe HI (der Laufmiiuse). Bei Watcrhouse
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treten die Ilascn unler dem Namen Leporina als besondere dritte Familie auf. Auch Key-

serling und Blasius reclmon nur Lepiis und Lagomys zur Familie der Ilasen. A. Wagner

bebielt nicbt blos die alte Illigcr'sche Begrenzung \\ie G.Fischer, Latreille, Lessson,

Wicguiann, Bonaparte {Saggio), Duvernoy, Oken und Watcrbouse, sondern sogar

den Illiger'schen Namen, wie Van der Iloeven, bei. Lesspn und Gharpenter bezeich-

nen die DupUcidentalen als Leporidae, ebenso die List of Speciin. of the British Muséum.

Gravenhorst braucht wie G. Fischer den Namen Leporina. Bonaparte [Calalogo und

Conspectus) don der Leporidae, ebenso Waterhouse {flist. of the Mammal.)— Bei Ger-

vais bildet die Familie Leporidae allcin seine zvTcite Unterordnung der Nager. Schinz,

Krauss, Berthold und Burmcister folgen A. Wagner.

§• 3.

Classification der Lajoïden (Leporiden.)

Die Ilauptcharaktere der Lagoïden fallen mit den bereits aufgefiihrten Kennzeichen

des Ilasen-Typus zusammen. Der genauere Vergleich der Schadel der beiden Gattungen,

welche sie zusammensetzen (Lepus Linn. und Lagomys Cuv.) weist znischen ihnen so

namhafte Unterschiede nach, wie sie nach Maassgabe der von den neuern Forschern vor-

geschlagenen Classifications-Méthode, nur bei Gliedern zweior besondern Sektionen vor-

kommen. Die Zabi der zur Trennung beider Gattungen anwendbaren Merkmale ist sogar

so ansehnlich und bedeutend, dass zwei aus Lagomys und Lepus gebildetc Unterfamilien

sich ebenso gut craniologisch unterscheiden lassen wie die am besten begriindeten Unter-

familien anderer Nagerfamilien. Die Unterschiede der beiden fraglichen Unterfamilien sind

sogar bedcutender und zahlreicher aïs bei manchen fiir als sicher bcgriindct crklârtcn

Naeerfamilien."a^

Subfainilia liag^omyes»

Lagomyina Bonap.

Taf. XI. Fig. 11 — 12. {Lagomys alpinus.)

Cranium satis depressum et bumile, supra non solum antrorsum, sed etiam retrorsum

niodicc déclive, infra pariter parum arcuatum, inter meatus auditorios summam latitudi-

ncm praebcns. Rostrum humilius brevius et anguslius, inde ab insertione ossium zygoma-

ticorum ad apiccm dimensum circiter '/g cranii longitudinis aequans, quoad latitudinem

partis cranii cerebralis antcrioris dimidium tantum aequans. Partis frontalis médium an-

gustum rostri anteriore parte parum lata angustius. Pars cranii occipitalis admodum hu-

milis, subhorizontalis, circiter Vg latior quam alta. Pars cranii vertebralis parum declivis.

Ossis occipitis basis cum condylis vix deorsum declivis, rostri parte apicali modice declivi

saltcni raulto minus deorsum tendcns. Ossis occipitis corpus elongatum cum corporibus
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ossium sphenoidoorum satis horizonlalia. Ossis occipitis squama sublata, supra scmilunaris

et in cristam transversam discurrons, supra eminciiliam tefragonam liaïul cniiltens, ucc la-

teribus emarginata, sed arcuala, DuIIac osseae magnae, trigono-pyramidales, apicibus con-

vergentes, niagisquc anlrorsuni, quam dcorsum tendenlcs, limbo inlorno ab ossis occipitis

corporis marigine clevato externe tectac. Pars mastoidca ossis temporum, oblonga, sublu-

mida, posteriore marginc recta. Meatus auditorii brevissimi, extrorsuni aperti. Ossa breg-

matis frontalibus longioru et latiora, oblongo-tetragona, parte anteriore angustiore convexa,

posteriore latiore depressa. Ossium frontis parte anteriore et média angustissimarum mar-

gines supraciliares subangusti , obtus!
,
processus incisura vel incisuris destituti. Maxillarum

pars genalis superior foramine tetragono, insigni, cute tantum clauso perforata. Processus

zygomatici earum arcuati, retrorsum subvergentes, antice fossula destiluti. Foramina infra-

orbitalia in gcnis sub ipsis tamen processubus modo dictis conspicua. Os zygomaticum

brève, salis arcualum, facie externa subconvexum, margine posteriore in processum acu-

minatum, coniprcssum, facie externa sulcatum, rectum, ad méat uni auditorium usque por-

rectum, (fossam temporalom propriam, ut in nullis aliis Gliribus) disjungcntem dessinens.

Arcus zygomaticus brovis, humilis, arcuatus, parum descendons. Os lacrymale oblongum,

supra parum vel vix prominens. Orbitae sursum vcrsae, parvae quoad diametrum longitu-

dinalem circitor '
.,

cranii longitudinis, quoad altitudinem vero circiter '
^ cranii altitudinis

paritcr acquantcs. Foramina carotico-jugularia maxima, oblonga. Ossium spbcnoideorum pro-

cessus ptcrygoidei salis humiles, parte anteriore invicem conniventes et cum ossibus pala-

tinis fossam triangulari-infundibuliformem, antrorsum directam componentes. Alae magnae

ossis spbenoidei poslcrioris bumiles, foraminulis reticulatis baud perforalae, anlerioris pariter

humiles. Ossa palatina bumilia, parum evoluta. Cboanae anguslae, bumiles. Palatum osseum

inter molarcm tcrtium et quartum tantum completum, in marginis anlerioris medio pro-

cessulo deslilutum. Foramina incisiva plcrumque duplicia, posteriora majora, cordala, ante-

riora minima, brevissima, fissuram unam vel binas, angustissimas pone incisives conspi-

cuas pracbentia. Mandibulae sympbysis subarcuata, brevis, parle alveolari molarium brevior.

Pars mandibulae adscendcns oblongo-tetragona cum ramis angulum fere rectum constituens,

quarc parum reclinala, margine anteriore subplana. Mandibulae anguli quoad latiludinem

médiocres, in marginis inferioris média et posteriore parte tantum arcuali. Processus con-

dyloidoi in medio parum anguslali facieque torminali Iriangulari angusta , admodum

elougala muniti. Processus coronoideus luberculi parvi forma sub processus condyloidci

basi conspicuus. Infra processulum modo commcmoratum, inter ipsum et molarem ultimum,

tubcrculum obsolclum. Canalis inframaxillaris apcrtura anterior sub molari penullimo con-

spicua. Molares (""/sg) omnes utroque latere aequaliter acutanguli et praeter primum

maxillac et ultimum mandibulae, simplices, salis profunde unisulcati'). Auricijlac brèves

1) Mandibulae molarium primus non soluin, ut in Leporibus, lalere cxlcrno, scd etiam Interno bisulcatas vel

subunisulcatus.
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rotundatae. Pedes posteriores anterioribus paullo longiores. Cauda nulla. Claviculae completae.

CoecuDi appendice peculiari vel binis muDitutn.

ScBFAMiLiA Leporini Bonaparte.

Cranium aitissimum, supra infraque admodum arcuatum et non solum antrorsum, sed

potissime deorsum admodum déclive; intcr arcuum zygoraaticorum partem posteriorem sum-

mani latitudinem offerens. Rostrum altius, longius et latius, inde ab insertione ossium zy-

gomaticorum ad apicem dimensum plus
'/s

cranii longitudinis aequans, quoad latitudinem

partis cranii cerebralis dimidium superans. Partis ossium frontalis médium latum, rostri an-

teriore parte satis lata latius. Pars cranii vertebralis admodum declivis. Pars cranii occipi-

talis fere aeque lata quam alla. Ossis occipitis basis cum condylis et bullis rostri parte

anteriore satis declivi magis adhuc deorsum tendentia. Ossis occipitis corporis anterior

pars cum corpore ossium sphenoideorum angulo acuto sursum et antrorsum tendentia.

Ossis occipitis squama satis angusta, lateribus ad excipiendani partem mastoideam ossis

temporum emarginata, margine superiore truncata, in dimidii superioris medio eminentia

insigni praedita, ob cranii declivitalem in posteriore ejus parte conspicua. Bullae osseae

médiocres, subcordatae, parte apicali deorsum direclae, cum ossis occipitis corpore per

symphysin conjunctae. Ossis temporum pars mastoidea posteriore margine triangularis, ab

ossis occipitis emarginatione rccepta. iMeatus auditorii in tubuliim satis longum sursum et

retrorsum directum extensi. Ossa bregmatis frontalibus breviora, convexa, declivia. Ossa

frontis inter oculos satis lata margineque superciliari insigui, acuto, e parte média vel pos-

teriore processum uncinatum, insignem, antice piorumque basi excisum, parte posteriore

plerumque quidem libère promiiientem, liaud raro vero apice sua cum ossis frontis limbo

posteriore iterum sese conjungentem omittente munila, pone processus originem intracta.

—

Maxillarum pars genalis tota in adultis foraminibus reticulatis perforata. Processus zygo-

nialici eorum rectanguli, parte inferiore brèves, crassiores et facie anteriore juxta eminen-

tiam fossula impressi. Foramina iufraorbifalia supra et ante angulum processuum modo

dictorum ipsas gênas perforantia. Os zygomaticum subplanum, oblongum, subrectum, altum,

satis elongatum, parle posteriore processus loco in apiculum excurrens, quare fossa tem-

poralis postice aperta. Arcus zygomaticus subrectus. Os lacrymale laminam late tctrago-

nam, supra processulum simplicem vel uncinatum, in cranii facie laterali conspicuum emit-

tentem exhibens. Orbilae maximae, pyriformes, latérales quoad diametrum transversam \^

cranii longitudinis, quoad altiludinem circiter ^/g summae cranii altitudinis aequantes. Fo-

ramina carotico-jugularia vel majora, transversa, subsimplicia vel mediocria, saepe adeo

dissepimento sejuncta et satis parva. Ossium sphenoideorum processus pterygoidci longis-

simi, obliqui, antrorsum in angulum acutum convergentes, et fossam elongatam, triangu-

larem, oblique retrorsum spectantem, postice prorsus apertam, constituentes. Alae magnae pos-

teriores satis altae, foraminulis numerossissimis reticulatim positis, plus minusve frequentibus,

Mém. se. nat. T. VU. gy
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pcrforatae; anteriores pariter satis altae, sed foraminulis haud perforatae. Ossiiim palati-

norum pars perpendicularis admodum lata et alla. Choanae amplissimae, altae. Palatum

osseum inter molarem secundum et tertium tantum completum, in marginis anterioris medio

sempcr, in posterioris interdum, processulo munitum. Foramina incisiva aperturam cordato-

elongatam, parte anteriore incisivis propinquo, angustiore et acuminato, nec non média dis-

sepimento insigni divisam, posteriore parte vero simplicem, latiorem, limbo posteriorc inter

niolares anteriores conspicuam praebent. IMandibulae symphysis parte alveolari molarium

longior, in adultis et in facie superiore et inferiore depressa, satis borizontalis. Pars ad-

scendens oblongo-tetragona, sursum versus sensim angustior, satis reclinata, margine an-

teriore profunde canaiiculata, canaliculo cristulis acutis, externa et interna, cincto. Man-

dibulae anguli posteriores latissimi. Processus condjloidei medio angustiores. Processus coro-

noidei cristulnnim supra commemoratarum partis adscendentis exterua repraesentati. Canalium

inframaxiilarium aperturae anteriores in symphyseos lateribus ante molares conspicuae.

Auricuiae elongatae, acutae. Pedes posteriores anterioribus multo longiores. Cauda brevis^

pilosissima. Claviculae incompletae ').

CAPUT XV.

Facta s'ciieralia e disquisitiouibus propositis reduiidantia.

Haud superfluum mibi videtur observationum de Gliirura cranio, structura corporis

externa et qualitatibus vitalibus supra institularum summam latina lingua breviter com-

prehendendi, ut generalia salteni omnibus, etiam gormanicae linguae baud gnaris, patefiant.

i] Die Torstehenden , der Akademie am ncunten Juni des verflossenen Jahres ijbergebenen Beobacbtuugeii,

deren Anzeige im T. XIII. n 7 des Bwllet. scient, (ira Monal Jiili 1854) erscbien , naren bereils zum allergrossien Theile

abgedruckl, als mir die beiden letzlen, die Nagelhiere enlhallenden, Ende 1834 erschienenen Lieferungen (N. ô

und 6) von Giebels AUgemeiner Zoologie zu Hànden kanien. Icb konnle daber nur von jetzt an darauf Rucksicbt

nehmen. Giebel (a. a. 0.) liefert eine fleissige Zusammenslellung iiber die allgemeinen Eigenscbaflen der Ordnung

der Nagelhiere, ohne jedoch seine Ansicbten iiber die Classification derselbcn vorauszuschickcn. Er beginnt mit der

Familie Leporina, denen er die Familien Cavini [Subungitlalen) im Sinne Illiger'u und Wagner's, ferner die Fami-

llen Hystrices {mil Hinzufiigung von Anomalurus) nebst einer den Psammorgctinen Wagner's eutsprechenden Famille

Mtiriformes, dann die Chinehillidae , die Spalacini Wagner's (rait Ausscbluss von Ascomys), die er in eine der mei-

nigen entsprecbende Familie Sciurospalacini verweist und schliesst in den bis jetzt erscbienenen Lieferungen mit

der Familie Mnrini. Im Wesenllichcn folgt er also rait Ausnabme der von mir aufgeslelllen Sciurospalacoiden.

Andr. Wagner.— Ebenso konnte erst jetzt die kurzlicb erhaltene Systemat-Uebersicht der Thiere Brasiliens Th. I.

Ton Burmeisler, benutzt werden.
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1

Sectio I. dires seu Rodeiitia.

Glires mammalium classis ordinem peculiarem admoduDi naturalem sistunt, qui quidem

non solum satis intima affinitate cum gencre Chiromys et hoc ipso génère modo nominato

cum Qitddrumanis cohaeret, sed otiam nexu qiiodam, etiamsi minoris momenti, cum Mar-

supialibiis, nomioatim cum génère Pliascoloinys , deinde génère Hyrax cum Multungulis

,

generisque Leporini characteribus nonnuliis denique cum Ruminatiitm ordine minime caret')

Sectio II> 6rliriiini seti Rodeiitiuin Ordiiiis

Characteresessenliales.

Dentés incisivi supra infraque bini, magni, rarissime supra quaterni, quorum deinde

bini minores faciei posteriori anteriorura, majorum postpositi. Canini nulli, sed eorum loco

diastema insigne. Molares 2— 6, pierumque ^^^g vel ^V^/, radicati vel cradicati, simplices

plicati vel prismatici, vel compositi, lamellosi. iMammae pectorales et abdominales, rarius

latérales, subdorsales. l'edes manubus numquam instructi. Digiti omnes, pollicibus haud

raro lamnatis, vel sublamnitis e\ceptis, pierumque unguibus falcularibus, interdum sub-

ungulaeformibus muniti. ^îandibula, ob condjlos oblongos vel ovales, longitudinales, nec

non cavitates gb-noidalos, non solum parte anteriore, sed pierumque etiam posteriore libéras

motui antrorsum et rotrorsum directo idonea corporibusque rodendis aptissima. Cerebrum

satis parvum, gjris plus minusve destitutum. Slomachus simplex vel subdivisus. Coecum

pierumque obvium, magnitudincm plus minusve insignem referens, interdum appendiculo

peculiari vel binis (Laf/oinys) auctum, rarius nullum {Myoxoides). Utérus subduplex. Tes-

tes insignes. — Animalia pierumque parva, rarius magnitudine mediocria vel satis magna, in

omnibus orbis terrarum partibus majoribus insulisque pluribus inde ab aequatore ad regiones

polares usque repraesentata, pierumque phytophaga, haud raro omnivora, specierum sin-

gularum numéro mammalium onlines reliquos longe superantia, terrestria vel amphibia,

currentia, saliiMitia vel volitantia; pilis mollissimis vel satis mollibus, vel setis vel aculeis tecta.

1) Qua (le causa Giebelio {Allg. Zoot. 1. S. 438) dicenti: «Die Nager bildeo einen vollig in sich abge-

gchlosseaen Kreis» minime adouerem,

2) Hisloriae naluralis liodiernae oomenclalura lanta uominum maie excogitatorum vel quoad flexaram vel

composilionem grammaticae rcgulis repugiiaiilium copia Gallorum et Anglorum opéra potissimum scalel, ut naturae

scrutatores liiiguae graecae et laiinae cognitionis haud ignares horrore saepissime perfuadat. Qua de causa in Glirium

ordine saltem nomiua divisionibus primariis et secundariis imponenda liuguarum modo dictarum regulis grammalicis

accommodaro studui et ad rem exactius perflciendam philologi experientissimi Cel. Collegae Scliiefueri consilium in

usum vocavi. Ad nomenclaturae sjstemalicae conformationem necessariam proponendam ceteruni in varii gradus di-

visionibus designandis seniper flexus strenue definitos adbibere studui, ita ut Ordinis secHones, Siihordinum , Fami-

liarutn, Tribuum etc. titulo propositae, primo inluitu peculiarihus nomiuum conformalionibus et terminationibus ap-

pareant.

*
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Structura generali et praesertim crauii ratione accuratius consideratis Glirium Ordo

typos quatuor admodum distinctes, ut mihi vidotur, subordinum valorem exbibentes ma-

nifestât: Glires Sciuroinorphos, Myomorphos, Hyslrichomorphos et Lagomorphos, quorum

quidem singulorum fundameuta g-eneralia gênera Sciurus, Mus, Hystrix et Lepus omnibus

nota fleclarari possunt. Typi quatuor modo dicti vero notis constanter diversis minime dis-

juncti apparent, sed notarum communium formarumque intermediaruui ope séries potins

satis harmonice in unitatem conjunctas ofFcrunt,

Subordo I. Sciuromorplii

(Scil. Glires) seu Sciuromorpha (scil. Mammalia) Rodeiitia.

Habitus Sciurorum omnibus notus, rarius in génère Arclomys et Haploodon, sicuti

ctiam ex parte in Spennopliilis, corpus magis torosum praebens. Cauda scmper pilis molli-

bus, plus minusve elongatis obsessa. Ossa frontalia plerumque lata et, cxccptis Ilapludon-

tibiis et .liioinaluris^), ex marginis orbitalis posteriore margine plerumque processum emit-

teutia. Processus zygomaticus utriusque maxillae superioris plerumque simplex, laminam

insignem sistens, exceptionis causa tantum radiée duplici munitus. Maxillarum pars malaris tota

ossea. Foramina infraorbitalia plerumque tubulo, plus minusve dislincto, brevi iiiclusa et

parva, narium aperturarum dimidio minora; rarissime (Ànoinalurus Waterhouse) majora,

tubuloque baud inclusa, ut in Myoxoïdibtis. Processus pterygoidei plus minusve horizontales.

Palatum osseum plerumque inter molares completum i.e. parte anteriore nunquam, posteriore

rarissime tantum {Anomalurus) trianguli forma excisum. Foramina incisiva dontibus incisivis

approximata. Mandibulae angulus posterior e margine ejus inferiore progrediens plerumque

formam subquadratam, rarissime (Anomalurus) obtusam exbibens.

Sciuroinorphi cum génère Chiromys, Gliribus vix adscribcndo, Quadrumaiiis , reliquis

vero cbaracteribus Myoxoïdibu^, Myoïdibus et Sciurospalacoïdibus , quadammoiio adeo

geueris Anomalari cranio Spalacopodo'idibus appropinquantur.

Subordo II. Myoniorplii seu myomorplia.

Murium et praesertim Arcicolaruin formae notissimae cauda plerumque squamulosa,

raro-pilosa, munitae fundamenta essenlialia typi praebent. Ossa frontalia praesertim part^;

anteriore angusta vel quoad latitudinem mediocria , e marginis orbitalis saope obtusi

vel brevissimi, posteriore parte processulum nunquam emittunt. Processus zygomaticus

utriusque maxillae superioris duplex, aperluram triaugularem, rarius magnam (narium aper-

turam parte superiore ambitu subaequanlem) vel parvam, supra plerumque (in formis typi-

cis) latiorem, infra angustiorem, fissuraeque similem (foramen infraorbitale, aliis antorbitale)

1) De génère Anomalurus cf. Walerh. Proceel. Zool. Soc, 1842, p. 124. — Gray Magaz. nat. hist, 1842

p. 262.— Gervais Ann. d. se. nat. 1853 XX. p. 242. pi. 3.— Giebel Allg. Zool. Lief. 6. Leipzig. 1854. p. 483.



Zoologie. Uixlersuchungen iiber d. crantai. Entunckelungsslufend. Nager d. Jelzlzeù. 293

incluiiit. Processus pterygoidoi subperpendiculares vel horizontales. Maxillarum superiorum

pars malaris, praesertiin in formis typicis genuinis juxta, vel ante foramina infraor-

bitalia tumida, canalis lacryuialis aperturani fisurae similem contiaet et frequentissime

meiubrana cutanea tantum ex parte clausa conspicitur. Paiatum osseum, parte anteriore

seniper integriim ,
parte postcriore vero haud rare emarginatum vel excisum. Foramina

incisiva picrumque mediocria et molaribus plus niinusve magis approximata. Wandibulae

anguli processus posterior e niarginc toto inferiore progrediens plus minusve triangularis.

Myomorphi pro Rodentium onlinis centro et quasi nucleo ejus considerari posse mihi

videntur. Ipsi enira non solum familiarum, tribuum, generum et specierum numerum di-

tissimuai continent, sed bis ipsis formis numerosissimis affinitatem cuni reliquis typis, no-

Diinatim cum Sciiiroinorphis et Layoïnorphis, praesertim vero cum Hystrichomorphis ma-

nifestant.— Utpote Myoïnorphorum typus genuinus Myoïdum familia, in subfamilias Ar-

iicoliiiorum et iMurinoruin commode dividenda, est consideranda. Quoad cranii rationem

Arvicoliiii, non Muriiii, longe pluribus notis formarum typicarum notionem prae se ferre

uiibi videntur, etiamsi hucusque contrarium sit statutum. Murini notis craniologicis sal-

tem magis ad Scitiroides tondunt. ÀrvicoUni vero cranii rationem talem exhibent, ut no-

tarum plurium respectu babito versus Hystrichoinorphos et hagoniorphos inclinent, structuram

igitur magis generalem quare, ut videtur, typicam oxhibeant. Murini et ÀrvicoUni omnino

cbaracteribus osteologicis variis inlimo similitudinis vinculo ita cobaerent, ut dentium mo-

larium structura tantum accuratius distinguas. Notandum celerum est Murinorwn subfa-

miliam non so\\xa\ Scinroïdibus, sed etiam generis Uydromys ope quodammodo Castoroïdibus

;

immo adeo génère Sminthus, foraminibus infraorbitalibus maxioiis infra dilatatis notabili,

Hyslrichomorphis appropinquari.

Myomorphi, quoad structuram externam, pedibus plerumque, brevibus (posticis omnino

interdum c contrario, nominatim in Dipodibus admodum elongatis), auriculis plus minusve

nudis, vel pilis satis brevibus, vel brevissimis obsessis, interdum abbrcviatis, caudaque

plerumque subverticillatim squamosa rariusque pilosa cognoscuntur. Specierum longe major

numerus in terra vel in antris habitat. Scandentes et natantes rarius, volitantes vero num-

quam inveniuntur. Memoratu tamen dignum ad Myioinorphos spectare Dipodoïdum fa-

miliam animalia saltatoria gcnuina exhibentem. Etiamsi etiam alii Rodentium typi variam

geographicam distributionem offerant, Myomorphi tamen, ob specierum, generum et fa-

miliarum copiam subordinos reliquos, quoad patriae ambitum, superant, quum inde ab ae-

quatore ad regiones polares usque in omnibus coeli plagis plantis terrestribus haud caren-

tibus species plus minusve fréquentes, vel salteni singulae vel nonnullae eorum inveniantur,

ita quidem, ut regionibus certis forraae peculiares ad familias singulas vel plures spectantes

plerumque conveniant.
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Siibordo III. Ilystricliomopplii seu llystriclioinorplia.

Etiainsi subordo nostor non e Gliribus aculeis veris munitis tantum constituatur, sed e

contrario longe major specierum ad ipsum spectantium numerus pilis tantum sit vestitus,

Ilyslrices tamcn formas notissimas ejus sistunt. Quam ob rem etiam subordinis nomen ab

his Waterhusio duce satis commode, meliore déficiente, derivatur.

Hystrkhoinorphi magnam quidem cnm Myomorphis affinitatem, non solum craniolo-

gicam, sed etiam exomorphicam praebent, notis tamen pluribus, nominatim craniologicis

differunt. Processus zygomaticus maxillae eorum e radicibus quidem binis, minus latis,

semper plus minusve uncinatis seu hamatis tali modo componitur, ut radix inferior ejus

numquam laminae insignis, perpendicularis, formam exbibeat, ut ia iMyomorphis typicis.

Foramiua infraorbitalia maxima, triangularia vcl reniformia, parte inferiore plerumque multo

latiora, narium aperluras ambilu plerumqne superantia, vel rarius tantum aequantia, mas-

seteris musculi porlionem satis insignem excipienlia. Canalis lacrymalis apertura externa

superior plerumque pone processum zjgomaticum maxillae vel sub eo, rarius ante eum

conspicua. Pars genalis maxillarum plana, vel planiuscula, substantia ossea clausa. Ossa

frontalia inter oculorum cavitates plus minusve dilatata. Palatum osseum inter dentés mo-

lares anteriores numquam, parle postiore vero plerumque trianguli forma excisum. Fora-

mina incisiva mediocria vel satis parva. iMandibulae anguii posteriores plerumque (sciiicet

excepto génère Jlydroclioeriis) e pariete externo progredientes, in longe plurimis processum

triangularem, plus minusve retrorsum elongatum sistunt et rarius anguii formam, sicuti

in génère Hystrix exhibent. Molarium numerus normalis plerumque quaternarius, rarissime

quinarius vel ternarius. Quoad figuram externam llyslnchomorphi admodum variant, ita ut

ne Ilyslrices genuini quidem, quod attinet ad structuram externam, cbaracteres subordinis

typicos exprimere valeant. llyslrichomorphoruin multi, nominatim Spalacopodoïdiim [Psam-

moryctinorum) longe plurimi , Muriius babilu externo ila similes inveniuntur, ut pro Muribus

notis osteologicis supra enumeratis instructis declarari possinf. In aliis Murium qualilates minus

apparent, sicuti in Ilyslrichoidibus corpore toroso, aculeato alienis, nec non in Chin-

chdlaïdibus et Subungulatis. ClimchiUaïdcs et Ileiniunychoïdcs (seu Subuiiffiduta) potius

Leporibus, et ex parle Dipodibiis appropinquantur. Dipodoïdes ceterum foraminibus infra-

orbitalibus magnis ossibusque frontalibus latis ad Hystricliomorphos iu universum tendunt.

—

Quoad biologicas rationes Hystrichomorplii in fossores, cursores, subsaltatores, scansores

et natatores discedunt. Species volatu se moventes') vero, sicuti etiam inter 3Iyo- et

Layoïiiorphos, glebae pariter strenue adscriptos, frustra quaeruntur.

Hyslrichomorphi omnes hucusque noti , exceptis flystricibiis Philogaeis, Asiae,

1) Genus Anomaliirus enim a Burmeistero (//. p. 341) et Gjebelio (Allgem. Zool. I. p. 485) rfijstTtciius

adDumeralum Sciuromorphis polius adjungercni cf. infra familiam Scii(ro(d«ni.
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Europac et Africae poculiaribus, nec non gonoiibiis Spalacopodoïdum familiae Petromys,

Aulacodm et Ctenodactylus in Afiica degentibus. Américain, praeseilira partes centrales

et australes ejus, habitant. America ceterum Chinchillaidibus et Ileinionychoïdibus {Sul>un-

gulalis), ipsi propriis Glirium ordinis respecta differenliam geog:raphico-zooIogicam memo-

rabilem manifestât.

Siiboi'do IV. Ivagoinoriilii seu Ija§^oiiioi'i»!ia.

Orilo Leporiims non soium habita genaino omnibus cognito, scd eliam notis pluribus

memoratu dignis peculiarem se manifestât et ah omnibus Giiribus denlibus incisivis supe-

rioribus quaternis, quorum duo minores majoribus binis posipositi, differunt. Processus

zygomaticus maxillarum parum evolutus radice simplici iaminae formam liaud exhibente

gaudet. Foramina infraorlntalia parva, narium apertura multo minora, nervo infraorbitali

oxitum tantum praebent. Canaiis lacrymalis aperlura externa superior pone processum ma-

xillae zygomaticum conspicua. Pars maxillarum supcriorum genalis ex parte vel reticulatim,

vel foraminc magno peiforala et magna igitur ex parte cute clausa. Ossa frontalia inter

oculorum cavitates vel lata {Lepus) vt-j angusta. (Lagomys). Palatum osseum jugi trans-

versi, ossei, subtetragoni, angusti forma inter dentés moiares medios apparet. Foramina

incisiva magna vel maxima, subcordiformia inter dentés moiares anteriorcs parte posteriore

latiore conspicua. Foramen opticum amborum confluxu simplex. Foveae articulares mandi-

bulae satis antrorsae. Mandibula plus minusve elongata; pars ascendens ejus alla. Anguli

niandibulae posteriores processus plus minusve uncinatos e toto margine inferiore. originem

ducentes exhibent. Processus coronoidei cristae vel processuli a condyloideis admoduni re-

moti formam praebent. Glaviculae incompletae vel completae.

Corporis forma plus minusve elongata, pedes anteriores médiocres, posteriores vero plus

minusve elongati, nec non cauda brcvis vel deficiens cum planlis pilis densissime obsessis

et coeco insigni, valvula spirali munito, notis supra allatis pariter adjungi possunt.

Leporuin seu Lagomorphovum Subordo, etiamsi differenliis modo laudatis bene distiu-

gui possit, characteribus tamen Sciuromorphos , Myomorplws et ex parte adeo Hyslrkho-

moiphos in uicmoriam revocantibus minime caret.

Craniuni figura generali foraminibusque infraorbitalibus parvis cum Sciurino similitu-

dinem quandam ostendit. Generis Lagomys cranium partis frontalis rationc, parte genali

maxillarum ex parte cute clausa, nec non angulorum posteriorum mandibulae forma, sicuti

molaribus radicibus veris carentibus Jnicolinoritm cranio haud absimile videtur. Dipodoï-

dum familiae gênera quaedam, nominatim genus Pedetes, characteribus nonnuUis ad La-

gomorplios tendunt. Uystrichomorphi Lagomorphis cranii forma in génère Lagomys obser-

vanda, nec non generis Leporuin cum Cliinchillaidibus similitudine, notis pluribus expressa,

plus minusve affines apparent. Notae ceterum nonnullae in cranio Lagomorphorum obser-

vandae Ruiiiinantia et genus Ilyrax in mcmoriam revocant.
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Lagomorphi omnes vel in terra, vel in antris subterraneis degunt, nulli eonim, nec

scandere, nec natare valent. Moventur tantum cursu, in ipso vero cursu motus plus mi-

nusve saltatorios manifestant. Quoad Geographicam distributionem non solum in Europa,

Asia et Africa, sed etiam in America, inde ab une polo ad alterum singulis vel pluribus

speciebus repraesentati inveniuiitur. Generis Lagomys species tamen hemisphaerae borealis

plagas quasdam tantum habitantes arctioribus iinibus sunt iuclusae Leporibus genuiuis inde

ab aequatore ad polares regiones usque reperiendis.

Scturomorphorum formae typicae genuinae e Sciuroïduin familia tantum componuntur.

Myomorphorum typum genuinum et principalem Myoïdum quidem familiam solummodo

cousiderare possumus. Sunt autem aliae familiae, quae aut formas quodammodo inter

Myoïdes et Sciuroïdes intermedias, sed praesertim notarura craniologicarum copia Myoïdibus

propinquiores sistunt, sicuti Myoxoïdes, Casloroïdes et Sciurospalacoïdes, aut Myoïdum

formas aberrantes exhibent, sicuti Spalacotdes et Dipodoïdes. Quae quum ita sint familias

quinque modo nomiuatas ob qualitates murinas in cranio ipsorum plus minusvc praevalentes

Myomorphis adjunxi.

Hystrichomorphi familias Uystrkhoidum, Spalacopodoidum {Psammoryctinorum Wag-

neri) Chinchillaidum et Hemionychoïdum (Subungulatorum Illigeri) amplectuntur.

—

Lagomorphi Sciumorpftoruin exemple familiam unicam (Lagoidum) tantum continent.

Mammalium Rodontium ordinis familiarum characteres quae sequitur ratione proponi

posse mihi videntur.

Ordo GLIRES sec RODENTIA.

Siibordo I. SCIUROinORPSII.

Characterem vide supra.

Familia !• ISciuroïdcs.

Fam. SciurinaW agner, excepto génère Haploodon— .S'ciundae VVaterh. e.p.— Agilia Illig.

excl. gen. Myoxus. — Sciurini Burmeister excl. gen. Anomalurus.

Pedes anteriores digitis quatuor et verruca hallucari vel poUice brevissimo; posterio-

res pentadactyli. Pedcs anteriores et posteriores plerumque liberi, interdum patagio con-

juncti; ita tamen, ut digiti semper sint libori. Dentés molares plerumque ^y^^ rarius de-

fectu anteriorum ''''j

^^. Auriculae pilosae. Cauda dense pilosa, pilis plerumque longis vestita,

elongata, mediocris vel brevissima. — Ossa frontalia etiam inter cavitates oculorum ple-

rumque plus minusve dilatata, arcuque superciliari postice in processum plerumque desi-

nente instructa. Maxillarum superiorum processus zygomatici plerumque simplices, magni,

laminae insignis formam exhibentes, rarius (ut in /Inomaluris) dupliccs, haud vel paruD^
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lamellosi. Foramina infraorbitalia plerumque parva, narium apcitura multo minora et an-

gustiora, pleruiuque tubulo brevi, plus minusve proniinente, tubercule suffulto inclusa. Maxil-

larum pars nialaris tota substantia ossea clausa. Palatum osseum inter molares obvium

plerumque satis latum et oblongo-lelragonum parteque antcriore et posteriore integrum,

rarius parte anteriore angustius, posteriore vero trianguli forma excisum. Foramina incisiva

brevia, dentibus incisivis approximata excepto margine posteriore ab ossibus incisivis tantum

composita. IMandibulae anguli posteriores subquadrati e toto mandibulae inferiore margine

émergentes. Claviculae completae. Fibula a tibia scjuncta. — Intestinum coecum magnum.

Animalia dendrobia, scandentia, immo adeo volitantia vel e contrario terrestria et fo-

dientia, excepta Nova Hollandia in omnibus terrarum partibus, inde ab aequatore ad re-

gionum polarium initium repraesentata. Fodientia hemisphaerae boreali peculiaria inde a

zona temporata fere ad arcticam plagam speciem propagant.

Formae dendrobiae habitu et characteribus pluribus osteologicis, ob satis magnam cum

génère Chiromys inter Gtires et Quadruinana quodammodo medio') affinitatem, ad Quad-

rumana tendunt. Geobiae vitae génère vel characteribus quibusdam cum Myoxoïdibm (gé-

nère Àiiomalurus), porro cum Mydidibiis et Spahcoïdibus , Àrctomyinoruin sectione, uec

non cum Castordidibus et Sciurospalacoïdibiis (processuum zygomaticorum maxillarium fora-

rainumque infraorbitalium ratione) et Lagdidibiis- similitudincm offerunt.

Sciurotdes in Sectiones duas générales seu Subfamilias dividi possunt in Sciurinos seu

Rhizodontes et Haplodontiiws seu Prismatodontcs.

I§iibfaiiiilia I* Rliizodoiites seu l^lciuriiii»

Molares radicibus plerumque pluribus instructi coronam plus minusve tumidam, sub-

tuberculatam et plicatam offerunt. Rhizodontum subfamilia tribus plures, nominatim Camp-

siuros, Arctomyes, Peiromyes et Anomaluros amplectitur.

Tribus 1. Campsinri nob. [Campsinrina nob.*) Sciurina Bonap.)

Pedes libcri. Molares paralleli supra utrinque 5, infra k. Molarium superiorum primus

angustissimus, simplicissimus, apice conicus vel subconicus; secundo brevior et plus triplo

angustior. Molarium reliqudrum (majorum) coronae, superiorum primo et interdum etiam

ultimo exceptis, subtetragonae. Foramina infraorbitalia parva, tubulo brevi tuberculo suffulto

plus minusve distincto inclusa. Processus supraorbitalis posterior plus minusve evolutus.

Palatum inter dentés molares tetragonum. Palati rugae in spalio inter dentés molares obvio

1) Cf. Brandt Btdlet. scient de l'Acad. de Sciences de St.-Pétersbourg Cl, phys. mathem. T. XII. n. 18. Mé-

langes biol. T. II. Livr. 1. p. 103 seq,

2) Bullet. scient, de VAcad. de Sciences de St.-Pétersbourg. Cl. phys. math. T. IL n. 23, 24.

Mém. se. nat. T. VU. 38
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molaribus numéro aequales vel subaequales. — Animalia dcndrobia, scandentia, fere costnica,

iade a regionibus tropicis ad polares fere obvia. Gampsiuri ceterum formas familiae typi-

cas exhibent.

Gênera Sciurus Linn., Xeros Ehrenb. et Tainias Illiger.

Tribus 2. Pteroinyes seu melius Plerosciuri nob.

Inter extremitates antcriores et posteriores membrana pilosa, volatui destinata (pata-

giuiii) expansa. Molarium numerus et plicae coronaruna, nec non foraminum infraorbitalium

et proccssuum supraorbitalium postcriorum et palati ratio ut in Campsiuris. Animalia den-

drobia , volitantia Sciuros genuinos patagio inter extremitates expanso distinctes repraesen-

tanlia Europae occidentalis, Asiae, Archipelagi indici, Africae et Americae borealis incolae.

Gênera Pteroinys Fr. Cuvier et Sciuropterus F. Cuvier.

Tribus. 3. Anointduri^) seu Pteromyoxosciuri nob.

Inter extremitates antcriores membrana pilosa, volatui destinata (patagium) expansa.

Molares supra utrinsecus quatuor, antroisum convergentes, magnitudine subaequales. Fo-

ramina infraorbitalia satis magna, ut in Myoxoïdibus tubulo haud inclusa, quare proces-

suum zjgomaticorum maxillarium radiées dupliccs. Arcuum supraorbitalium processus poste-

riores minimi, anguliformes. Palatum inter dentés molares triangulare. — Pteromyoxosciuri

l) Waterhusius (Proceed. of tite Zool. Soc. 1842. p. 12i) novura Glirium genus Anomalari Domine propo-

suit quoad formam generalem externara Pleromyinm tribui simile. Caudae tamen anterior tertia pars iaferiore facie

sculis magnis , seriem longiludinalem duplicem formautibus tecta , rbinarium nudum, pedes subtus nudi, digili

que omnes, excepte inlerao posleriorum, subaequales dilTerenlias sistunt eiternas genus modo dictum a Sciuroiilibus

hucusqae nolis distmguentes. Ânomalurus praeterea quoque molaribus quaternis, plicis peculiaribus munitis couver-

gentibus, porro palato triangulari, antoriore parte coarctato, posteriore Irianguli forma ad molares ultimes usque

emarginato, processubus supraorbitalibus postcrioribus rudimenlalibus anguli formam exhibentibus, foraminibus in-

fraorbitalibus in tubulum haud produclis, magnis (quibiis Waterhusius ceterum adscribit comparatimUj large size,

an approach lo the Myoxidae, non ut Gervaisius {Annal, d. scienc. nat. 3. .^er. iX 183.". p. 242) et qui eum

sequutus est Giebelius {AlUj. Zool. p. 485) Hyslricinis sirniles esse exhibens) foraminibus denique incisivis magis

elongalis dislinguilur. Qua do causa Waterhusius (/. l. p. 126) genus .itwmalurns utpote formam Sciiirinorum

divisionis ad Mijoxoides tendeutem maridibulae formi aulem Sciuris similem consiilerat; Gervaisius et Giebelius

(l. l.) contra genus Anomalurus Hyslricum familiae adjuiigunt. Craniuni .inomulitri Pelei a Gervaisio {ib. PL 13)

depictum secundum meas observationes habilu et mandibulao forma cum cranio gcneris Pteromys congruit, et arcuum

supraorbitalium processubus minimis , foraminibus iniraorbitalibus magnis Mijoxoriim et Hijstrkinorum haud dissiniili-

bus, processus zygomalicos maxillarum radici duplice munilos efficientibus, nec non molaribus plicarum numéro ma-

joro formaque magis recta dislinclis supra utrinque quaternis recedit. Waterbusius molares cum M^/oxoidum non,

sicuti Gervaisius et Giebelius, cum Ifystriciniim molaribus comparât. In universum lamen molarium structura

peculiaris et typica in Hystricibiis minime invenitur. Casloroides et Myopotamus etc. molaribus muniti similibus. Mo-

lares deinde Sciuropteri, excepto superiorum primo, aperto hystricinis haud ita dissimiles. Arcus supraorbilalis pro-

cessus posterior in Spermopliilo punctntn et lloodii (in Sciuroihtm genuinorum igitur speciebus nonnullis) pariler

parvus, fere rudiraentalis. Furamen infraorbilale et insimul radicum processuum zygomaticorum maxillarium ratio
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seu Anomaluri, Pteromyes dentibus molaribus quateruis, foraminibus infraorbitalibus satis mag-

nis, tubulo haudinclusis, ossibus nasalibus angustioribus, arcubusque zygomaticis humilioribus

Myoxoïdihus affines inveniuutur, ita quidem ut Anomaluri, quum Myoxoides Hystricinis

magis appropinqucntur quam Sciuroïdes, quadammodo etiam ad Hystrichoïdes tendant.

Species binae vitae génère et structura externa Plerosciuris affines hucusque in Africa

sunt observatae.

Tribus \. Àrctomyes nob.

Fam. Arctomyina La treille, Bonaparte.

Pedes liberi. Molares supra 5 , infra k
,

paralleli. Molarium superiorum prinius secundo

longitudine aequalis, sed circiter duplo, vix triplo minor, apice plus minusve sublobatus.

Molarium reliquorum coronae, interduni excepto ultimo, plus minusve cuneato-trigonae.

Foramina infraorbitalia et arcuum supraorbitalium processus posteriores, ut in Sciuris ge-

nuinis, sed arcuum supraorbitalium processus posteriores omnino interdum parvi, vel

minimi. Animalia gaeobia, fodientia, hemispbaerae boreali peculiaria, in tropicis hucusque

non observata ad Spalacoïdes et Sciurospalacoïdes
,
quodammodo etiam ad Lepores [Lago-

rnyes) tendentia.

Gênera Arctomys Schreber et Spermophilus F. Cuvier.

n singiilis familiis admodum Daturalibus baud raro discrepant, siculi in geaere Sminthus, in Spalacoïdibus etc. obser-

vare licct. Bullae osseae in una eadenique familla e. c. in Chinchillaï Wms , Spalacopodoïdibus etc. magnitudine varia-

biles. Palatum pariter in faniiliarum singulis generibus parte anteriore coarctatum Tel tetragonum e. c. in génère

Hystricum parte anteriore et posleriore latiludine aequale, in génère Erelltizon parte anteriore angustius. Foramina

incisiva denique in variis familiis longiora vel breviora. Cranii figura generalis partisque ejus superioris latitudo,

porro orbitae magnae, ossiumque zygomalicorum et praesertim mandibulae forma in Ânotnaluro observanda cum 5ci-

iiroidum familiae type re vera conveniunt, cui praeterea structura quoque externa optime respondet. Inter Uijstrices

contra Anomalurus non solum cranii longe pluribus notis, nominatim mandibulae rations, sed praesertim externarum

partium ligura formam admodum alienam sislerel. Quae quum ila sint cum Waterhusio, Grayo et Perthio genus

Anomalurus secundum principium imbi plurima nitenl» ScinroïdibHs polius, non autem cum Gervaisio et Giebelio,

quibus pariter accedil Burmeisterus [Thiere Brasil. 1. 5.341). Hystricibus adscriberem. Inter Sciuroïdes genus Anoma-

lurus omnino formam anomalani ad Myoxides et quodammodo etiam foraminibus infraorbitalibus, palato et molaribus

ad Hysiricinos et Myoïihs, nominatim quoque ad Sminthos , Myoxovtibus et Ilystrichomorphis quodammodo affines

(cf. supra notam p. 176) tendenlem sectionisjue peculiarls typum Plerosciuris cognatum constituere mihi videtur.

—

Burmeisterus, praeterea 1. I. putat adeo, genus Anomalurus cum génère Aulacoiles el Chaetomys familiae peculi-

arls elementa sistere posse. Equidem, ut supra jam annotari, classifîcationi tali modo institutae minime annuerem,

quum foramina infraorbitalia, ut supra saepissime obserYavimus, in singulis familiis pariter varient et vix negari possit

principium uubi plurima nitentn cujusvis classificationis naturalis cardincm sistere. — Genus Anomalurus, omnino fo-

ramen infraorbitale magnum, (vix tamen paulo majus quam in Myoxis) possidet, mandibulae vero formam angulosque

posteriores ejus Hyslricinorum type prorsus aliéna, ad Scturorum typum aperto spectantia exbibel, qua de causa Bys-

tricinis baud adscribendum.
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Subfainilia 3. Prismatodontes s* Haploodontes s. IIa|iludontes«

Molares eradicati, prismatici. Supra utrinque quini, infra quatuor, paralleli. Pedes li-

beri. Arcus supraorbitales processubus posterioribus destituti. Foramina infraorbitalia satis

parva vel mediocria, vix tubulo inclusa. Animalia fodientia auriculis brevissimis, fere ut in

Spermophilorum subgenere Golobotis praedila, Ainericae boreali propria; Sperinophilos den-

tibus Sciurospalacoïdum mimitos, ut videtur, exhibentia.

Genus Haploodoii (non scribendum Àplodonlia Richards, vel Haplodon Wagl.)

ISubordo II. ITIYOïnORPIII.

a) SciIIROMYES.

Faniilia S. IVIyoxoïdes.

Myoxdidae W a terho use. Bilclie Oken. Myoxiiia Wagner.

Pedes anteriorcs digitis quatuor et verruca hallucari, posteriores pentadactyli. Extremi-

lates cum digitis sempcr libcrao. Ungues falcularcs. Cauda elongata, villosa. Dcntos molares

**
,,, radicati, coronis plus minusve tetragonis planis, transversim piicatis. Cranii forma

raagis murina quam Sciurina. Ossa frontalia inter oculorum cavitates subangusta. Arcus

superciliaris pars posterior proccssu dcstitutus. Ossis occipitis pars basalis infra plana. Pro-

cessus zygomaticus maxillarum radice dupliei niunitus, quarum superior parte anteriore et

posteriore, sensu igitur pcrpendiculari , est compressa. Maxillarum pars genalis ex parte

cutc clausa et canali lacrymali, ut in Myoïdibus, perforata. Foramen infraorbitale médiocre

vel oblongo-ovale, vel scniilunare, angulo superiore et inferiore satis aequaliter angustatum,

apertura nasali angustius. Palalum osseum inter molares posteriores subemarginatum. Fora-

mina incisiva mediocria, incisivis subpropiora. iMandibula condylis subrotundis vel ovalibus

et processubus angularibus posterioribus subquadratis, sed arcuatis, e totius marginis infe-

rioris parte posteriore cmergentibus instructa. — Claviculae conipletae. Intestinum coecum

nullum.

Animalia scandentia. sed vel magis dendrobia vel geobia, formas in universum inter

Scùiroïdes et iMyoïdes médias sistentia, Muribus auteni, coeci defectu ipsis peculiari ex-

cepto, majori notarum numéro magis propinqua eamque ob causam Myoïnorpltis adjun-

genda Europae et Asiae mediae, nec non Africae incolae.

Genus Myoxus Schreber cum subgeneribus a nonnullis pro generibus doclaratis

1) Graphiuriis (scribe rectius Grapliidurus) Fr. Guvier. 2) Eliomys A.Wagner 3) Glis

Wagner et h) Mmcardinus Wagner.
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Fainilia 3 Castoroïdes.

Fam. Caslorina Wagner. Casiorina Illiger excl. génère Hydromys.

Pedes pentadactyli , anteriores posterioribus raulto debiliorcs. Posteriores digitis, quorum

secundus biunguiculatus, membrana natatoria lata, compléta conjunctis muniti. Corpus sa-

lis torosum, quoad habitum generalem niurinum. Auriculac brèves. Cauda oblongo-ovata,

horizontaliter depressa, maxima ex parte squamis tecta. Dentés primores satis lati, apice

truncati. Molares radicati **/,_^ coronis complicalis, tetragonis, planis. Foramina infraorbitalia

parva , subrimosa, apcrtura nasali multo angustiora, margine inferiore incrassato terminata.

Cranii forma in universum murina, notis quibusdara tamen peculiaris. Ossa frontalia quoad

latitudinem satis mediocria. Arcus supraorbitales brevissimi, obtusi, parte posteriore in pro-

cessulum cum ossis bregmatis processulo coalitum desinentes. Ossis occipitis partis basalis

inferior faciès fossa peculiari, profunda excavata. Processus zygomatici maxillarum laminam

insignem, radice simplici muuitam referentes. Maxillarum pars gcnalis tota substantia ossea

clausa. Ossa lacrymalia cum canalis lacrymalis apertura superiore pone processum zygoma-

ticum maxillae conspicua. Paiatum osseum subtriangulare, satis angustum, pone molares

emarginatum. Foramina iucisiva mediocria, inter incisivos et molares conspicua. Mcatus

auditorii tubulosi, valde prominentes. Mandibulae angulus posterior triangularis, rotundatus,

e marginis inferioris tota parte posteriore progrediens.

Animalia ampbibia hemispbaerae borealis Dhiribus myoïnorphis {Arvicolinis) proxima,

sed etiam Ilyslrichomovphis , forma cranii praesertim Erethizontibus, nec non Myopotamis

affinia, qua de causa typum Myomorphorum in Europa, Asia et Africa praevalentem cum

typo Hystrichomorphorum, niagis Americano, conjungontia; notis nonnullis craniologicis

(processu zygomatico maxillarium simplici et foramine infraorbitali parvo potissiuium) Sci-

uroïdibus pariter coguata et praeterea cbaracteribus pluribus ipsis peculiaribus distincta,

quare merito Glirium familiam propriam exhibentia.

Gcnus Castor Linn. (e. p.)

Familia 4. Sciurospalacoïdes') nob.

[Ballet, scient, pro Jtin. 185'^.)

Pedes anteriores posterioribus paullo robustiores, tetradactyli, cum verruca pollicari,

posteriores pentadactyli, digitis omnibus distinctis, falcularibus. Corpus muriforme, subtoro-

sum. Caput satis magnum, obtusum. Sacculi buccales externi. Nasi apex truncatus, satis

obtusus, iiudus. Oculi minuti. Auriculae truncatae, brevissimae, subannuliformes. Cauda me-
diocris, vel satis brevis, vel brevis. Dentés primores exserti, plus minusve lati, truncati.

1) Sciurospalacoïies Brandt Bitllet. scient. T. XUI n. 7. {Juin 1834)— Mel. biol. II. p. 13S.— Sciurospalacini

Giebel Àllgemeine Zool. I.
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Molares eradicati, laminiformes vel prismatici, plerumque ",,j^, rarius %. Cranium ia

univeisum Arvicolinorum lypum referens. Pars cranii frontalis satis angusta, processu arcus

supraorbitalis humili destituta. Processus zygomaticus nia.xillarum simplex, lamiaiformis.

Foramina infraorbitalia minima, deorsum direcla, ante proccssum modo nominatum supra

forainina incisiva obvia. Palatum osseum admodum angustum, inter molares ultimos fossa

gemina impressum. Foramina incisiva minima, angusta, fere in medio inter incisives et mo-

lares obvia, scd hisce paullo propiora. Mandibulae anguli postcriores e toto parte poste-

riore marginis inferioris progredicntes, in processulum sursum et extrorsum versum desinentes.

Supra processulum angularera modo dictum alius conicus, incisivi radicem fovens. — Coe-

cum evolutum. Animalia muriformia vel potius spalaciformia, sacculis buccalibus externis

munita, formas intermedias inter Sciuroïdes, Myoïdes et Spalacoïdes sistentia; Sciuroïdibus

praesertim gencri liaploodon dentibus molaribus, proccssubus zygomaticis maxillae simpli-

cibus foraminibusque infraorbitalibus parvis, Myoidibus et praesertim Spalacoïdibus vero

cranii forma gcnerali et structura externa affinia. Americae borealis vel centralis incolae.

Gênera Ascomys Lichtenst. et Tomomys Pr. Max.').

b) Myomorpiu Typici.

Myomorphorum typi cbaracteres genuinos praebentes.

Fainilia 3. Iflyoïde.s.

Marina VVagl. Muridae var. auct. e. p.

Pedes anteriores digitis quatuor et pollicis rudimento verrucae formam exhibente,

saepe lamnato vel falculato niuniti; postcriores pentadactyli, digitis plerumque liberis, vel

saltem maxima ex parte liberis. Caput plus minusve elongatum. Corpus plus minusve gra-

cile vel subgracile. Oculi médiocres vel satis parvi. Cauda longissima vel brevissima, squa-

mosa, plerumque parce pilosa. Auriculae ovales, arcuatae, plerumque médiocres vel satis mag-

nae, rarius subparvae, plerumque plus minusve nudae vel nudiusculae et exsertae, postice

sublobatae, baud raro tami-n pilosae et subexsertae. Ossa frontalia inter oculorum cavita-

tes angustissima, vel mcdiocria. Arcus supraorbitalis pars posterior processu destitutus.

Ossis occipitis pars basalis iufra plana. Processus zygomatici maxillarum radice duplici mu-

nit! ,
quarum superior longe minor, et praesertim facie superiore horizontaliter dcpressa:

inferior superiore longe major laminae plus minusve insignis formam exhibens. Pars maxil-

larum genalis plus minusve prominens, rimae longitudinalis forma canalis lacrymalis aper-

turam contincns, cuteque ex parte plerumque clausa. Foramina infraorbitalia perpendicu-

laria, parte superiore plus minusve dilatata, iuferiore angustata, triangularia, mediocria,

apertura nasali subaequalia vel submajora eique plerumque opposita, in cranii faciei inferioris

1) De cbaracleribus tiorum generum cf. supra Cap. YI, notam.
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contemplatione semper plus minusve conspicua. Ossa zygomatica angusta, in medio plerumque

subrecta vel parum arcuata. Palatum osseum médiocre, parte posteriore pone dentés sub-

emarginatum, vel inter molares ultimos excisum. Foramina incisiva vel mediocria, inter

molarcs et incisivos circiter média; vel plus minusve longa molaribusque magis approximata.

Mandibulae anguli posteriorcs triangulares, subuncinati, rotundati, e toto marginis ejus

inferioris parte posteriore originem dacentes. Dentés incisivi quoad latitudinem médiocres

vel subangusti, inferiores plus minusve acuminati lateribusque compressi. Molares plerumque

^^33' a primo ad ultimum sensim minores, rarius *Vi4) rarissime ''Yjj vel
^Z^.
— Cla-

vicuiae perfectae. Tibiae cum (Ibularum inferiore parte connatae. — Intestinum coecum

cvolutum.

Animalia plerumque terrestria, currontia, saepe cunicularia, interdum adeo scandentia

vel natantia, in variis orbis terrarum partibus speciebus numerosissimis, et singulis adeo

ad regiones polares summaque uionlium cacumina usque repraesentata, familiam typicam

inter Glires exbibcntia.

Myoïdum familia omni jure in sectiones duas générales seu subfamilias, in Rhizodon-

tes seu Murinos et Prisinatodontes seu Arvicolinos dividi potest.

Subfainilia yt. Itiurini seu Rhizodontes»

Subfam. seu Familia Muridae Waterh.

Dentés molarcs simpiices, radicibus genuinis semper instructi, plerumque subtubercu-

lati. Ossa frontis inter oculos plus minusve sublatiora et depressa, nec non lateribus satis

compressa. Cristulae superciliares lineares, plus minusve distinctae et in vel versus ossa

temporalia extensae. Palatum planum, inter molares posteriores plerumque integrum, vel

parum emarginatum, haud impressum. Molarium alveoli cum ossibus zygomaticis humiles.

Sectio 1. Mures subsciuroïdes.

Processus pterygoidei ossis sphenoidei plus minusve elongati , a bullis temporalibus baud

raro subremoti, fossani pterygoideam plus minusve oblongam, parum profundam includunt.

Dentés molares plus minusve subtuberculati ""33- Labium superius plus minusve profunde

fissum, rarius subintegrura.

A. Mures propriï.

Processus pterygoidei subhorizontales, vel horizontales, satis elongati. Fossae ptery-

goideae oblongae, parum profundae. Foramina iufraorbitalia triangularia , infra angustissima.

Processus anguiares posteriores mandibulae apice minus sursum directi. Molarium coronae

parum profunde incisae, subtuberculatae.
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a) Sacculi buccales nulli.

«) Corpus pilis mollibus toclum.

au) Europae, Asiae, Africae vel Novae [lollandiae incolae.

Gênera Mus, Linn. (cum subgeneribus Grayianis Mus, et quoad grammaticae régulas

pessime formatis Leg(/ada et Golunda). Pelomys, Acodon IMeyen, Phloeomjs Waterh.,

Dendromys Smitb, Sleatomys Pet., Pseudomys Gray, Drymomys Tsch. et Hapalotis

L i c h t e n s t.

/3/-j) Americae incolae.

Reilhrodon Waterh. (et llesperomys Waterh. cum subgeneribus Hohchiloinys^) nob.,

Calomys, Ilabrothnx, Scapteromys , Oxymycterus et Phyllotis).

/?) Corpus supra pilis genuinis, quibus pili rigidi, compressi, dilatati, sulcati,

aculeifornies inimixti.

Genus Àcomys Is. Geoffr. (ajitius Acantliomys"^).

b) Sacculi buccales.

Genus Saccostomus Pet.

B. Mures Myoschizodontes).

Characteres craniologici praecedentium , sed molarium coronae profundius incisae.

Genus Neotoina S a y.

1) Wagnerus (Schreb. Sdugeth. Suppl. III. 1. p. 548) a reliquis generis Besperomtjs speeiebus sub no-

mine Bolochilus Brandt formas illas distinxil, quae laliro haud piano fisso, cauda elongala, squamosa, brevissime

pilosa, denlibus molaribus abbroTialis, latiusculis, planis, nec tuberciilalis, nec sulco longitudinali divisis, quorum supe-

riorumprimus aeque longus ac secundus differunt. Burmeisterus (Si/slem. L'el ers. iler Sdugeth. Brasil. 1. S. 162). genus

Bolochilus pro subgenere genoris Besperomys declaravil. Hoc tamen sensu gouus vel subgeous Bolochilns, secundum

noslras disquisitiones recenliores Hijslricinorum typo, nominalim Spalacopohinhnn Tamiliae , inserendum, haud accipi

potest. Qua de causa uomen Bolochilus a Wagnero el Burmeislero adhibilum in //otorAiVomys transmulandum.—

Nomini Bolochilomijs genericum valorem tribuentes Bolochili Wagneri in Bolochilnmys irasiliensis , canellimis (et.-

ceplo synonymo Mus Arnjwja Brandt.) sciiirens el vulpinus erunl Iranscribendi. Secundum Burmeisterum {l. l.

p. 162) tamen genus Bolochilus Wagneri (non Brandlii cf infra nolam Spalacopoiloidiim familiae characleribus

additam) pro generis Besperomijs subgenere tantum considerari possel, cui inserendi essent Besperomijs vulpinus Lich-

tenst. {Bol. brasiliensis Wagn.) Besperomijs robnslus Burm. (=l\Ius hrasiliemis Piclet), Besperomijs sjuamipes

Lichtenst. {= Bolochilus sciureus Wagn.) et Besperomijs phijso'es I.iehtenst. — Boloc/iihim Anguxja (=Langs-

dorffii nob.) et leucoijastrem nostrum ad Besperomynm genus non spcclare, ut Burmeisterus (;. /. p. 166 et 6~ in notis]

coujecil, infra in nota laudata S/ja/acopodoïditm familia addila ostondimus.

2.) Mures acideali non solum ab Is. Geoffrojo omni jure a Muribus lypicis, ob veslimenti rationem, sed

etiam secundum meas observationes, in A. eahirino inslilulas, ob ossa plerjgoidea valde convergenlia, palati mar-

ginem posteriorem trianguli forma excisum, nec non processus coronoideos mandibulae minimes distinguuntur. No-

men Acomys a nalurae scrulatore modo laudato propositum tamen sensum nullum fundil, quare ejus loco Acantho-

mys proponerem. — Acanttiomyes ceterum cum Giebelio (l.l.p. 5.32) Sminthis minime adjungerem
,

quia hocce

genus (vide infra) peculiaris Murinorum subfamiliae divisionis typum sistere débet, genus Acomys vel rectius Acan-

thomys vero Muribus genuinis ob cranii slructuram gencralem est adnumerandum.



Zoologie. Untersuchuïigen iiber d. craniol. Enttvickelungsstufen d. Nager d. Jelztzeù. 305

C. Mures submerioniformes seu schizodontes.

Processus ptcrygoidei ossis sphenoidei cum fossis pterygoideis parum profundis minus

elongati. Processus angulares posteriores mandibularum, nec non foramina infraorbitalia ut

iu Muribus. Molarium ^^g coronae plus minusve incisaé vel sublamellosae. Mandibulae

molarium ultimi corona triloba vel utroque latere biloba. (Sacculi buccales nulli).

a) Molarium coronarum laminae seu plicae utroque latere fissae, haud parallelae

mediaque parte tantum conjunctae.

Gênera Sigmodon Say, Mystromys Wagn. Malacothrix Smith.

b) Molarium coronarum laminae salis parallelae, fere totae invicem conjunctae.

Gcnus Euryolis Brants (Otoinys F. Guvier).

D. Criceti.

Processus pterygoidei subbreves. Fossae pterygoideae subtriangulares, satis profundae.

Foramina infraorbitalia Murium. Mandibulae processas angulares posteriores paulo fortius

uncinatae. Moiares ^^33 . Molarium coronae subtuberculatae. Mandibulae molarium ultimus

subquadrituberculatus. Labium superius fissum. Sacculi buccales interni.

Cricetomys W a ter h., Crkelas Pall.

Sectio 2. Mures merioniformes seu Arvicolini.

Processus pterygoidei brevissimi, fere perpendiculares. Fossae pterygoideae profundae,

triangulares. Foramina infraorbitalia Murium. Processus angulares mandibularum uncinati.

Moiares *^, 33. Mandibularum moiares postremi semper, maxillarum plerumque corona simp-

lici muniti. Labruni fissum. Sacculi buccales nulli. Animalia terrestria.

Gênera Gerbillus, Meriones (Ulig., Bran d t.*) Rhombomys Wagn. et Psammomys

Kretzschm.

Sectio 3. Peragnathi seu Mures Scïurospalacoïdes.

Cranium murinum. Moiares ^'^1^^. Labium superius integrum. Sacculi buccales externi.

Peragnathus P. Max. et Saccomys Fr. Cuv.

Sectio h^. Ilydromyes seu Mures Casiorini.

Cranium in universum quidem murinum, sed foramina infraorbitalia subsemilunaria,

foramina incisiva brevia. Moiares ^722* Dentium molarium mandibularium postremus qua-

drilobus. Sacculi buccales nulli. Labium superius fissum. Animalia amphibia.

Genus Ilydromys Geoffr.

1) Bulkl. scient, cl phijs. mathem. T. XIV. n. S lUélang. biol. T. II.

Méra. »c. nat. T. VII. 39
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Sectio 5. Sminthi seu Hystrichomyes.

Granium miirinum, parte cerebrali altiore magisque convexa. Foramina infraorbitalia

Diaxima, narium apertura majora, triangularia, infra latiora, siipra acuminata. Processnum

zygomaticorum maxillarum radiées inferiores humiles et angustae (haut! laminis similes ut

in reliquis Murinis). Molares ^Vss- Labium superius parum emarginatum. Sacculi buccales

nulli. Animalia terrestria.

Genus Sininthus Nathus. •

Siibfaïuilia B. /trvieolini «eu PriHina todontes.

Dentés molares radicibus veris haud instructi, e prismatibus compositi. Ossa frontis

inter oculos subangusta lateribusque subconvexa. Cristulae supraorbitales obtusae, pb'rumque

sursum directae. Ossis temporum squamae margo anlerior plus minnsve cristatus. Palatum

parte posteriore impressum et emarginatum. Molarium alveoli cum ossibus zygoniaticis

satis alti.

Arvicola Lacep., Lemmus Link. seu Myoïdes Pall. et Ondatra Lace p.

c) Myomorphi helerocliiies seu heleromorphi.

Habitu externe et cranii structura in universum quidem Murinum typum manifestant,

sed varie modo a genuinis ejus formis recedunt.

Fainilia 6. §ipal acoïd es iiob.

Cuniadaria Illig. e. p. Cunicularia Brants et A. Wagn. e. p. Spalacoïdes Fi se h.

et Giebel e. p.

Pedes anteriores posterioribus plerumque plus minusve robustiores, tetradactyli, verruca

pollicari muniti, posteriores pentadactyli. Digiti semper distinct! et unguibus falcularibus

armati. Corpus muriforme, sed multo magis abbreviatum et crassum. Caput obtusum. Nasi

apex latus, obtusus, saepe truncatus et nudus. Oculi minuti, interdum obtecti. Auriculae

plerumque (excepte scilicet génère Rhizomys ) brevissimae, subannuliformes, truncatae.

Cauda mediocris, brevissima, pilosa vel extrinsecus uon conspicua. Dentés primores ple-

rumque plus minusve exserti et aeque lati, apice truncati. Molares quoad formam varia-

biles, plerumque ^^/gg, rarius ^""/j^, rarissime '"Vee-— Granium pro figura iu singulis ge-

neribus satis variabile; in universum tamen Myoïdeum, nominatim Anicoliiiorum typum

magis exhibens, parte posteriore tamen in universum latius, deinde apud plerosque antror-

sum et retrorsum déclive et squama occipital! parte superiore plus minusve antrorsum in-

clinata insigne, interdum, sicuti in Myospalacum et Spalacum génère, abnorme. Foramina

infraorbitalia admedum variabilia, aut parva, subrotundata vel triangularia vel fissurae
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similia, aut magna (narium aperturas superantia) oblonga vel subtriangularia vel semilu-

naria, in cranii faciei inférions contemplatione haud observanda, haud raro sursum directa.

Processus zygomatici maxillariim semper duplices, haud raro brèves, humiles et angusti,

inferiores laminae plcrumque humilioris, paruin latioris minusque perpendicularis et pro-

minontis formam quam in Myoïdibns e.xliibentes. Os zygomaticum plus minusve fortiter ex-

trorsum arcuatum. Palatum osseum latitudiue médiocre vel angustissimum, postice integrum,

vel inter dentés molares ultimos excisum. Foramina incisiva brcvia vel brevissima, inter

dentés incisivos et molares média, vel hisce propiora. Ossa lacrymalia, excepto génère

EUobius, pone radicom superiorem vel sub radice superiore vel supra radieem inferiorem

processus zygomatici maxillae. Mandibulae forma et angulus ejus posterior ad Myoïdum

typum conformata, processus angulares posteriores ejus tamen variabiles, latiores altiores-

que, vel angustiores et breviores, plus minusve retrorsum et sursum directi. Claviculae

perfectae. Coecum evolutum.

Animalia Muritim formas anomalas quasi sistentia, fodienlia, subteranea, Myoïdihus

proxima, Spalacopodoïdibus {Psainmoryctinis Wagneri) pariter plus minusve cognata, sed

etiam cum aliis familiis, nominatim cum Sciuro'idibns , praesertim cum génère Haploodon,

potissimum vero cum Sciurospalacoïdibus, qui Spalacoïdibus hue usque a Wagnero aiiisque

adnumerabantur, affinitatis vinculo conjuncta. A Sciurospalacoïdibus, Spalaco'ides processu

zygomatico duplici, foraminibus infraorbitalibus magis sursum directis, a processubus zy-

gomaticis inclusis, dentibus molaribus magis compositis et sacculorum buccalium defectu

distinguuntur. Spalacoïdum Familia, sicuti Myoïdes pariter in Subfamilias Rhizodontum et

Prisinatodontuin dividi potest.

Subfainilia /%. Rliizodoiites.

{Spalaco'ides muriformes).

Molares radicati. Molarium coronae plicatae. Palatum osseum parte posteriore haud

excisum.

Tribus a. Spcdacini.

Palatum osseum inter molares conspîcuum molarium alvéole singulo latius. Foramina

infraorbitalia magna vel satis magna, narium apertura submajora. Mandibulae processus an-

gulares posteriores e toto margine inferiore originem ducentes. Molares ^Vas-

Sectio aa. Spalaces.

(Spalaco'ides subarvicolaeformes).

Angulus mandibulae posterior humilis, fere margini similis, i» processulum uncinatum

terminatus. Processuum zygomaticorum radix inferior palato propior, subhorizontalis. Aurî-
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culae obsoletae, marginiformes. Oculi niinimi, ciite obtecli. Asiae et Europae occidentalis

incolae.

Genus Spalax Giildenst. ')

Sectio 66. Rhizomyes.

[Spalaces mûriformes).

Processuuni zygomalicorum maxillarum radix inferior sursutn directa, subporpendicu-

laris. Angulus mandibulae posterior altus et latus, margine posteriore et inferiore rotiiQ-

datus. Auriculae brèves, subrotundatae, vel annuli formam e.xhibentes. Oculi distinct!, parvi.

Asiae partis australioris et Africae incolae.

Gênera Rhizomys Gray (Rhizomys et Tachyoryctes Riipp.) et Helerocephatus Riipp.

Tribus 6. Georychiiii. (Spalacoïdes subhystriciformes.)

Georyclii W legm. e. p, Fam. Bathyergidae VVaterh.

Foramina infraorbitalia satis parva, vel minima, narium aperturam satis parvam vel

minimam subaequantia. Palatum osseum inter molaresobviuni angiistissimum, molarium alve-

olo singulo angustius. Mandibulae processus angularis posterior maximus, altitudine sua

mandibulae altitudinem subaequans, e mandibulae marginis inférions pariete laterali tantum

originem ducens. Molares plerumque "Z^^, interdum "^Vee' ^^^ defectu ^Vss* Formae Af-

ricae peculiares processuum posteriorum angularium mandibulae origine ad Hystrichoïdiim

subordinem vergentes.

Sectio a. a. Macronyches.

Unguibus falcularibus fortibus, longissimis.

Genus Bathyeryus IHig. [Orycterus F. Cuv.)

Sectio 6. 6. Brachyonielies.

Unguibus falcularibus satis parvis, brevibus.

Gênera Georychus lllig. et Heliophobius Peters. (scribe Heliophohus'^).

Subfainilia B. Prisinatodoutes.

{Spalacoïdes Arvicolaefonnes.)

Molares radicibus destituti, e prismatibus compositi. Palatum osseum parte posteriore

inter molares ultimos excisum. Asiae et ex parte Europae occidentalis incolae Arvicolas re-

praesentantes.

1) Spalacum genos in geaera vel subgenera duo (Spalax el Ommaioslergtis) minime dividi posse supra p. 216

osteodinius.

2) De generum cbaracteribus Tide supra notam p. 203.
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Sectio a. Brachyonyches.

Genus Ellobiiis G. Fischer (e. p.) [Clitonoërgiis , INordm.)

Sectio 6. Macronyches.

Genus Myospalax Laxm. (vide supra Cap. VII § I. iiot 2.) {Stphneus Brants.)

Fainilia 7. Dipodoïdes.

Macropoda Iliig.

Pedes anteriores posterioribus valde elongatis, saltatoriis multo (plus duplo vel triploj

breviores. Antipodes pentadactyli, sed pollice brevissimo, sacpe lamnato^ interdum vero

pariter satis evoluto muniti. Pedes postici tri-tetra- vel pentadactyli, unguibus plerumque

falcularibus, rarius subuugulaeforniibus. Cauda clongata, apice flocosa vel tota villosa.

Oculi magni. Auriculae magnae vel médiocres. Caput saepius Icporino subsimile. Dentés

incisivi plerumque angusti, murini, interdum lati, ita ut mandibulares plus minusve

compressi, lati et truncati appareant. Dentés molares^^aa» ^Vas» ^^'l "A,*- Ossa frontaiia

inter oculos plus minusve lata, interdum adeo latissima, vel Lititudinc mediocria. Arcus

supraorbitalis interdum insignis et subacutus, processulo posteriore plerumque nulle mu-

nitus. Ossis occipitis pars basalis infra plana. Processus zygomatici maxiilarum plerumque

radice duplici. meiliocri vel subangusta, rarius simplici, abnormi (conchiformi) muniti. Ra-

dicum ejus inferior laminae admodum latae formam numqunm exhibet. Pars genalis ma-

xiilarum numquam prominet et semper substantia ossea clausa conspicitur. Ossa lacrymalia

sub radice superiore processus zygomatici maxillae obviae. Ganalium lacrymaliam integro-

rum apertura superior sub radice superiore processus zygomatici vel paulo ante eam ob-

servatur. Foramina inlraorbitalia plerumque magna vel maxima, apertura nasali multo la-

tiora et longiora, rarius mediocria, parte inferiore saepe latiora, quam média. Os zygoma-

ticum latum vel médiocre, vel admodum angustum, (interdum adeo angustissimum) ple-

rumque plus minusve extrorsum arcuatum. Palatum osseum inter molares conspicuum,

plerumque satis longum et pone molares demum vix emarginatum, interdum vero brève et

inter dentés molares posteriores fortiter excisum. Foramina incisiva ve! longa, vel satis

longa, inter incisivos et molares conspicua, interdum brevia incisivis proxima. Mandibulae

angulus posterior vel processuium triangularem, saepe perforatum, sursum directum, vel

latum subtetragono-rotundatum, subparietalem, baud perforatum emittit. — Claviculae per-

fectae. Coecum magnum.

Dipodoïdes seu Glires 5'a/iatonï quoad affînitatem potissimum Myoïdes, nominatim Merio-

nes, et plus minusve etiam Chinchillàides et Lagoïdes, immo adeo Sciuroïduin genus Ilaploodon,

nec non Sciurospnlacoïdes génère Macrocolus in memoriam revocantes, notis pluribus ipsis

peculiaribus, potissimum pedum ratione et saliendi facultate inde derivanda, familiam propriam
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omni jure constituere debent, a Mydidibus praeterea aliisque variis familiis notis osteologicis

satis divcrsam.

Dipodoïdes in pluies divisiones distribuendi , quaruni nonnullae jani alio loco a me

sunt propositae.

Subfainilia 1. Jaciilini iiob.

Merionina nob. Bullel. se. de l'Àcad. de St.-Pe'tersb. T. II. n. i\.

Cianii médium inter Dipodes genuinos cl Myoacos tenontis posterior pars modice dila-

tata Processus zygomatici ma.xiliarum radice duplici instructi. Foramina infraorbitalia ob-

longa, mediocria. Molares "33. Foramina incisiva ut in Dipodoïbus. Ossa metatarsi pedum

posteriorum sejuncta. Pedum posticorum digiti uiiguibus falcularibus muniti omnes terram

attingunt. Cauda minus dense pilosa, fere murina. Americae borealis incolae ad Mures et

Myoxos tcndentes, qua de causa primum locum inter Dipodoïdes merito occupant.

Geuus Jaculus Wagn. (Meriones Fr. Cuvier).

ISubfaiiiilia 3. Dipodiiii seu Tylai'Odactyli.

Cranii posterior pars admodum dilatata, anterior angusta. Ossa interparietalia latiora

quam longa. Processus zygomatici maxillae radice duplici instructi. F'oramina infraorbitalia

ovato-oblonga, magna, narium aperturis majora, canaliculo pecuiiari pro nervo infraorbitali

munita. Molares ^*/33 vel "/gg coronis plicatis, plus minusve subcurvatis vel subflexuosis.

Foramina incisiva lineari-oblonga, insignia, plus minusve elongata, fere inter incisivos et

molares média. Ossa zygomatica parum alta, facie externa plana. Paiatum tetragonum, inter

molares posteriores integrum, parte anteriore et posteriore latitudine aequale. Mandibulae

angulus triangularis, foramine perforatus. Ossa metatarsi digitorum trium mediorum invi-

cem coalita. Pedum posticorum digiti unguibus falcularibus et facie inferiore callis elasti-

cis, peculiaribus, compressis, saltatoriis (tylaris) muniti. In speciebus tetra- et pentadactylis,

digiti très tantum terram attingunt. Cauda satis dense pilis obsessa^ subfloccosa vel maxima

ex parte pilis brevibus vestita apiceque penicellata

Familiae forraae typicae Asiae et Africae, nec non Europae australis partis occiden-

talis desertorum incolae.

Gênera Dipus (cum subgeneribus nostris Scirtopoda et Dipus), Scirtetes Wagn. seu

Alactaga (Fr. Cuv.) (cum subgeneribus nostris Scirtomys et Scirteta) nec non genus

Platycercomys nob').

1) Cf. Bullet. scient, de l'Jeademie de St.-Pétersb. Cl. phys. malhem. T. II. n. 14, 13.
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Subfaiiiilia 3. Pedetiiii seu Lag^oiiiorphi.

Granii anterior et posterior pars satis lalae. Ossa interparictalia latiora quam longa.

Processus zygomatici maxillae radice duplici instructi. Foramina iiifraorbitalia maxima, sub-

ovalia, narititn apertura iiiulto majora, canaliculo pro ncrvo infraorbitali destituta. Molares"/ ,

omnes biplicati. Foramina incisiva brevia, pone incisives in fossa conspicua. Palatum inter

moiares duos anteriores angustatum, inter molarcs duos posteriores vero latius et pro-

fundissime excisum. Ossa zygomatica aita, facie exteriore subbisulcata. Mandibulae angulus

latissimus, subtetragono-rotundatus, haud perforatus. Ossa motatarsi libéra. Pedum posli-

corum digiti subungulati, omnes solum attingentes. Cauda floccosa.

Pedetini subfamiliam Africae peculiarem a genuino Dipoduïdurn typo vario modo dis-

crepantem constituunt, ita quidem ut affinitas cum Leporibus et Chinchillis ipsis sit haiid

deneganda.

Genus Pedetes 111. (Helamys Fr. Cuv.)

Snbfainilia 4. Iflacrocolini iiob.

[Dipodotdes Sciurospalacoïdes?.)

Granii forma generalis quidem ut in Dipodiiiis observatur, sed differentias tamen sa-

tis insignes in accuratiore conteniplatione demonstrat. Ossa interparietalia longiora quam

lata- Processus zygomatici radice simplici muniti, conchae simiies apparent. Foramina infra-

orbitalia parva, antrorsum directa. Moiares ^7^^ eradicati, quoad foruiam fere ut in génère

Ascomys Ossa zygomatica angustissima. Foramina incisiva brevia, molaribus subpropinqua.

Palatum osseum subtriaiigulare, postice truncatum. Mandibulae angulus triangularis, fora-

mine haud perforatus. Ossa metatarsi basi tantum coalita. Pedum posticorum digiti ungui-

bus falcularibus muniti, omnes in terra nituntur. Cauda pilis minus largis obsessa.

MacrocoUni characteribus praevalentibus a pedibus et cranii figura generali desump-

tis omnino ad Dipodoïdes spectant et médium ex parte inter Dipodiiws et Jaculiiios tenent,

insimul vero ad Pedetinos tendunt. Praeter qualitates, quibus cum Dipodoïbiis conveniunt,

offerunt tamen dentium molarium, foraminum infraorbitalium et palati formam Sciuruspa-

lacoïdum, radicisque simplicis processuum zygomaticorura figura conchae simili ossiumque

zygomaticorum fere filiformium ratione ab omnibus modo nominatorum Glirium sectionibus

recedunt, ita quidem ut inter Dipodoïdes Sciurospalacoïdes et Haploodontes quasi reprae-

sentent, quoad processuum zygomaticorum maxillarum et ossium zygomaticorum formam

vero typum anomalum exhibere videantur. Patria America centraiis.

Genus Macrocolus A. Wagner et forsan Dipodomys Gray? (cf. supra p. 23'^).
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Subordo III. IIYSTRICHOJTIORPIII.

Faiiiilia S. llystriclioïdes.

Corpus setis, pilis et aculeis vel aculeis et sotis sparsius intermixtis obsessum. Sceli-

des pentadactyli vel tetradactyli cum verruca hallucari, antipedibus k — S-dactylis subpro-

portionales. Digiti omnes, exceptis speciebiis pollicibus lamnatis instructis, falculis armati,

Oculi et auriculae submediocres. Cauda setosa vel aculeata, breviuscula vel elongata, saepe

prebensilis. Molarcs radicati, plerumque magnitiidine aequales vel subaequales ^''/^^, inter-

dum ^Vss' quorum coronae substanliae vitreae plicis munitae. — Cranii partes temporales

lateribus fortius comprcssae, qua de causa fossae temporales satis profundae. Crista ossis

occipilis plus minusve insignis. Ossa fronlalia lata vel mediocria. Arcus supraorbitalis mar-

ginis obtusi parte posteriore haud raro in processulum desinentis formam plerumque prae-

bens, pariete orbital! sub ipso parum inipresso. Squamae ossis temporum margo antcrior

in cristam plus minusve insigneni elevatus. Procossuum zygomaticorum maxillarum radicis

superioris faciès antcrior et posterior plus minusve compressae. Os zygomaticum margine

inferiore, processulo semper destituto, rectum vel arcuatum, facie exteriore plerumque planum.

Ossa lacrymalia mediocria vel parte sua superiore processuum zygomaticorum radiée su-

periore angustiora vel marginis angusti, vel trianguli tuberculati, magnitudine mediocris

(Hyslrix), forma apparent. Canalis lacrymalis satis angustus, completus, vel saltem supra

parum apertus. Foramiuum infraorbitalium plerumque perpendicularium ostia ante marginem

anteriorem ossium frontalium hiant. Foramina incisiva brcvia ab ossibus incisivis tautum

composita apparent. Mandibulae processus coronoidei médiocres vel brèves. Anguli man-

dibulae postcriores margine inferiore sunt incrassati vel apicem triangularcm depressum

emittunt vel in angulum desinunt. Glaviculae incompletae. Coecum satis magnum.

Animalia terrcstria magnitudine mediocria, aut fodientia et deinde Europam australem,

Asiam mediam et australem, nec non Africam habitantia, aut scandentia Americae peculiaria.

Affinitas cum Spalacoijodoïdihus
,
generis Chaetomys ratione potissimum habita, magna ita

ut fere pro Spalacopodoïdibus torosis, aculeis genuinis obsessis claviculisque iucompletis

instructis, processulo zygomalico inferiore carentibus, declarari possint. Cranii structura,

praesertim quoad genus Erethizon, relationibus cum Casloroïdihus
,

potissimum vero cum

Myoïdibus [An-icoliiiis et Murinis arvicolueforinibiisj pariter minime carent.

ISubfaniilia 1. Pliilog^aci. nob.

Molarium coronae plicis tortuosis munitae. Radiées molarium serins apparentes sub-

simplices vel divisas. Radix superior satis lata vel mediocris, modice compressa, processuum

zygomaticorum maxillarum molari tertio vel secundo opposita, radicis inferioris eorum pars

basalis ante molarem primum conspicua. Foramina infraorbitalia triangularia, rotundata, ultra

processuum zygomaticorum radicem superiorem plus minusve antrorsum (versus rostrum)
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expansa. Foramina incisiva bina dissepimento ia palatum satis prominente divisa. Palatum

osseum inter malares latitudine aequale, ita ut dentés raolares séries parallellas constituant.

Ossium lacrymaiium pars superior trianguli forma pone radicis superioris processus zygo-

matici basin conspicua. Mandibulae angulus posterior in processum depressum haud pro-

ductus. Palmae et plantae nudae. Cauda numquam volubilis apice aculeis plerumque mag-

nis et heteromorphis vel setis complanatis fasciculata. Fossores.

Genus Hystrix Linn. cum subgeneribus Hystrix et Alhenira.

Subfainilia 3. Pliilodendri.

Molarium radicibus distinctis semper munitorum substantiae vitreae plicae subrectae,

minus tortuosae. Radix superior angusta, inde a facie anteriore ad posteriorem valde com-

pressa processuum zygomaticorum maxillarium molari primo opposita , inferioris basis supra

molarem primum pariter conspicua. Foramina infraorbitalia subelongato-triangularia, per-

pendicularia, ultra radicem superiorem processuum zygomaticorum maxillarum antrorsum

, haud extensa. Foramina incisiva dissepimento osseo impresso, intus tantuni sejuncta, parte

exteriore, inferiore in apcrturam singulam confluxa. Palatum osseum inter molares anterio-

res plus minusve angustius, quarc dentés molares plus minusve antrorsum convergentes.

Ossium lacrymaiium pars superior marginis plus minusve angusti forma pone radicis su-

perioris processus zygomatici basin conspicua. Mandibulae angulus posterior semper in

processum plus minus triangularem, depressum productus. Palmae et plantae verrucosae.

Cauda plerumque elongata, volubilis, non faciculata, interdum tamen satis brevis, haud volubilis.

Sectio a. Orthocerci seu Erethizontes.

Cauda haud volubilis, satis brevis.

Geuus Erethizon. Fr. Cuvier.

Sectio 6. Helicocerci seu Cercolabini.

Cauda elongata, volubilis.

Gênera Chaetomys^) Gray et Cercolabes Brandt.

Erethizontes pedum et caudae ratione afOnitatem cum Philogaeis manifestant, Cerco-

labini vero, polissimum génère Chaetomys, Spalacopodoïdibus , nominatim generibus Echino-

mys et Loncheres appropinquantur.

Fainilia 9. Spalacopodoïdes.

Psammoryctina\y agn. Orycterina Troschel, Wagn,, Echimyina et Octodontina Waterh.

Muriformes Burmeist. e. p. ^)

Corpus pilis satis moUibus vel mollibus, vcl rigidis, interdum quoque setis pilisque

1) Genus Chaelomyt ob majorem cum Spalacopodoïdibus afRnitatem Hystrichoidum agraen claudere débet, sed

ad ffysirichuïdes genuinos omnino spectat.

2) lUutlT. Burraeisterus (Syst. Vebers. der Thiere Brasil. I. p. 188) Muri^'ormibus suis quoque addit fami-

liam Chinchillaidum, iis omnino admodum arfinem, sed cbaracteribus pluribus, ut mibi ridetur, satis distinclam.

Mém K. nat. T. VU. 40
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compressis, saepe canaliculatis et plus niinusve pungentibus obsessum. Scolides penta- vel

telradactylae antipedibus plerumquc penta-raiius tetradactjlis subpioportionales, vel paullo

longiores. Ungues falciilares, exceptis speciebus pollice lamnato instructis. Oculi médiocres.

Auriculae médiocres vel brèves. Cauda longitudine variabilis, eloiigata vel brevis, vel pi-

losa, vel subpilosa et squamata. Molares plerumque ^Y^^, rarissime ^733 radicati vel era-

dicati, coronisque iargiter plicatis vel simplici plica munitis instructi, magnitudine ple-

rumque subaequales. — Cranii partes temporales parum impressae, quare fossae temporales

haud profundae. Crista occipitalis humilis. Arcus supraorbitales satis magni, acuti, quam-

obrem paries orbitalis sub co fortius impressus. Squamae teniporalis margo anterior planus

vel cristulae vestigium tantum exhibeus. Processuum zygomaticorum maxillarium radix su-

perior plerumque a lateribus plus minusve compressa et plana. Ossis zygomatici facie e\-

teriore sulco simplici vel duplici munili inferior margo angulatus vel processulo munitus.

Ossium lacrymalium pars superior plerumque parva processus zygomatici maxillarum radici

adjacenti latitudine aequalis vel angustior. Canalis lacrymalis vcl clausus, vel semiclausus.

Foramina infraorbitalia satis perpendicularia, altiora quam lata, plerumque triangularia, in-

terdum reniformia, plerumquc ante marginem ossium frontalium anteriorem patefacta. Fo-

ramina incisiva brevia, vel satis magna, ab ossibus incisivis et maxiliaribus vulgo (excepte

génère Octodon) componuntur. Mandibulae processus coronoïdei brèves, interdum margi-

niformes. Ang-uli maudibularum posteriores in processum triangularem, rectum, vel satis

rectum, acuminatum, plus minusve elongatum desinunt. Claviculae completae. Fibula a ti-

bia sejuncta. Coecum satis magnum.

Animalia plerumque quidem terrestria et subterranea, interdum vero etiam scansoria

et bydrophila. Quoad affinitateni Myoïdibus et Spalacoïdibus appropinquantur et re vera os-

sium zygomaticorum maxillarum ratione foraminibusque infraorbitalibus maximis, nec non

processuum angularium posteriorum mandibulae ortu laterali tantum differunt. Cum Chin-

chillaïdibus, ob genus Habrocomus, haud parvam praebent relationem. Ab Hystricibus prae-

ter ossis zygomatici figuram et clavicularum praesentiam praesertim aculcorum verorum dc-

fectu, a Subuiigulatis vero unguibus semper falcularibus, ossibus lacrymalibus parte supe-

riore minoribus, nec non claviculis perfectis potissimum differunt. Longe plurimae hujus

familiae species in America quidem habitant, inveniuntur tamen etiam in Africa gênera

nonnulla Spalacopodoïdibus adnumeranda, nominatim gênera Aulacodes, Petromys et

Ctenodactylus.

Spalacopodoïdes in subfamilias duas secundum molarium structuram dividi possunt

scilicet in Echinomyes et Octodontes.
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Subfainilia !• Eoliiuoinies seu Riiizodoiite§.

Subfam. Echinomyina Waterh. Giebel.

Dentés molares ^^4^ radicati vel subradicati coronaque complicata vel complicato-sub-

lamellosa iminiti. Animoîia muriformia, vel spalaciformia^ generibus quibusdam ad Hystri-

choïdes tendentia.

Sectio a. Philogaei nob. -

Peduni posteriorum digiti liberi. (Formae terrestres.)

a. Cnpromyes. Dcntium molarium très anteriores saltetn magnitudine plus minusve

aequales. Molarium plicae plus minusve arcuatae, quoad numerum plerumque inaequales,

posterioribus saepissirae majoribus. Corpus pilis rotundatis, plus minusve mollibus, tectum.

«) Dentibus primoribus superioribus pagina antica laevibus.

Gênera Petromys Smith, Caproinys Desm., Plagiodon (non Plagiodontia) Fr.

Cuv. Dactylomys Is. Geoffr. et Cercomys Fr. Cuvier.

/3) Dentibus primoribus pagina antica sulcatis. Genus Aulacodes Te m m.

b. Loncheres. Dentés praecedentium. Praeter pilos genuinos in dorso et lateribus pili

complanati, sulcati, aculeos plus minusve aemulantes.

«) Dentibus primoribus pagina antica laevigatis. Gênera Loncheres Illig., Echinomys

Geoffr. Nelomys Lund, Ilolochilus Brandt.
')

(non Wagn.) et Mesomys

Wagn.2)

/j) Dentibus primoribus pagina antica sulcatis. Genus Carterodon Waterh.

1) Anle viginli et quot excurril annos in scriptis Academiae .'cienliarum Nostrae {Mém. île l'Acatl. Imp. d. Se.

d. Sl.-Pétersb. yi. Ser. Scienc. nat. I. p. AiH sr/q.) Mûris (Ilolochili) leucogastris et Mûris (Ilolochili) Angwjae nominc-

Glirium species binas, Brasiliam habitantes, descripsi dcntium ratione haud addita. Nunc quidcm craniis spcciminibus

lypicis desuraptis do loco caruin sjslematico quae se(i(iuntur observaliones publicare liceat. Modo dicta animalia non

ad Murinm typtim genuinuin, sed ad Hysiricinum et nominatim Spalacopodoidum familiam speclant, qaare nec generi

Holochiliis Wagneri (Schreb. Siiugeth. Siippl. 111. i. p. '6Ao sqq.), subgeneri Ilolochilus Burnieisteri (Syst Vebers.

(1er Tliiere Brasil. I. S 16'2) = Holochihmys nob., cf. supra Mnrium familiam, adscribenda. Quoad molarium structu-

ram et liabituni et caudae corporis longitudinem aequantis vel superantis rationem species commemoratae magis cum
gcuere (>rcom;/s, quani cum geiiere Echinomys conveniunt, molares enim maxillares facie externa, mandibulares vero

interna plicas vel areolas substantiae vilreae ternas, non binas, ut genus Echinomys, praebent. A génère Cercomys

labio superiore intègre vel vix emarginato et vellere dorsali ex parte pilis aculeiformibus, comprcssis, sulcatis setis-

que rigidis obsesso dillerunt. Genus Aelomys Lund (Burmeister l. l. p. 202) vero cauda breviore et molarium

structura Echinomyis simili reeedit. Quam ob rem genus vel subgenus nostrum Ilolochilorum alio sensu restituendam

videtur et species supra commemoratae utpote tjpi genuini su!» nomine Ilolochili leucogastris et II. Lamjstlorffii (Mus

Holochilus, Anguija nob. Mém de l'Acad. de St.Pélersb. l. l. p. 430) generi tali modo restituto inserendae erunt.

2) Hypudaei Gniarae nomine ib. p. 432. Glirium ordinis speciem proposai, quae secundum disquisitiones re-

ceuliores in cranio speciminis a me descripti institutas, ut Burmeislerus {}. l. 209) sagacissimc conjecit, generi

Mesimiys et quidem secundum meam opinionem sub litulo Mesomijs Gitiara est inserenda
,
quum a Mesomye spinosn

(=: ecauilalo Wagn.) forma, coloribus et vitae génère dilTerre videatar.

*
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Sectio b. Hydrophili nob.

Pedum posteriorum digiti dimidio basali membrana nalatoria conjuncti. (Animalia

atnphibia.)

Genus Myopotamus-

Subfamilia 3. Octodontes seu /trliizodoiites»

Subfam. Octodontina Waterh.

Dentés molares radicibus destituti, vel coronis simplicibus, in maxiilaribus facie externa

emarginatis, interna arcuatis, in mandibularibus facie externa arcuatis, interna vero emargi-

natis plerumque instructi , vel plicis interdum lamellarum fere formam exhibentibus binis

vel ternis muniti.

A. Molarium coronac simplices, latere uno curvatae, altcro opposito vero emarginatae

[Ctenomyes)

.

a. Pedes omnes pentadactyli. Molares ^V<4- Mandibulae processus coronoïdei triangu-

lares. [Ctenomyes sensu proprio) Aniericani.

Gênera Octodon Ben net t. et Ctenomys Blainv.

6. Pedes omnes tetradactyli. Molares ^%3- Mandibulae processus coronoïdei margini-

formes. (Ctenodactyli). Africani.

Genus Ctenodactylus Gray.

B. Molarium retrorsum versus niagnitudine diminutorum coronae utroque latere plica-

tae vel sublamellosae (Schizodontes).

a. Molarium coronae plicatae. Pedes pentadactyli. Auriculae médiocres vel brèves.

{Spalacopodes).

Gênera Spalacopus Wagl. [Poephagomys Fr. Cuv. Psammoryctes Popp.) et Schizodon

Waterh. Americae incolae.

6. Molarium coronae e plicis binis vel ternis lamellularum formam aemulantibus com-

posîtae. Pedes anleriores tetradactyli, postici pentadactyli. Auriculae magnae. Vellus mol-

lissimum (Habrocomi). Aniericani ad sequeutem familiam tendentes.

Genus Habrocomus (non Abrocoma Waterh. vel Habrocoma^).

Fainilia lO. Cliiuchillaïdcs seu inclius Eriomyoïdes.

Chùichillidae Benn. (183'i-), Waterh. — Chinchillina A. Wagn. — Lac/ostomi Wiegm.

excl. génère Pedetcs. — Mûriformes B u r m. e. p.

Corpus vellere mollissimo densissimo, teclum. Pedes anteriores k — 5 daclyli, poste-

rioribus 3 — 5 dactylis fere duplo longiores. Ungues omnes falculares. Oculi satis magni.

1) Scilicet 0, T) a^po'xofjLo;. Molli coma indutns.
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Auriculae salis elongatae vel médiocres. Cauda mcdiocris, vel satis longa, pilis sublongio-

ribus, vel longis, rigidis, vel sclosis obsessa. Molarcs '''/^^ radicibus gonuiuis destituli, e

laminis biuis vel ternis parallelis composili. Cranii partes temporales parum impressae, qua

de causa fossae temporales parum distinctae. Crista occipitalis subnulla, vel mediocris,

Arcus supraorbitalis plus minusve acutus, quare orbilae paries sub ipso plus minusve im-

pressa. Squamae ossis temporum margo anterior vi\ cristatus. Processuum zygomaticorum

maxillarum radix superior inde a facie externa ad internam compressa et plana. Os zygo-

maticum facie exteriore planum, vel vix imprcssum, margine inferiore parum arcuatum vel

subrectum, sed processu destitutum. Ossium lacrymalium pars superior mediocris radici

superiori ipsi finitima processuum zygomaticorum latitudine subaequalis. Canalis lacry-.

malis obliquus, haud clausus. Foramiua infraorbitalia fere reniformia, retrorsum in-

clinata, sed altiora quam lata, parte anteriore ante ossium frontalium marginem

anteriorem hianl. Foramina incisiva plus minusve elongata a maxillis et ossibus interma-

xillaribus componuntur. iVlandibulae processus coronoïdeus brevis, anguli mandibulae pos-

teriores processum satis acutum, lateribus compressum emittunt. Claviculae completae.

Coecum maximum.

Americae australis incolae subterranei, nocturni, sociales, Leporum more in cursu sa-

lieutes, qui cum Myoïdibus et Lagoïdibus, nec non cum Dipodo'idibus similitudines quasdam haud

refutandas ostendunt, longe majori tamen notarum numéro Spalacopodoïdibus annectuntur

maximamque cum génère Habrocomus affinitatem manifestant.

Chùiclullaïdes vel melius Eriomyoïdes commode in sectiones duas distribui possunt,

in Eriomyes montes et alios planities habitantes i. e. in Orobios^) et Homalobios^).

Subfainilia 1« Orobii seu Eriomyes inonticolae.

Pedes posteriores tetradactyll. Molares omnes, excepte primo mandibulari bilamelloso,

e tribus lamelluiis compositi. Ossis occipitis crista parva vel subnulla, verticalis nuUa.

Bullae osseae magnae [Lagidium) vel maximae [Chinchilla seu Eriomys) ossium temporum

squamis, nec non ossis occipitis squamarum partibus quibusdam pariter tumidis auctae.

Mandibulae processus coronoïdei brèves quidem, sed condyloïdeis oppositi.

Gênera Eriomys Lichtenst. (seu Chinchilla Gray) et Lagidium Meyen.

Snbfainilia S. Hoinalobii seu Krioinyes plaiiicolae*

Pedes posteriores tridactyli. Molares omnes, excepto ultimo superiorum trilamelloso,

e lamelluiis binis compositi. Crista ossis occipitis cum crista ab ossibus bregmatis formata

coalita. Bullae osseae satis médiocres, ossium temporum et occipitis squamarum tumoribus

1) Âb ôpo; mons et ^îo; Tila (sicoU fiaxpo^io;, loogaeTDS, formatum).

2) Âb o)j.aXo<; planas (scilicet locus.)
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minime auctae. Mandibulae processus coronoïdei brèves a condyloïdeis amoti et magis an-

^ trorsum directi.

Gcnus Layostomus Broockes.

Fainilia 11. IIEITIIOIIYCHOÏDEIS. ')

Familia Subungulata lllig-, Wagn. etc. Subungulali Burtneist.— Familia vel Subfamilia

Dasyproctina vel Dasyproctidae et Familia vel Subfamilia Caviina vel Cavida variorum

auclorum recentiorum. Cavini Giebel Allyem. Zool. p. !k57.

Corpus pilis satis mollibus, vel rigidis, subsetaceis, saepe parum densis vestitum. Scc-

lidcs pleruQique tri-rarius pentadactylac, antipedibus subproportionales, unguibus plerumque

ungularum formam plus minusve aemulantibus, vel saltem falculis latiuscuiis instructi.

Oculi médiocres. Auriculae satis brèves, interdum médiocres. Cauda subnuda vel nuda, brevis-

sima vel nuUa. IMolares "/^
,_
magnitudiiie subaequales vel inaequales, compiicati, radicati; vel

composili, lamcllosi, eradicati. — Cranii partes temporales plus minusve impressae, qua de

causa fossae temporales plus minusve profundae. Crista occipitalis plus minusve insignis.

Arcus supraorbilales magni, plus minusve acuti et parietes orbitales sub ipsis obvii plus mi-

nusve imprcssi. Radix superior processuum zygomaticorum maxillarum plerumque latere in-

terno et externo, rarius (Dasrprocta) facie anteriore et posteriore plana et compressa. Ossa

zygomatica facie exteriore plana, margine inferiore processu destituta. Ossium lacrymalium

pars superior latior, plerumque muUo latior, radice superiore processuum zygomaticorum

maxillarum ipsis anteposita. Ossium lacrymalium inferior pars supra processus modo dictos

antrorsum minime prominet. Canalium lacrymalium pars superior et inferior clausae, média

semiclausa. Foramina infraorbitalia plerumque reniformia, atque latiora quam alta, nec non

dimidio exteriore sensu transverso retrorsum (pone ossium frontalium posteriorem marginem)

expansa. Foramina incisiva vel brevia, dentibus incisivis approximala et ab ossibus incisivis

tantum formata, vel longiora, molaribus approximata, a maxiliaribus et intermaxillaribus

conjunctim composita. Mandibulae processus coronoïdei brevissimi, interdum marginis forma

repraesentati. Mandibulae anguli posteriores vel lati, breviter acuminali, vel in acumen mé-

diocre extensi. Glaviculae incompletae, vel nullae. Tibia et fibula disjunctae, sed parte

inferiore approximatae. Vertebrarum lumbalium valde evoiutarum processus spinosi et trans-

versi insignes, Leporum similes.

Animalia pliytophaga (quare carnem s;ipidissimam praebentia) plerumque terrestria,

currentia, in antris sublerraneis saepe degentia, rarius ampbibia, seu natautia, Americam

centralem et australem ad fretum Magelhanicum usque habitantia. A reliquis Hystri-

cliomorphorum familiis digitis plerumque subungulatis, cauda nuda vel nulla et ossium lacry-

malium parte superiore lata claviculisque haud evolutis diversa. Fraeterea ab llystrichoidilus

1) De oomiDe Hemionichoïdes ride supra Cap. XIII. g. 1 p. 271 nota.
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qui pariter clavicularum defectu laborant, pedibus, et corpore pilis vel setulis taiitum obsesso,

a Spalacopodoidibus claviculis iucompletis ot ab Eromyoïdihiis sou Chinchillaidibus habita,

caudae et pedum ratione, pilis rigidioribus, minus largis et pariter claviculis incompletis

distincta. Ilemionychoïdes in subfamilias duas quac sequitur ralioiie dividi possuut.

Subfaiiiilia 1. lîasyproctyni ').

Dasyproctina Waterh. Fam. Dasyproctidae alior. Sect. Coelogenidae Burmeist.

Gênera Dasyprocta Illig. et Coelogenys Illig.

Subfaiiiilia S. Caviiii.

Familia Cacidae alior. Caviina Waterh.

Sectio a. Philogaei.

Gênera Cavia Klein (cum subgeneribus Cavia, Ànoeina et Kerodon) et Dolichotù De sm.

Sectio b. Hydrobii.

Hydrochoerus Briss.^)

Subordo rv. L,A«01TI0RPHI.

Familia IS. liagoïdes.

Fam. Duplicidentata Illig.

Corpus pilis mollibus seu satis moUibus vestitum. Scelides antipedibus longiores. Un-

gues falculares. Oculi satis magni. Auriculae longissiuiae, valde elongatac, vel brèves.

Dentés incisivi superiores contra regulam in reliquis Gliribus observandam, duplicati, ita

quidem ut pone binorum anteriorum majorum parietem seu faciem posteriorem bini mino-

res conspiciantur. Molares laniellosi '^^^ vel "/jg. Cauda brevis, pilosissima, vel haud con-

spicua. Ossa frontalia inter oculorum cavitates latissima, arcubusque orbitalibus insignibus

munita, vel angusta. Maxillarum processus zygomatici brèves, simplices, lamellarum for-

mam haud exhibentes. Foramina infraorbitalia parva, nervum infraorbitalem tantum emit-

tentia. Maxillarum pars malaris aninialium adultorum, aut magna ex parte cute clausa, aut

reticulatim perforata. Palatum osseum parte antcriore et potissimum posteriore profunde

cxcisum, jugi oblongi, transversi et angusti forma inter molares mcdios tantum expansum

conspicitur, quare cboanarum apertura maxima. Foramina incisiva elongato-pyramidalia, longa

vel longissima, parte posteriore latiore inter dentés molares anteriores observantur. Man-

dibularum processus coronoïdei condyloïdeis haud oppositi, sed humiliores, et vel marginis

lamellosi, plus minusve involuli, vel proccssuli formam exhibentes. IVJandibuIarum anguli

1) Characteres subfamiliarum jam supra in Partis II. Cap. XIII. §. 4. fusins latina lingua exposili.

2) Scribendum omnino Bydrochoerui , non ut alii voluerunt Bijdrochaerus , nomen enim derivalum ab uSup

(aqua) et lolpoi (porcus).
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posteriores e toto margine inferiore originem ducentes, vel subfalciformes, magni et rotun-

dati, vel subtetragoni, pariter rotundati.

Lagoïdes glirium formas peculiares, praesertim dentium incisivorum superiorum qua-

ternorum, palato, parteque genali perforata etc. insignes constituant. Lepores cranii notis

quibusdam Sciuroides in memoriani revocant. Genus Lagomys contra cbaracteribus cranii

pluribus ad Myoides et ex parte ad Hystrkhoïdes vergit. Genus Leporum partira cranii

figura generali, partim genis fore reticuli forma perforatis, nec non mandibulae figura ge-

nerali, excepta forma condylorum et processuuoi coronoïdeorum, Ruminantibus quibusdam

quodammodo similes apparet. Leporum praeterea characteres nonnulli, sed magis externi,

in Dipodoïbus plurimis, praesertim in Pedelibus, nec non in ChinchUlaidibus observantur.

Lepores genuini, excepta Nova HoUandia, in omnibus planetae nostrae terris majoribus

(regionibus polaribus summisque montium cacuminibus plantis, tenestribus destitutis, exceptis)

inveniuntur. Lagomyes vero in hemisphacrae borealis regionibus quibusdam tantum sunt

hucusque detecti.

Lagoïdes in Subfamilias duas Leporinos et Lagomyes dividi posse supra in Partis Se-

cundae capite XIV. §. 3 est exposituni additis insimul cbaracteribus eorum.

ISubfainilia 1. E.a g^ouiy es.

Genus Lagomys.^) Cuv.

Siibfainilia 3. Eieporini.

Genus Lepus Linn.

CAPITEL XVI.

Bemerkungen iiber die Entwickclungstufen der Nager und die harmonische

Verkniipfung ihrer Gruppen.

Die Verwandtschaften der Nager, so weit sie sich in Folge craniologischer und exo-

morphiscber Untersuchungen herausstellten, wurden zwar in dcn vorstehenden Mittheilun-

gen bereits sowohl in IJinsicbt auf die Beziebungen derselben mit andern Ordnungen, als

auch in BetrefF der Verkniipfungen ihrer einzelnen Familien und anderweitigen Unterab-

theilungen ziemlich umstandlich mitgetheilt. Die Angaben sind aber zerstreut, gewâhren

also kein zusammenhangendes Bild, worin die gesonderten Glieder als Modificationen eines

gemeinsamen Planes zu einem barmonischen Ganzen vereint waren, einem Ganzen, welches

1) Geous Lagomys ob afGnitatem cnm Myoidibus primo loco positum,- LepoHmim vero ob affinitatem cnm

fiiimtnantibus, secuodum occupât.
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1

man als Nag:er-Ordnung' [GUres seu Rodentia) bezeichnet hat. Es scheint dahor nicht

ubeilliissig die Beziehiingen, in welchen die IVag-erg;ruppen zu andern Ordnungen der Sau-

gethiere und zu einander stehen noch ubersichtlich zusamnu'ii zu stellen.

Nimmt man die stets paarigen, grossen Schnoidezahne, die wegen der fehlenden Eck-

zahne stets durch eine betrachtliche Liicke von den Backenzahnen getrenut sind, ferner

die von vorn nach hinten den grbssten Durchmesscr bielenden, hinteu in der Regel nicht

geschlossenen Gelenkhohien zur Aufuabme meist liinglicher , von vorn nach hinten meist

den grossten Durchmesscr zeigender , Gelcnkkopfe des durch dièse Einrichtung, zur Er-

môglicliung sjigender oder nagender Bewegungeu von vorn nach hinten verschiebbaren

Unterkiefers, dann die stets handloosen, meist mit Krallen-, seltener mit hufartigen oder

plattern Nagein bewaffnetcn Fiisse, die meist grossen, selten fehlenden Blinddarme und

das windungsioose, im Verhaltniss kieine Gehirn, ncbst dem Mangel von Beutelknochen

als Hauptmerkmale an , so erscheinen demnach die Nagethiere als wohl gesonderte und

natiirliche Gruppe. Dcssen ungeachtet finden sich aber, wenn wir es versuchcn die

besondern Abtheilungen der fraglichen Ordnung andern Saugethiercn anzureihen
, gar

manche Erscheinungen, welche es nicht gestatten die Nager als ein vbliig abgeschlossenes

Ganzes anzusehen. Wir werden vieimehr gewahr, dass die einzelnen Nagerfamilien nicht

blos unter sich die mannigfachsten Verketlungen zeigen , sondern auch mit Gliedern an-

derer Saugethierordnungen grossere oder geringere Aehniichkeitsbeziehungen darbietcn.

Beginnen wir mit den Eichhornchen (Sciuromorphi) , die wohl fiir die am hochsten

stehenden Giieder der Ordnung anzusehen sein mochten, so ergiebt sich, dass sie mittelst

ihrer echten typischen Formcn, den wahren Eichhornchen {Campsciurini nob.), durch die

ijusscre Gestalt und den Zahnbau , so wie durch mehrere craniologische Kennzeichen sich

am meisten der Gattung Chiromys nahern. IMag man nun die ebengcnannte Gattung als

eigene Mittelform zwischen den Narjern und Quadrumanen , namentlich den Makis oder

als nagerartiges Glied der Quadrumanen (Makis) betrachten , so werden sich die Eich-

hornchen im letzteren Falle den Quadrumanen unmitlelbar, im erstern wenigstens mittelbar

(d. h. durch die vermittelnde Verwandschaft von Chiromys) anschiicssen. Selbst die

Ouistilï's konnten wegen ihrer Krallen- und Ohrbiidung , so wie den ohne aile Frage

schon etwas eichhoniahnlichen Habitus und ihre Kletterbewegungen als, wenn auch noch

enlfcrnle Verwandte der Eichhornchen gelten. ^lan hat sie daher wohl auch hie nnd

da nicht ganz unpassend als FM-hhornaffen bezeichnet. Unter den Beulellhieren mochten

die kk'tterndt'n mit grossen Nagezahnon im Unterkiefer versehenen Phalangisten, wenn

auch gleichfalls nur entfernte Beziehungen zu den Eichliornchen bieten. Selbst Anklange

an die fliegenden Makis und an die Petauren haben die Eichliornchen in den mit einer

Flughaut versehenen Gattungen Pkromys , Sciuropterus und /Inomalurus aufzuweisen.

Wenn sich aber auf die gedachte Weise die Eichhornchen einerseits den Quadrumanen,

andererseits den Beulellhieren nahern, so treten sie auch durch andere Formen, die durch

kurze Ohren, den oft gedrungenen Korper und die unterirtlische Lebensart sich den Spa-
Mém. «c. nat. T. VII. 41
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lacoïden uncl tien Sciurospalacoïden nahoiii mit inanchen andein ÎVagern, namentlich mit

dem Mause-Typus in Verbindung. Die Anniiherung an die Spalacoïdeii geschicht nament-

lich diircli (lie Munnelthiere, vorziiglich aber durch die kurzohrigcn Ziesel {Si)erini>i)hiliis

subgen. Culobutis nob.), wahrend die Dackenzahne der zieselgestallig-en Gattuiig- llaploodoii

an die im Gesammtbau als anomale Glicder des Miiuse-Typus auftretenden Sciurospala-

coïden erinnern. iMit den grostentheils nach dem Typus dor Anicolini gebildeten, jedoch

auch einige Besonderheiten bietendeii , Custoroïden zeigen die Sciuroidei nur durch ihre

einfachen grossen, plattenformigen Oherkieferjochforlsatze iind die kleinen Unteiaugen-

hohlenlocher eine gewisse Veiwandschaft. Die uacliste Veikniipfung der Eichhonuliea

mit dem Typus der Myoïdeii findet aber offenbar mit dem zwar vorwaltcnd miiuseartigen,

aber auch mehrfache Eichhorniihnlichkeiten, meist schon im aussern llabitus und der Le-

bensweise, bietenden Myoxoïden statt, die ubrigens von den Eiclilioriicheii sowohl als von

den Miiisen durch den Blinddarmmangel abweichen und nicht unpasscnd Scinromyoïdes

heisscn konnten. Die Verbiudung mit den Myoxoïden geschieht einerseits durch die echten

Eichhornchen [Caiiipsciuri) , audererscifs durch einige craniologische Eigenthiimiichkeilen

der merkwiirdigen Gatlung Anomaliirus , die sogar eine indirecte Verkniipfung mit deu

Hystrichomorplten anbahnt, obgleich sie in mancher Hinsicht wohl nur eine Art Mittelstufe

z\vischen den Fliif/liornchen und ScJddfern darstellen miichto. Die durch die Myoxoiden

den Eichfiornchen sicli anschliessenden IMiiuse (Fam. Myoidcs\ bilden den Kern- und Mittel-

punct der Ordnung. Richtet man sich stieng nach dem ubi plurima iiitent, ohne gleich-

zeitig eine iibersichtliche, moglichst-natiirliche Eintheilung zu erzielen , so miisste man

auch den durch den Bau des Unterkieferwinkeis in steter Verbindung mit bctrachtiichen

Unteraugenhohlenlochern oben nach Waterhouse's Vorgange als eigenc Abtheilung

charakterisirten Typus der Staclielschweine dem Miusetypits anreihen, was aber aus bereits

naher entwickelten Griinden nicht rathiich erscheint. Die Miiuse konnen entweder durch

manche Eigenthiimlichkeiten ihres Schadelbaues, namentlich durch den mit ziemlich hori-

zontalen Fliigelfortsatzen und Gruben vcrsehenen Basalttheil des Schadels und den Bau

der Backenzahne den Eichhornchen sich nahern, wie einzelne Sektionen der Unterfamilie

Dlurini [Mures sciurif'ormes), wozu selbst die eigentlichen Mause [Mus) gehoren, also die

mehr oder wcniger langschwiinzigen und spitzkijpfigen, bisher als die eigentlichen Typen

angcsehenen Formen. Andere Formen bilden als Mures arvicolini durch ihre von der der

sogenannten echten Mause abweichende Schadelbasis , namentlich die mehr oder weniger

perpendicularen Fliigelfortsatze und FlUgelgruben, den Avie mir scheint eigentlichen cra-

niologischen Mitteipunct der Familie. Noch andere endiich erinnern (siehe oben Cap. § 1)

an die Sciurospalacoïden, Casloroïden und Hystrichomorphen. Die Mures anicolini schliessen

sich einerseits an die Mures sciurini an , andererseits bilden sie durch den Zutritt pris-

malischer, sogenauuter wurzelloser Ziihne eine eigene Gruppe (Subfam. Arvicolini seu

Anicolina).

Der Schadelbau der Mures anicolini findet, ebenso wie der Zahiibau der Anicolini,
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in rnelirern zum Typus der Mures gehorigeu Familion , wie iintor den Spalacoïdcn iind

Sciurosiiulacoïden, p selbst unfer den Dijiodoïdeii inniuenllich bei Pedetes und Macrocolus)

oQVnbaicn iNacbhall und vt'ikniipft so eatfernte 1 ormeu, obue sie jedoch mit den echten

IMausen vollig zu identiflziren.

Es lindet sogar durch die mit enormen Unteraugenbohlenlôchorn ausg-estattete Gat-

tung SiniiUhus eine unveikennbaie Ilinneigung der Myoïdeii zum Typus der Stacliel-

schweiiîc stalt. Der letztere schliesst sich iiberhaupt durch die IJildung des Basaltlheiies

des Schadels, namentlich die Gestalt der Flugelfortsalze und ihrer Gruben, am auffiillen-

desten durch Erelhizoïi der Unterfamilie der Àr^icolini und den ihr verwandtcn Mures

arvicoUni an. Sogar die fiir manche Hystrkhomorphen (Loncherini) so cliaraktcrisehen

platten und gofurchten, haarartigen Slachehi sind unter den Murinen in der Gattung Aco-

mys (richtiger Jcanthoiiiys) repriisentirt. Oei einer solchcn Verkniipfung der Myoïden diir-

fen wir uns niclit wundern, vienn als Castoroides eine eigene Familie echter, schwimmen-

der Nager auftritt, die einestheils vorwaltend, besonders auch craniologisch , uach dem

Typus der Arvikoh-n enlwickelt erscheint und deshalb vielfach und lebhaft an manche

in craniologischer Ilinsicht arvikolenahnliche llystriclioinorpheii, wie namentlich Erelhizon

und Myopokiinus, erinnert, an lererseits abcr neben mehrern Eigonthiimiichkeiten') sich

durch cinige craniologische Eigenschaften fien Sciurospalaoïdeii, ja selbst den den letztcrn

durch Ilap/uodon verwandten Sciuroïden'^), niihert. Ausser fiiesen mehr oder weniger

nalien Verwandtschaften treten die Bibfr auch durch ihre //A'tî'coZe/i-Aehnlichkeiten

ausser mit Myopotainus mit den mehr oder weniger mauseahniichen Spnlacopoddiden

iiberhaupt dann mit den Spalacoïden^) in Dcziehung, wahrend sie sich den Dipodo'iden,

(ausser durch Mucrocolns) , den Chine!lilluïden , Hemioiiychoïdeii und Logoïdeii nur

wenig nahern. Durch die gleichzeilige Beziehung zu den Myo- und Hystricliomorphen

erscheinen die Caslordiden gleichsam als Verbindungsglied der in der alten VVelt vor-

waltenden Myoïnorphen und der in der neuen Welt vorherrschenden Hystricliomorphen.

1) Diu EigenthiimlicbkeiteD sind cino ticfo Gruhe auf der Basis des Uiaterbaupts , der lange rôbrenformige

Geborgang und die doppellen Zilzenfortsatze.

2) Den Soiierospalacoiden naberl sicb Castor ausser den Arvikoleniihnlicbkeiten durcb die einfaeheu , plalten-

formigen Oberkieferjocbforlsàlze und die kleinen Unteraugenhdhlenlocber. Die beiden letztgenannlen osteologischen

Eigenschaften setzen ihn aufb mil den Sciurorlen in V'erbindung.

o) Die Merkmale. welcbe die t'asloroïlen mil den Sjmlacopodoiilen und Spalacoïden in Connex bringen, sind

allgemeine Eigenschaflen des Mauselypus. Aebnlicbes gill von den Dipo'loîden, jedocb in geringerem Maasse. Nur

Macrocolus Iritl den Bibern durcb die einfacben Oberkicferjocbfortsalze und kleinen Unleraugenboblenlficbcr naber.

4) Die ChinchiUnïden n:<bern sicb ausser ibren Màuseiibniicbkeilen durcb den langen Geborgang und den zum

Thranenbein gebenden Oberkiefer den Bibern.

4) Die Hemionijchoiden erinnern durch den Zahnbau der Dasyproclini und einige Scb:idelnierkmale (siehe oben)

an die Casioronlen.

A) Als Beziehungen der Lagoïden zu den Bibern mochle ich nur die kleinen Unleraugenboblenlcicber, die bei

LepifS zeràslelen Musrheln und die verlàngerlen Geborgange ansehen. Durch die zu den Hlnusen binneigende Srbâ-

delform slehl den Casioroiden Lagomys naber als Lepxis.
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Sie verkniipfen also g:ev\issermassen die bi'idon Nagerlypen , von dcneu der eine wie der

andere, nur in einer bestimmten Erdlialfte iiberwiegt. Ausser dioser mcrkwiirdigcn Ver-

kniipfung bilden aber auch die Biber ein nierkvviirdiges Glied, welches in der allen Welt

durch einige craniologische Merkmale die echten Sciuroïden d. b. die Siibfim. Sciiirini

mit den Myoïden vereint, indem sic in Amerika nicht blos in ahnlicber Beziehung auftre-

ten, sondern dort gleichzeitig auch nocb mit den Haploodonien uni dcn Sciurospalacoïden,

ja selbst mit Macrocolus (also mit den Dipodoïden) ahniiche, bereils obcn angcdeutete Ver-

wandtschaften zeigen. Wiihrend nun die durch einige eigentbiimliche Merkmale und die

aufgefiihrten zablreichen Verwandschaften ausgezoichnete Famille der Casloroïden hinsicht-

lich des Baues der Hinterfiisse und des platlen , etwas an Manatus erinnernden , aber

schuppigen Schwanzes die morphologisch entwickeltcsten Schwimmer unter den Nagern

darstellcn, werden dieselben unter den Murinen durch Hydromys, den Jnkolinen durch

Ondatra, den Spalacopodoïden durch Myopotainus und unter den Heniyonichuïden wenigstens

einigermassen durch Hydrochoerus reprasentirt. Den Casloroïden stcht von den genannten

schwimmenden Nagern Ondatra am uachstcn, dann folgt Myopotainus und Hydromys. Am
fernsten bleibt ihnen Hydrochoerus.

Ausser den durch mehrfache, gewissermassen als Anomalien anzusehende, Merkmale

sich von den Ârvicolen sondenidcn Casloroïden giebt es noch drei andere anomale For-

men des Mdusetypus, die ebenfalls, wegen ihrer fremdartigen Eigenschaften, der Familie der

Myoïden nicht unmittelbar angereiht werden konnen, da sie die Charaktcristik der genann-

ten Familie erschweren
,

ja unmbglich machen und daher die Systematik der Nager

triiben vviirden. Es sind dies die Familien der Sciurospalacoïden, der Spalacoïden und der

Dipodoïden. Die beiden erstgenannten Familien weichen durch ihre plumpe Korper- und

Kopfform, die sebr kleinen Augen und abgestutzten Ohrcn, fernef durch die meist kraf-

tigeren^ zum Graben eingerichteten Vorderfiisse, so wie durch manche craniologische Ei-

genschaften , namentlich die mit Ausnahme von Ellobius,^) anders geformten , nicht drei-

cckigen, ziemlich ansehniichen, oben weitern, unten engern, spaltenformigcn Unteraugen-

hôhlenofiPnungen von den Myoïden ab. Die Sciurospalacoïden charakterisiren und niihern

sich durch den Zahnbau , die einfachen
,

plattenartigen Oberkieferjocbfortsatze und die

sehr kleinen Unteraugenhohienlocher der Tribus der Haploodonten unter den EichhiJrnchen,

die ihnen auch durch die kurzen Ohren und die unterirdische Lebensart verwandt er-

scheinen. Sie bilden also, wie bereils erwahnt, ein Verbindungsglied zwischen den ano-

malen Sciuroïden (den Haploodonten) und den weniger anomalen Myoïden (den Spalacoï-

den); ja sie bieten sogar, wegen des Verbaltens der Oberkieferjocbfortsatze und der Unter-

augenhohienlocher, Anklange an die Casloroïden.

Die Spalacoïden, denen die eben erwâhnten , den Sciurospalacoïden eigenen, directen

1) Ellohius mochte ich aïs dasjenige Glied der Spalacoïden aosebeo, welches besonders in craniologlscher Be-

ziehuug die Spalacoïden mit den Myoïden und zwar zunàcbst mit ibrer Unlerfamite .irvicolini verkniipft.
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BeziehiiQgen mit den Sciuroïden abgelien, treten als reinere, aber immerhin der obigen An-

deulung' gemass , anomale und desbalb als eine oigene Familie zu betrachtende Foimen

des IMaiisetvpus auf. Der Bau der Backenzahiie und theilweise auch der des Unterkiefers

lassen die einen, namentlich die Tribus Spalacini, der Untcrfainilie der Rhizodonteii als den

echten Mauseii verwandte Formen crscheinen. Die Tribus der Georychini besitzt zwar

(wie die der Spalacinen) mausoahnliche VVurzeIzahne , bietet aber durch die Bildung der

untern Wiirzel der Oberkieferjochfortsiitze und besonders der bintern Winkelfortsalze des

Unterkiefers eine Uebergangsstufe zum ïypus der Stachelschweine. Wiihrend aiso die I\lyoïden

durch die grossen Unteraugenbohienlocher der Gattung Smiiithus an den Typus der Sta-

chelschweine erinnern, gescbieht bei den Spalacoïden {siibfam. Georychini) die Anniiherung

an diesen Typus durch die Unterkieferwinkel'). Andererseits reprasentirf die Unterfamilie

der Prismatodonten unter den Spalacoïden hinsichtlich des Baues der Backenzahne und

des hinten ausgechnittenen Gaumens die Unterfamilie der Jrciculini ans der Familie der

Wause.

Obgleich nach Maassgabe des ubi plurima nitent, die Dipodoïden dem Mdusetypus (sub-

ordo Myoniorphi) angehoren, so kann man sie doch nur fiir ein noch anomalcres Glied

desselbeu als die Spalacoïden erkl.ïren. Die das doppelte oder seibst mehr als das

doppelte der Lange der Vorderfiisse bietenden , zum Springen bestimmten Ilinterfiisse

unterscheiden sie von allen andcrn Nagern,unter denen sie die echten Springer reprâsen-

tiren, wie sie nur noch unter den Insekttvoren die Gattung Macroscelides und unter den

Beutellhieren die Familie der Kanguruhs aufzuweisen bat. Der lange Schwanz dicut auch

bei ihnen, wie bei den letztgenannten springenden Insekiivoren und Beutellhieren, theils

dem springenden Thier als Steuer , theils dem Sitzenilen oder Stehenden mehr oder

weniger als Stiitze. Die aussere Form lasst sich zwar in Bezug auf die vorwaltenden

Merkmale als mauseartig bezeicbnen; jcdoch bieten sie auch nicht selten grossere oder

geringere Hasenahnlichkeiteu, ja zuweilen seibst (wie Pedeles) manche Beziehungen zu den

Chinchillaïden. Die hinten meist stark in die Breite und Hiihe entwickclte und mit einem

breiten Stirnlheil versehene Hirnkapscl, die niemals spitzdreieckigen und oben erweiterten

Unteraugenbohienlocher und die meist schmalen , von aussen nach innen zusammenge-

driickten, selten etwas plattenformigen, untern Oberkieferjochfortsatze unterscheiden sie

constant von den echten Mausen. Auch die meist sehr betrachtlichen , sie dem Stachel-

shweintypus niihernden UnteraugenhohlenUicher, konnen als eine Abwoichung vom Typus

der Mause gelten. Ihre Unterfamilie der Jaculini erscheint zwar vorwaltend als mause-

artige Bildung, jedoch nicht obne Anklange an die Myoxoïden. Die Dipodini zeigen bei

ihrer Mausegeslalt, die sie auch craniologisch am meisten den Illigerschen Merionen nâhert

manches hasenâhnliche, namentlich in der Kopf- und Ohrbildung. Andererseits môchten

1) Wollle man aIso die Myoides und Spalacoides vereinigen, so miisste man auch den Mause- und Stachel-

schweintypiis mit einander verbinden, wodurch aber die zweckmàssigere Anordnung, namentlich die Uebersichl beider

Typen ofTenbar leiden wùrde.
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ihre eigonlhumlichen, elastischen Sprungballea der Hinterfiisse sie als die HaupUypen der

Gruppo oiler wenigstens iïir die im Einklange mit ihrer Lebensweise ganz cigenthumlich

entwickeltcn Formen deiselben ausehen lasscn. Die Pedelini erinnern durcli den Zahnbau

einigermassen an die Ànikolen. Sie erscheinen im Aeussern noch hasenartiger als die

Dipodini und bieten, abgcsehen von dor hufartigen Bedeckung der Zehenenden der Hinter-

fiisse , wodurch sie sich den lleiiiioiiychoïden [Subimyidaten) niibern, aucb cinzelne Bezie-

hungen zu den Chinchil/aideii und den Juvulini. \^ ir iliirfen sie also als eine weniger

tj-piscbe, mebr anomale lorui unter den Sprinfj-Nagern erkiiiren. Die MacrocoUni endiich

besitzen zwar den llabitus und eben so im weseutlichen den Kuochenbau und die biologiscben

Eigenscbaften der Springmause, slellen abcr unslreilig unter den Springern die anomalsten

Formen dar, iuiiem sie eineiseits durcli die einfacben muscbelartigen (fast wie bei den

Pahas gebildeten) Obcrkieferjocbforisatze, die winzigen Unleraugenhijblenlôcher und die

iiberaus scbmalen und kleinen Jochbcinc niciit blos von allen bekannten Springern, son-

dern den Nagern iiberhaupt abweichen, iiberdics auch durcb zwei den anilern Springern

ebeafalls fremde Kennzeicben , die prismatischen , vvurzellosen Backenzabne und die sebr

kleinen Unteraugeuboldenliicber, an die IluploodoiUen (also an die Sciuroïden und Sciuro-

spidacoïden [Ascomys und Tonwmys) erinnern. Die Spring-JSager zeigen daher nach Maass-

gabe ihrer Unierfamilien sehr mannigfacbe, verwandtscbaftliche Beziehungen , die sie mit

den verscbiedenartigsJen Nagergruppen in Beziehung bringen.

Bereits oben wnrde zwar angedeutet , dass eine betriicbtlicbe Zabi Amerika . beson-

ders der Siiiibalfte desselben , vorwaltend eigener , im IJabitus meist mebr oder weniger

nacb dcm Typus der Mause entwickelter , auch in der Lebensart im Wesentlichen mit

ihnen iibereinstimmender Naj;er durcb die abweicbende Form der Unteraugenhoblenlocber,

iind die schmalern, keine so breite l'Iatten, wie bei den iMiiusen, darstellenden, mebr oder

weniger gekriimmten Oberkiefeijucbfortsiitze, bcsonders aber auch noch durcb d.is gleich-

zeilige Vorkommen sehr grosser Unteraugenhiiblenliicber, und meist seiteiiwandstiindig-er,

zug:espitzter , hinterer Winkelfortsatze des Unterkicfers , abgesehen von einigeo Bezie-

hungen zu den Eichhornchen , die sich in den breiten Stirnboinen und Thninenbeinen

auss|)richt, eine besondere IModilication des Mauxetypiis bilden, den wir als Stuchdsiliv,ein-

typus {Subordo Uystrichomorphi) bezeichneten. Die nalie Beziehung d(!sselben mit den

Myomorphen offenbart sich zuniichst am augenfalligsten in der Famille der Spalacopo-

doïden. Die ebengenannte F"amilie zeigt namenllicb Formen, die in der aussern Gesammt-

gestalt den echten Mausen (hinsichtlich der Gattungen Ilabrocomus, Capromys , Ctenomys),

oder den Stachelmiiusen [Acanlliomys) wie die Luncherini, Echinomys und Ilolochdus fcrner

den Àndwlen (durcb Spalacopiis, l'iagiodun, Aidacodes), oder den Myoxen und Meriones

(hinsichtlich der Gattungen Petromys und Octodon) ahnlich sehen. Die Spalacopodoïden

variiien also gewissermaassen den Mausetypus nach dem Grundtone der oben aiigegebenen,

den Hystrichomorphen viodizirten craniologischen Merkraale, denen sich auch als Ncben-

kennzeichen eine , abweicheiid von den echten Muusen meist sebr nambafte Stirnbreite

und breitere , am untern Rande in einen V\'inkel oder Forlsatz vorspringende Jochbeine
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nebst vollstandigen SchliisselbeiiuMi zugesellen. Durch <lie zaïthnarig^on fhbrocuiiien iiuhern

sich dio Spafacopodoïden diT Famille dcr CliincliiUakkii, diiich ilire Uiiterfamilio Echiinyini

aber, nauientlich durch Loncheres etc. nicht blos deii Staclielmausen, sondeni auch beson-

ders d^Mi Ilystrichoïden.

Manche Eig^enthiunhcldieiten des Schiidels von Ctenolactrtus bieten sogar Bcziehungt'n

zu den Dipodoïden. Andorerseits loprascntirt Myaiwlamus die fustnro'iden. Die fly.stri-

clioïden stehen ihnen iiberhaupt nahe und weichen in osteologischer Ilinsicht hauptsaclilich

nur durch die am untern Rande winkel- und fortsatzlosen Jochbeine, so wie die unvollstandigen

Schliisselbeine ab , wiihrend sie sich exomorphisch durch die tbcilweis oder grosstentheils den

niehr oder minder krafligen, gedrungenen Korper bcdeckiMidcn echten Stachehi auszeichnen.

Die Ilystricho'iden wiiren deuinach gleichsam Spatacoijodoïden, die sich durch die eben-

genannten Kennzeichen unterscheiden. lui allgeineiiien liictet der Schadel der Ilystri-

choïden, mit AusschUiss der sie als Hystrichoinurphi charakterisirenden iMerkmale , wie

namentlich am deutlichsten Erethizoïi zoigt , eine der der Jrvikoiiiien und deshalb auch

eine der der Castoroïden ahnliche Dildung , die offenbare Verwandschaften der flyntri-

choïden mit den beiden ebcngenannlen Gruppen einleitel. Im Ganzen genommen hessen

sich daher die Hystrichoiden , welche g'ewissermassen unter den iNagern die I(j(d und

Echidnen repriisentiren , einerseits als Mittelformen zwischen tien Myoïden und S[>alacopo-

doïdeii, andererseits aïs eine eigenthumlichej wahre Stachein tragende Nager reprasenti-

rende Gruppe (Faiiiilia Hystrichoïdes) betrachten.

Die wie bereits erwahnt sich innig an flabrocoimis (aiso an die Spalacopodoiden) an-

schliesseuden Chinchiilakleii oder Erioinyoïden unterscheiden sich davon craniologiscli nur

durch die iiusserlich mehr oder weniger stark gefurchten, am untern Rande in keinen

Winkel oder Fortsalz vorspringendeu Jochbeine , die laiigen , nach oben gerichteten Ge-

hiirgiinge, die aniers geformten Backenzahne und den stark buschigen Schwanz. Ausser

der abweichenden Korpergcstalt und der zarten, (laumartigen Behaarung desselben ent-

fernen sie sich durch den Bau ihrer Fiissc und einige craniologische Merkmale, so na-

mentlich durch die am vordern Rande kammlosen Schlafeuschuppen , die langen Gehiirgiinge,

die langern foramina incisha , das weit ansehnlichere, obère Ende der Thranenbeine, die

von aussen nach iniien (nicht von vorn nach hinten') zusammengedriickten Oberkieferjoch-

fortsatze und die ebenfalls von aussen nach innen (nicht von oben nach unten) abgeplat-

teten, dreieckigen hintern FortsStze des Untcrkiefers, ebenso wie durch die schrag nach

vorn geschobenen Unteraugcnhijhlenliicher von den Ilystrichoïden. Die zwar vorwaltend

mauseahniiche, aber auch die unverkennbarsten Beziehungen zu den Ilasen offenbarende

Kiirporgestalt, die stets mit wahren Krallen versehenen Zehen , die flaumartige Korperbe-

deckung, die breite mit flachen Schiafengruben versehene Hirnkapsel, die langern Jochbeine,

die langern, mehr oder weniger aufgetriebenen Gchtirgange, der mehr hasenartige Unter-

kiefer und die entwickelten Schliisselbeine gestatlen es nicht den Eriomyoïden eine nahere

Verwandtschaft mit den llemionychoïden {SuLnnr/idaten) oinzuraiimen. Obgleich im Ha-

bitus, in dcr IJaarbildung und OhrgestaU, so wie in dem Verhiillniss der Beine die Chin-
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chillaùlen manches hasenartige zeigen , so konnen doch nur der tief ausgeschnittene

Gaumen , die grossen forainina jiifjulari-carotica , der mehr oder weniger langgezogene

Kinntheil des Unterkiefeis, ebenso wie der blattrige Dau ihrer Backenzahne als osteolo-

gische TJebereinstimmungen mit den Haseii angesehen worden , denen sie sich freilich in

der Korpcrform, nameiitlich in der Kopf- und FussbiUliing in exomorphischer Hinsicht

annJihern. Die Chinchillaidcn lassen sicli demnach als eine eigenlhumliche, an die Myoï~

den und Spalacopodoïden eincrscits und die Ilaseii und zum goringen Theil an die Dipo-

duïden andererseits, namentlich an Pedetes (siehe oben) erinnernde, eigenlhumliche Nager-

bildung anseben.

Als Hemioiiyclioïdeii [Ilalbhufer) seheu wir eine eigene, wie die Chinchillaïden, aussehliess-

lich auf Sud- und Mitlel-Amerika bescbrankte, den Scbadellypus der Hystrkhomorphen

bietcnde Nagcrbildung auflreten , die durch ibre fast bufartige oder wenigstens der

Huffbim sich annabcrnde Gestalt der Dedeckungen ibrer endstiindigen Zebenglieder eine ge-

wisse Uinneigung zu den Huftbieren wabnii-hmen liisst. Ibre ofl mcbr oder weniger

starre und sparlicbcre Ilaarbekleidung, dio uiebr oder weniger kablen Sohlen und der

kurze, ganz oder wenigstens an der Endbalfte kable, ausserbcb gar nicht wabrnebmbare

Schwanz bieten ebenfalls Eigentbiimlichkeiton. Die Kopf- und Kiirperform und die meist

etwas hoben Deine verleibon ihnen, ebenso wie die Schwanzbildung oder Verkiimmerung

elwas bascnartiges; was sicb in der Galtiing Dasyprocta, besonders aber bei Dolicholis am

deutlichsten ausspricbt. Den Hystrichoïden sind die Ilemionychoïdeii durcb die aussen

furcbenlosen, unten gerad- oder bogenrandigen, in keinen Winkei oder Fortsatz vorsprin-

genden Joclibeine, die Form der forumina inciska, so wie der Bildung der Backenzahne

und den unvollsUindigen Scbliisselbeinen verwandt. Die bei den Hemiunychuïden sehr

breiten obern Thranenbeinenden, die mit Ausnahme von Dasyprocta, von aussen nach

inncn zusammengcdriickte obère Wurzel der Oberkieferjocbfortsatze , die nicht vollig ge-

schlossenen Thninenkanale, die nicht perpendicularen , sondern mehr oder minder nach

hinten gewendeten, vorn binter dem vordern Slirnbeinrande miindeiKlen Unteraugenbohlen-

iiffnungen und die dreieckigen, seitlieh comprimirten hintern VVinkelfortsatze des IJnter-

kiefers, ferner die abweichende Korperbedeckung, die hobern, schmalsohiigen Boine, so wie

die Krallen- und Schwanzbildung gestatten aber keine naben Beziebungen zwischen den

Hystrichoïden und Ilemionychoïden. — Naber als den Hystrichoïden stehen aber die

Hemionychoïden den Spalacopodoïden, namentbch der Unterfamilie Octodontini, besonders

durcb die Galtung Caiia; ja sie diirften der genannten Familie verwandter sein als irgcnd

einer audern der Unterordnung der Stachelschsseine. Osteologisch weichen sie durch die

oben erwahnten den Hystrichoïden mit ibnen gemeinsamen Merkmale, so wie durch die

ansi'bnlichen obern Thranenbeinenden und die friih verschmelzenden Zwischenscheitel-

beine, so wie die crst binter dem vordern Stirnbeinrande nach vorn miindenden Unterau-

genhijblenoffnungen und die grossern Naseniiffiiungen ab. Die im BetreiT des aussern [la-

bitus mit den Hennonychoïden durch ibre Hasenàhnlichkeiten in Beziehung stehenden Chin-
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chillaïden erscheinen iind durcli einige craniologische Eigenschaften (Fliigelbeiiie und

Flugclgriiben, HohIaderoffnung;en, Gauniengestalt und dcn Bau der Backenzahue) der

Unterfaiiiilie Cmini verwandt , welchen letzU-rn sie iiberhaupt ahniicher sind als deu

Dusyprovtini.

Wehreie e.xomorphische Beziehungon dor Henuonychoïden zu den llasen wurden be-

roits oben namhaft gemacht. Mit Ausnahuic des Unterkiefers crscliiint der Schadel von

Dusyprocta in allgeniein formeller Beziehung hasenartig , was ganz besonders auch von

dem von Dolkhotis gilt , ohne jodocli den vorherrsclieaden Stachelsclineintypus zu ver-

lâugnen. Die hintern Unterkiefervvinkel von Coelo(/enys und besonders von llydrocUoerus

nahern sich ebenfalls einigermassen denen der llasen. Die nach vorn und unten geriick-

ten, leistenartigen Kronenfortsatze des Unterkiefers von Cmia raahnen gleichfalls an die

Lagoïden, ebenso die Backenzahne der Unterfamilie der Caviiii. Nur convergiren die

Backeuzahne vorn nicht bei den llasen, sondern bilden, wie bei deii Dasyproctini, parallèle

Reiben. Am Skelet deutet besonders die Bikiung der Lendenwirbel auf die Hasen hin.

Im Ailgemeinen diirften dcn vorstehenden Bemerkungen zu Folge die Hemionychoïden

(besonders in Bezug auf die Zebenbekieidung) eigentliumlicbe Glieder des Stachelschweiii-

typus darstellen, die einerseits vorwaltend, wenigstons cranialogiscb, an die Spalacopoduïden

und theîlweis, namentlicb hinsichtiich der obigen craniologiscben Beziebungen, an die

Hystrichoïden, jedoch kauui niiher an die Chinchillen ; andererseits aber durch mehrfache

IMerkmale an die Hasen erinnern. Die Verwandtschaft mit den letzteren diirfte aber keine

vorwaltende sein und in Dolichotis, so wie tbeiiweis auch in Dasyprocta wohl die am meisten

hasenahnlichen Formen erkennen lassen. Von eigentlichen Uebergangsgliedern der Halb-

liufer zu den Hasen kann aber desscn ungeachtet keine Rede sein. Auch zu den Huf-

thieren finden sich keine solche, wenn man nicht an Hyrax denkt.

Die Hasen stellen zwar unter den Nagern einen eigenen Entwickelungstypus (La^o-

morphi nob. ) dar, der sich sowohl exomorphisch als auch craniologisch kenntiicli macht,

dessen ungeachtet aber auch mit andern IVagergruppen in Beziehung steht. Die Schadel-

form, die langlichen aussen langsgcfurchten, hinten in einen Forlsatz endenden Jochbeine,

die kleinen Unteraugenhohlenlocber, und die hinten einen Fortsatz aussendenden, starken

Augenbraunbbgen von Lepits konnen als iS'cmroïrfeH-Aehnlichkeiten angesehen werden,

jedoch so, dass Lepus den Sciuroïden etwas naher steht als der mehr mauseartige Lago-

mys. Durch den hinten ausgeschweiflen Gaumen, die grossen, den Bakenzahnen nahcn

forumina incisiva und die stark vortretendcn Alveolen der wurzellosen Backenzahne nahern

sich die Hasen den lilyoiden, nanientlich den Arvikolen, im Ailgemeinen. Lagoinys steht

denselben indessen durch die schmalere Stirn , die Form der untern Fliigelfortsatze mit

ihren Gruben und die Gestalt der hintern Unterkiefervvinkel niiher als Lepus, weiche

letztcre Gattung aber, wie bereits bemerkt, Sciurus etwas verwandter erscheint als Lagoinys.

Eine unverkennbare exomorphische und seibst craniologische Aehnlichkeit zeigen die llasen

mit dcn Dipodoïden, besonders mit Pedetes. Als craniologische Aehnljchkeiten der letztern

Mém. se. nal. T. Y». 42
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Gattung mit den Lagoiden sind der hinten stark ausgesrhnittenc, kurze Gaumen , die

Form der Fliigelfortsàtze , die rohrenformig: nach obeii gerichtcten Gehijrgange, die der

Liinge nach eingedriickten Jochbeine, die Andeutung einer netzartigen Durchbrechung des

VVangentht'ils dos Oberkiefers, die UQgemcin kurzen Kronenfortsatze und die zugerundeteu

hintern VVinkel des Unferkiefers anzusehen. Die genannten VViiikcl bieten freiLich auch

Aehnlichkeit mit deneii inaacher Spalacoïden und der Castoroïden , wahrend die erstein

auch durch die breiten. abgeslutzlen Schneidezàhne, die letztein aberdurch die kliiiien Unter-

augenhlihlenlôcher, die zeriisteten Muschehi und den langen Gehorgang an die Hasen er-

innern. Manche Hystrichomorplien treten durch einen kurzen Gaumen, die gleichfalls ver-

kiirzten, horizontalen Tbeile der Gaumenbeine, den gebogenen Schadel, die Fliigelfortsàtze

mit ihren Gruben und die wurzellosen , zuweilen sogar blaltrigen Backenzahne mit den

Hasen in Beziehung. Die meisten Ilasenàhnlichkeitcn aus der Zahl der Familien der Ilyslricho-

morpheii zeigen aber unstreitig, wie auch bereits oben bei Gelegenheit der Andeutung ihrerVer-

wandtschaften bemerkt v/ordcn, einerseits die ChinchUlaïden, andererseits die Ilemionyclioïden.

Dagegen stehen die Spalacopodoïden, obgleich sich ihnen in mancher Hinsicht die Lagomys

njihern, den Lagoiden ferner. Am wenigsten nahern sich die weichhaarigen Hasen den

stacheltragenden Hyslrichoïden. Schon ziemlich friih hieit man die echten Hasen fiir die

einigermassen zu den Wiederkduern hinneigende Nagerform
,

ja man glaubte sogar , dass

sie , wie dièse , das Futter aus dem Magen nochmals in die Mundhohle gelangen liessen.

Genau genommen reduziren sich aber ihre Beziehungen zu den Wiederkïmern , vieileicht

mit Ausnahme des gestreckten Kopfes und der hohen Beine der eigentlichen Hasen, auf

einige craniologische Eigenschaften, die gestreckte und gebogene Schadelform, die Gestalt

der Flirnkapsel, die theilweise Durchbrechung des Wangentheils der Oberkiefer, die allge-

meine Form des Unterkiefcrs, mit Ausnahme der Gclenk- und Kronenfortsatze und des

Kinntheils, und die wurzellosen Zahne. Exomorphisch mochten manche Hemionychoïden,

wie namentlich die Àguti's, in einigen Beziehungen den Wiederkàuern vieileicht naher

stehen als die Hasen.
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£rkliiruiig: der ^^bbildungeu.

T a f e I I.

Figur 1, 3, 4, 7, der Schadel von Pieromys nilidus in natùrliclier Grosse. Fig. 1. 2, der-

selbe mit dem Unterkiefer von der Seite, Fig. 3 von oben, Fig. k von unten und Fig. 7 von

vorn. Fig. 5- der Unterkiefer von oben und 6 von unten.

Fig. 8, 9, der Scbadel von Myoxus Glh von der Seite. Derselbe von oben (Fig. 10), von

unten (Fig. 11) und vorn (Fig. 14). Figur 12 der Unterkiefer von oben und Fig. 13 von unten.

Saninitliche genannte Figuren in naliirlicher Grosse. 11'. die Backenzabne der rechten Seite des

Ober- und 12 des Unterkiefers vergrôssert.

T a f e 1 II.

Figur 1, der Schadel des Hydromys chrysogasler mit dem abgei'ûckten Unterkiefer (Fig. 2)

von der Seite , Fig. 3 von oben , Fig. 4 von unten und Fig. 7 von vorn. — F"ig. 5, der Unter-

kiefer von oben und 6 von unten. Sammtliobe Figuren in naliirlicher Grosse.

Figur 8, dei" Scbadel von Meriones tamaricinus mit dem abgeriickten Unterkiefer (Fig. 9)

von der Seite. Fig. 10 derselbe von oben, Fig. 11 von unten und Fig. 14 von vorn. Fig. 12 der

Unterkiefer von oben und 13 von unten. Sammtliche Figuren in natiirlicher Grosse.

Fig. 15, der Schadel von Sminlhus vagus mit dem Unterkiefer (16) von der Seite. Fig. 17

derselbe von oben, Fig. 18 von unten und Fig. 21 von vorn. Fig. 19 der Unterkiefer desselben

von oben und Fig. 20 von unten. Sammtliche Figuren in doppelter natiirlicher Grosse.

T a f e 1 III.

Fig. 1, der Schadel von Hypudaeus seu Arvicola amphibius mit dem Unterkiefer (Fig. 2) von

der Seite, Fig. 3 von oben, Fig. 4 von unten, Fig. 7 von vorn und Fig. 8 von hinten. Figur 5

der Unterkiefer von oben und Fig. 6 derselbe von unten. Sammtliche Figuren in doppelter na-

tiirlicher Grosse.

Figur 9 der Schadel von Ondatra zibelhicus mit dem abgeriickten Unterkiefer (Fig. 10) von

der Seite, Fig. 11 von oben, Fig 12 von unten, 15 von vorn und 16 von hinten gesehen. Figur

13 der Unterkiefer von oben und 14 von unten gesehen. Sammtliche Figuren in natiirlicher Grosse

T a f e 1 IV.

Fig. 1, der Schadel eines alten Individuums von Spala.r typhlus mit dem Unterkiefer (Fig. 2)

von der Seite, Fig. 3 von oben, Fig. 4 von unten, Fig. 9 von vorn und 10 von hinten gesehen.

Fig. 6 der Unterkiefer desselben von oben und 8 von unten gesehen , in natiirlicher Griisse. —
Figur 5 die Kronenfliichen der stark abgenutzten obern und 7 der untern Backenzabne , ver-

grôssert. Figur 11 etwas weniger und 14, fast gar nicht abgeriebene (jiingere) Kronen der oberen,
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Fig. 12 etwas weniger und 15, noch nicht abgeriebene Kronon der iintcrn Backenzahne ebenfalls

vei'grijssert. — Fis. 13 der hinten etwas defekte Scbiidel eiries jiingern ïbieres von oben ge-

seben, in natiirlirber Griisse.

T a f e 1 V.

Der Schiidel des Ellobiur- lalpinus !Fig. 1) mit dem abgeriickten Unterkiefer (Fig. 2), Fig. 3

derselbe von oben, Fig. k dcrselbe von unten und 7 von vorn. Fig. 5 der Unterkiefer desselben

von oben und 6 von unten. Sanimtlicbe Figuren in doppelter natiirlicher Grosse.

Fig 8 der Sc\\i\(\e\ \on Mijospatax Laarmnnni Bcckm. {Siphneus Aspala.r, Brants) nebst dem abge-

riikten Unterkiefer (Fig. !) von der Seite geseben. Figur 10 derselbe von oben, 11 von unten, 16 von

vorn und 17 von binten. Figur 13 der Unterkiefer von oben und 15 von unten betrarhtet. Figur 18

der Scbadel eines jiingern Thieres obne Jocbbeine. Sâmmtliche genannte Figuren in natiirlicher

Grosse. — Fig. 12 die Kronenflache der obern und \k der untern Backenzahne vergriisserj.

T a f e I V. A.

Figur 1 und 2 der Sdiadel von Tomomijs bulbivorus mit dem Unterkiefer von der Seite, Fig.

3 von oben, Fig. 1 von unten und Fig. 9 von vorn, nebst dem Unterkiefer von oben (Fig. 6) und

von unten Fig. 8, in natiirlicher Grosse. Figur 5 die Kauflachen der obern und Fig. 7 der

untern Backenzahne desselben vergi'ossert.

Figur 10 die Vorderfliiche der Schneidezahne, Figur 11 die Kronontlache der obern und 12

der untern Backenzahne von Ascomijs mcricanus in natiirlicher Grosse.

Fig. 13 der Scbadel mit dem abgeriickten Unterkiefer (Fi^.iï) \r)nGeorychus capensis \ml*roû\.

Figur 15 derselbe von oben. Fig. 16 von unten und 19 von vorn geseben nebst dem einzelnen

von oben (Fig. 17) und von unten betrachteten Unterkiefer") in natiirlicher Grosse. Figur 20— 21

die Kauflachen der Backenzahne von Balkijergus innrilimug.

T a f e I VI.

Der in natiirlicher Grosse dargestellte Schiidel von Pedeles Caffer von der Seite (Figur 1)

mit abgeriicktem Unterkiefer (Figur 2), ferner von oben (Figur 3), von unten (Fig. 4), von vorn)

(Figur 7) und von binten (Fig-. 8) gesehen, nebst dem einzelnen von oben (Fig. 5) und von unten

(Figur 6) betrachteten Unterkiefer.

T a f e I VU.

Der Scbadel von Lagidium Cuvicri in natiirlicher Grosse, nebst dem abgeriickten Unterkiefer

von der Seite (Figur 1 und 2) ferner von oben (Figur 3), von unten (Figur k), von vorn (Figur 7)

und von hinten Figur 8. — Figur 5 der einzelne Unterkiefer desselben von oben und 6 von

unten gesehen, ebenfalls in natiirlicher Griisse.

Figur 9 und 10 Seitenansicht de.s in natiirlicher Grosse dargestellten Schadels von Octodon

Cumingii. Figur 11 derselbe von oben, Figur 12 von Tinten und Figur 15 von vorn. Figur 13

der Unterkiefer desselben von oben und Figur 14 von unten gesehen.

) Die Schneidezahne des Unterkiefers stehen durcb ein Versehen des Zeicbners von der Mitte an zu weit auseinander.
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T a f e 1 VIII.

Der in natùrlicher Grosse vpn der Seite dargestellte Schadel von Clenodaclylus Massonii Figur 1

mit dem abgerùrkten Unterkiefer (Figur 2). Figur 3 die obère. Figur 4 die untere, Figur 7 die vor-

dere und Fig. 8 die liintere Ansicht des Schadels. Figur 5 der Unterkiefer von oben und Figur

6 von unten gesehen.

Figur 9 und 10 die mit abgeriicktem Unterkiefer (Figur 10) dargestellte Seitenansicbt des

Schadels von Myopolamus Coipus. Figur 11 die obère, Figur 12 die untere, Figur 13 die vordere

und 16 die bintere Ansicht desselben. Figur 13 der Unterkiefer von oben und 14 von unten.

Sammtliche Figuren '/j natùrlicher Grosse.

T a f e 1 IX.

Der Schadel von Erelhizon ttorsalus in natiirlicher Grosse. Figur 1 mit abgeriicktem Unter-

kiefer, (Fig. 2) ini Profil, Figur 3 von oben, Figur 4 von unten und Figur 7 von vorn. Der Un-

terkiefer desselben einzeln von oben (Figur 5) und von unten (Figur 6).

Figur 8 eine Seitenansicbt des Unterkiefers von Hxjsirix criuata in natiirlicher (îrosse.

T a f e l X.

Der in natùrlicher Grosse abgebildete Schadel von Dastjprocla Aguti. Figur 1 mit abge-

rùcktem Unterkiefer (Figur 2) im Profil, Figur 3 von oben, Figur 4 von unten, Figur 7 von vorn

und Figur 8 von hinten. Figur 5 der Unterkiefer de.sselben von oben und Figur 6 von unten ge-

sehen. Die Seitenansicbt des Unterkiefers von Htjdrochoerus Capybara '/j natùrlicher Grosse.

T a f e 1 XI.

Der Schadel von Dipus jacutus in natùrlicher tirijsse. Figur 1 derselbe von der Seite mit ab

gerùcktem Unterkiefer (Figur 2), dann von oben (Figur 3), von unten (Figur 4), von vorn (Figur 9)

und von hinten (Figur 10). — Figur 6 der Unterkiefer von oben und 8 von unten. — Figur 5 die

vergrossert dargestellten Kauflacben der Kronen der obern und Figur 7 der untern Backenzahne.

Figur 11 die Profilansicht des Schadels von Lagomys alpimis mit abgerùcktem Unterkiefer

(Figur 12) — Figur 13 die obère, 14 die untere, 19 die vordere und 20 die hintere Ansicht des-

selben. Figur 16 der 'Jnterkiefer von oben und 18 von unten gesehen. — Figur 15 die vergrossert

dargestellten Kautlachen der Kronen der obern und Figur 17 der untern Backenzahne.
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BEMERlvUNGEN

CBER

DIE BEZEICflfflG DES ALTWELTLICnEN BIBERSM CASTORECMS

BEI ¥ERSCniEDE^E^ 1 OLfiSSTAililIEW

J. F. BRAUDT.

Mc'm. JC. na(. T. VII. ^





Benierkiing^eii iilbei* die Bexi'icliniiiig: dos (allwoltliclien) lîibers hcî

verschiodeiieii VolksstannHneu , besonders iibcr das ^% ort Castor iiiid

Fiber* so wie iibei* Casiorioii iiiid Castoriuiii,

von J. F. B R A N D T.

Bci allen uns bekanntcn Griechen , von flerodot bis zum unbekanntcn, zeither nur

von Gesner in einer Ilandsfhrift benutzten, von Matthaei zii Moscau 1811. 8" horausnc-

gebenen Verfasscr einer kleineii Thicrgeschiclde, der unter der Regicrung des Bvzaniini-

schen Kaisers Gonstantinus Monomachus, also in derlMittedes elflen Jabrhunderts nach

Chr. lebte, finden wir zur Bezeicbnung des />;6er* nur das Wort xùotcoq. Aus Aristoteles

mijchte indessen ganz offenbar (siehe oben S. 83) hervorgeben, dass man ihn auch A«r«^

(ob vielleicbt iii Klcinasien?) genannt habe. Ueber den Ursprung des Wortes xûotcoq,

lateiniscb Castor, und yuOTOQioi', lateinisch Casloreum, wurdc oben nur augedeutet,

dass diesnlben wobl am wabrscbeinlicbsten vom indischen Kastiiri abgeleitet wiirden,

oder wenigsteus damit in Zusammenhang gcbracbt werden kbnnten. lis scbeint daher nicht

iiberfliissig bier noch einige niibcre Détails dariiber mitzutbeilen, obgleioh sicb bei [leu-

singer Meletemata de antiquilalihi's Castorci et Moschi Murburgl 1852. k" scboii be-

reits manche der gegonwiJrtigen Mitlbeilungen finden. Nach Cosmae Indopleustae JJbr.

XI. p. 333 wird namiich der Moscbus im Indischen als Kasturi bezeichnet, welcbo Bc-

nennung man wobl auf das ebenfalls in eigenen Beutein, in dcn Zeugungstheilen vor-

kommende, stark riechende, gîeicbfalls errei^end wirkende Bibergeil ùbertrug, indem man

dasselbe anfangs Casltir mit griochischer Endung Castor (so die Hippokraliscbe Scbule)

bezeichnete. Spater scheint offenbar der urspriingliche Name der Substanz auf das Tbier

iibergegangen, sie selbst aber mit angohangter Endung /o/' als xuGtôqiop bezeichnet worden

zu sein, woraus dann die Romer ibr Casloreum macbten. Die iibniicbe Wirkun"^, der

slarke Geruch und das ahniicbe Vorkommcn des Moschiis und des Castoreum konnten auch

Anlass gegeben haben vom Moschustbier, das noch jetzt in den Ilimalajisclien und untern

Tibetaniscben Provinzen Kastora oder Kasturi beisst (Hcusinger Melet. p.2'i), den Namen

1) Statt xaOTop'.ov gebrauchie man ùbrigens auch die Bezeicbnung Koatopoç ôpx'Ç oder op/^ei; xaoroooç Heu-

singer Melet. p. 8, 9.
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KâôTcoQ auf den Biber zu iibcrtragen. Der Namc Kûarom golang^to also wohl aus Asica

zu den Griochen. Eine solchc Eiklarung des IXamcns Rùotioq bal inebr fiir sich als die

widersinnige der alten Scholiasten, Grammatiker und Commentatoren der Classiker, dass

der Diber seinen Namen von castrare habe, weil er sich sclbst caslrirc oder von den

iMenscben castrirt werde. Die alten Griechen, wclcbe die Castration bei Vogehi, Menschen,

Ochsen u. s. w. verricbtctcn (siebe Aristotelcs Ilist. an I. l'Q éd. Scbneid. I. p. ^89,

II. IX, 37 p. 453), bezeichnen namlich dièse Opération mit èxTtf^i'iiv , 6QxoTOf.iHi' , tùv5-

Xi'Çtiv oder im Subslantiv mit tyroia) oder oQ/oTOfila. Die ungliicklicben, Wesen an

denen man sie verrichtet batte, biesscn kXTtj.iv6f.iiva, ixTo/niuç oder twè/OQ.

Die alten Rbmcr nennen den fraglicben Prozess zwar castratlo von Castro, castrare;

allein es lassen sicb dièse uralten Worte nicbt mit castor [= fiber= Diber) in Verbindung

bringen. Das Wort castor gelangte offenbar erst spiiter aus Griecbenlaud zu den Romern,

die den Biber, wie Avir scbon aus Plan tus (siebe oben S. 85) wissen, fiber nannten.

Dass das Wort castor nicbt blos den Griechen, wie wir aus Aristoteles schliessen diirfen

(siebe oben S. 83), sondern auch den Romern ein Fremdbng war, geht auch daraus hervor,

dass Plinius (siebe oben S. 86) die Biber stets fibri ncnnt und ausdriicklicb bcmerkt

ufibri, quos castores vocant».

Der Ursprung des Namens fiber hat iibrigens die alten Grammatiker und Coramcn-

tatoren ebenfalls vielfacb beschaftigt, so dass von ibnen zur Ableitung desselbeii niebrlache,

zuffi Tbeil wnhrhaft kindische, Ilypotbesen ersonnen wurdcn. So soll nach Varro und

Festus das Wort daber kommen, weil der /iber in extremis oris [fibris) der Fliisse sich

auflialte. Die neuern Untersucbungen haben kLar berausgestellt, dass das laleinische Wort

fiber mit dem altpersischen baômra, dem sanskritischen babhrii, dem galischon (cellischen)

beabhar, dem cornischen (cellischen) befèr, dem wohl ebenfalls cellischen befyr und

befar^), dem bei spatern Laleincrn vorkommenden (cellischen oder altilaliscbcn?) beber,

bcver, bebriis et biverus, dem aillioclideutschen bibar, dem miltelhochdeulscben biber, dem

slavischen (russischen, poinischen u. s. w.) bobr und baber (sprich bobr und babjur)')

zusaamienb;ingt, wie scbon oben S. 80 Note 3 angefiihrt wurde. Dass das Wort fiber

aus Griechcnland nach Italien gekommen sei, wie Schneider (siebe oben S. 8'i) und

Ileusinger anzunehmen geneigt sind, lasst sich nicbt beweisen. Olfenbar sprechen die

cellischen Namon dagegen.

Mit den genannten Ausdriicken sind aber auch die Bibernamen anderer Gormanischen,

1) In dem Cellischen Sprachstamme scheinen iibrigens auch die Worle Llosthjdan, Lhjn oJer lyn zur Bezeich-

nang des Bibers vorgekommen zu sein (siebe die Lesica von Davis und Legonidec). Beide Namcn beziehen sich

auf die Scbwanzgestall des Bibers. — Im Sclmttischen [Hiijhlaml Soc. bei Ileusinger Melelem. p. 7) heissl der Biber

dobhran-donn und dobliran-leasleatkan à. b. die braune {donn) oder breilschwànzige oder grosse FischoUer.

2) Auf die Anfrago Housingers (Meletem p, 6), ob der Slavi'che Name bobr eine Elymologie besitze, ist

lu erwiedern , dass dies nicbt der Fall sei. Die ta6/or gesprochene Form crscheint aber wohl als die altère, dem

ailpersiscben und sanskritischen nâhere. — Uebrigens gebraucben auch manche Stidslaveo den Namen beOer.
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Slavisclien und Romaniscben Volker, mit Ausschluss der Form idcntisch. So hcisst der

Biber im altnordischen (nach Ilaldorson éd. Rask) bior uud (nach IMunch Gloss.) bjorr,

im Danischen baever, im Schwedischen blifier, im Angelsachsiscben beovev, im Englischcn

beacer, im Ilollandiscbcn bever.— Hinsichllich der Romaniscben Spiacben ist zu bemcrken,

dass der Biber im Italieniscben bwaro, bevero, im Spaniscben, beiaro, im Franzosiscben

bièfvre und bièire, im ProvenzaUscben \ibre und nach Gascbet [Glossaire Roman- Latin

du 15 siècle Bruxelles IS'tG) im Romaniscben bi^ria und blèvre beisst.

Selbst im Litbauiscben ^-vird der Biber bebru uud bebris gonannt. Die Bezeicbnung

des Bibers bei den Indogermauen ist daber eine gleicbfijrmige und gelangte wohl aus Asien,

in vermutbHcb mebrern veranderten Fornicn nach Europa, wo sie ebenfalls bei vercbie-

denen Volkern modifizirt wurde. Anders gestaltet sich die Sache, wenn wir die Namen

betracbten, welche der Biber bei den Finnischen untl Tiirkiscb-Tatariscbcn Vïtlkerschaften

fUhrt.

Im Finnischen beisst der Biber maja und majawa (Der Hiittner) '), im Dorpafcr eslh-

nischen majaja und majajas, im Revaler estbniscben Dialckt Kobras. Die SyrjJinen be-

zeichnen ihn mit moi, die Jurak-Samojeden mit lideng, die Ostjak-Samojeden mit podsli,

pulscho, putsch.— Dio Lappi-ii nennen ibn imijug oder wadnein. Die Schwcdiscben Lappen

bezeichncn iibrigens grosse Biber mit wiàka und wiâkes, zwcijabrige mit rdbbares und

cinjabrige mit wuohse. Die VS'ogulcn ncnnen ibn chundel [Khiproth). Bei den zum Ta-

tarischen Stamme gebbrigen Bascbkiren beisst der Biber Kandus, bei den Kirgisen nach

Schrenk Kundiis, bei den Tataren lùiudiis und bei den Tiirken Kondns. — Die eben

gonannten Tatarischen Benennungen gingen in die neuern Persischen (als Kùndïtr und

Kiindiis Frejtag Lexic. und Kundaz, duz Jolinson Lexic.) und die Arabiscbe Spracbe

iiber, worin sie aber nicht gerade ausscbliesslicb zur Bezeicbnung des Bii)ers bcnutzt

wurden. Bei den Arabern greifen namenllicb als Bczeichnungen des Bibers die Namen

Kalb-al-ma') und beber so wie baber (also scibst ein Wort der Ariscbcn Stamme) Plalz,

wiihrend die Perser die VVorte badaslar,- bîduster oder bîdester, chaz und nach Boctbor

{Ârab. Lexicon) aucb den Namen Sikldbi^), in Anwenduug brachten. Die urspriinglich

persischen Benennungen badaslar, oder bîduster, bîdester, badaster, Dschend-bâdaster,

(Demîrî), und (Dimeschkî*) kommen aucb bei den Arabern baufig vor. Bemcrkcnswertb

1) Pallas {Zoogr. Vol. I.) fiilirt aïs finnischen Namen fàischlich Sona aat, worunler aber, nie unler Saarwa,

die Finnen die FischoUer verstehen, wie Herr Collège Schiefner niir millheilt. — Sonderbar ist es, dass der

Biber in Norwegen und Schweden auch, wie in der Spraclie der Lappen, mit majag und u-adnem bezeicbnet wird.—

Die Namen des Finnischen Sprachstammes verdanke ich der Giile des Herrn Collegen Schiefner.

2) Den Namen Kalb al ma fWasserhundJ entlebnien die Araber TÏelleicht den alten griechischen Scholiasten,

die als Synonym des Bibers den Namen xÙqv TCo-roi|x« fcanis aquatiais seit poniiciis ) anfùhren.

3) Der Name Sikldhi bedeutet der Slave oder der aus dem Lande der Slaven herslammende-

4) Der Name Dschend-tadaster , oder Dscliand-bidesler, badesler, Dschmd-bidastar. Vchimdu-idi'asler bezeicbnet

auch das Castoreum, so dass also das ganze Tbier uud ein Theii dcssclben (die Castorsacke mit dcn^ CasWreiim) denselben
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ist iibrigens, dass in der Georgischcn Sprache der Biber Thachwi und wie die Fischotler

Tzawi oder IMltawi heisst.

Die zum Mongolischen Volksstamuie gehorigen Tungusen bezeichnen dea Biber als

cludtala (Klapr. As. polyglott. p. 287 j, die Ostjakeo mit mach, die Ostjaken ani Jenisei

mit urschd, die IMandshu mit chailun, die Mongolen mit cha/i(/hun. Ob die Cbinesen

den Biber kennen ist ungcwiss.

Namen fuhren. — Der Name Badasiar wàre nacU Gblderaeister bei Heusinger [Mcletem p. 8.), wie aueh ans

Slakkari p 92 lieivorgeht der ursprungliche, der Name Bidasiar scboD ein corrumpirter sein. Der Name dschund

wird als Corruplion vou Kundiiz erkiârt. Das Wort dschund wurde dann weiler la Dschand oder Dschend ntagev/ao-

delt. Es fragl sicli imr ob das Wogulische Kchitndel nicht dabei in Belrachl kame.
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Beitrâge zur H.eiintniss de§ Bibors bei den j%raberii

von J. F. Brandt.

Die alfern Schriftsteller, mit Ausnahme Bochart's, kiimmorten sich nicht darum

was den Arabern iiber die Natiirgcschichte des Bibers bckannt war. Gesner {hist. anim.

quadr. vivip. p. 309) theilt indesscn \venigstens ans Sylvaticus eine Menge Namen mit,

die der Bibcr bei den Arabern fiihren soll, so namentlich Albeduester, Anguide bel dustar,

Indebidister , Zunde be dusler, Jiina da baduster, Gen de beduster, Gien-deslar, GieiidiOi-

deslar, Lamyekyz, Cascubas, Ainphima, Anchian und Achian. Mit Ausnahme der fiinf

letzlcn, deren Ursprung unbekannt ist, lassen sich aile iibrigen, wic mir II. Dr. Chwolson

gUtigst mitthcilt'), auf Badester, Bidester und Dscliund-badasler zuriickfiihren und aïs

Gorruptionen odcr verschicdenartige Transskribirungen ansehen (siebe meinen Aufsafz iiber

Bibernamen). Bochart (Uierozoicum 1675 fol. p. 1067 und éd. Rosenmiiller T. //. Lib.

IF. Cap. II. p. kdl.) fiihrt eine Slelle aus Al-Kazuinius (Kaswini oder Kazwînî an:

«Al-Kundus (i. e castor) amphibiuni animal. Reperitur in magois amuibus regionis Aisu et

domum sibi dcligit ad amnis ripam.»

Die Naturforscher der INeuzeit wareu. trotz ihres Strebens nach allen Seiten hin das

Gebiet der Naturgeschichte zu erwcitern, meist viel zu sehr mit selbstslandigcn Untersu-

chungen der Naturkorper beschaftigt , um sich in die schwierige Arabische Sprache hinein

zu arbeiten, oder selbst nur die durch Frahn und Gay anges zugiinglich gemachten

Mittbeikingen zu beacbten, wahrend andererseits die iiber Naturgeschichte handelnden

Werke der Araber auch wenigen bekannt oder zuganglich waren.

Als daher Brandt und Ratzeburg im Jahre 1827, also vor 28 Jahren, das crste

eine gedriingte Monographie des Bibers enlhaltende Hcft ihrer Medainischen Zoologie her-

ausgaben, konnten sic in Bezug auf die Kenntniss des Bibers bei den Arabern nur auf

die oben gcnanntc bei Bochart angefiihrte Stelle Kaswînî's in wenigen Worten hin-

deuten. Leider entgingen ihnen aber als einem andern Gebiet des Wisscns angebôrig die

1) Debrigens sagt schon der alte Gosner a. a. 0. Sylvaticus (soll beissen Mattheus Sylvaticus, Barbarus,

in Pandectarum medicin., Bonon. 1474 fol. p. 50 et l:iO) plura passim casloris et caslorei es Arabum libris nomiaa

recenset, quorum muUa scriplura solum et orthographia differuot. Ego omoia utcuuque corrupta adnumerabo.

Hém. se. nat. T. TH. 44
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tiefflichcM), gt'legcntlich vom ausgozeiclineten Orientaliston Frahn iiber den Biber in sei-

nem bereits 1823 erschiencnen Ibii Fosdan gomachton Mittheiluiigen.

Hcusinger {Melelemala quaedam de antiquilalibus Vaslorei elMoschi, Marbiii-ffi, 1852 't.

p. 8. u. 13), dem durch einen bekanntcn Oriciitalistou, sciiien Collcgin Gildeaieisler, eiue

bessere Auskunft iiber jcne dmch die von Herrn V\iistcnfeld in Gotlingen besorgte

Ausgabc Kaswînî's niiher bekannt gewordeno Stelle eiliiclt, die cr p. 3 ausfiihriicher in

einer Ucbcrsetzung mittheilt, riigt dabcr mit Recht die Unvollkomnienhcit der aus Bo-

chart ontlehnten Angaben dcr l\li:diz!iiisclien Zoologie. Indessen umfassen die auf die ge-

nannte Stelle und einige Notizen aus Ihn-Beithdr, iibeisctzt von Sontheimer [Slultg. 184^2

2 Bde.), bcschrauktcn Angaben Ileusiiigcr's bei weitem nicht Ailes was bereits 1852 aus

verschiedenen arabischcn Quellen iiber den Biber bikannt geworden war. Eine Kenntniss-

nahme des Friibn'schen Jbn-Fostlan und die Benutzung des vom trefflichen Spanischen

Orientalisten Gayangos ins Englische iibertragenen, so wie mit trefilicbeu .Noten erliiu-

terten Gescbicbtscbreibers der niuhamedanischen Dynaslieen in Spanien {The hislory of

the Muhammedan Dynasties in Spain by Ahmed Ibn Mahomed Al-Makkari translated

by Pascual de Gayangos, London 18't0. k.) Makkari, hiitten ihm zahlreiche Beilriige

fiir seine Zwecke verscbaffen kiinnen. Er wiirde dann auch gefunden haben, dass Frahn

bereits ausfiihrlich in seinem Ibn-Foszhin nachvvies, unter dem von Kaswînî (auch Kaz-

wînî oder mit Hinzufugung des Artikels, wie bei Bochart und in der Mcdizinischen

Zoologie Al-Kazuin genannt) crniihnten vom Baue errichtenden Bibern bewohnten Land

Àisu oder Isu sei das Land IFisu, ein am Bieloje Osero und den obersten Wolgazufliisscn

im Norden des heutigen Novvgoroder Gouvernements gelegener Landstrich zu verstehen. Eine

Kenntnissnahme der von Fraehn, [Ibn-Foszlan S. 56) zu einer Stelle aus Ibn el Wardî
[ebd. S. 50) mitgetlieilton Anmerkungeii wiirde ibn ferner belebrt haben, dass mein ver-

storbener, ausgezeichneter Collège bereits vor 32 Jabren nachwies, die Arabor hiitten

kcinen eigenen Namen fiir den Biber gehabt, sondern ibn enlweder wie Demîrî, der

Vernisser einer Zoologie, wovon sich zwei Flandschriften (s. Frahn Ibn-Foszlan p. 173) im

Asiatischeu Muséum der hiesigen Akademie (N. GW und G^tO, a) befiuden, umschreibend

Wasserhund Kalb-al-md (^11) ^0 genannt. oder aber entweder mit dem Tirtarisch-

(Persischen) Worte Kundiis, wie Diineschki, JdkiU und Àbûl-fcdâ oder mit dem nach

Friihn aus den Sprachen Nord-Europa's enflehnten Worte _,.^j bbr {beber, biber) bezeich-

net'). Als Gewiihrsmann fiir das letztere Wort fiibrt Friihn namentlich Edrîsî an. Heu-

singers Ausspruch p. 9: «nomina tatariea ad Persas et Arabes transeunt» ist daher ganz

offenbar bereits Friihn zu vindiziren. Es diirfte indessen der erstere [Melelein p. 6) das

wahre Sachverhaltniss noch klarcr und umfassendcr andeuten, wenn er die Worte beber,

hibar, biber, bebru, bebris und bobr nicht fiir blesse INordcuropiiische hiilt, sondern den

1) Siehe obeo den kleiDeo Aufsatz iiber die BezeicbnuDg des Bibers bei Tersctiiedenen VolkssUmmeD.
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nacli Friihn's Herausgabe des Ibn-Foszlan g-ethanen Fortschiitten in der vergleichcnden

Spiachkunde geraass, mit abnliclicn AUpersisclicn und Celtischon in Zusammeuhang- biingt.

Iir bahnte dadurch ncbst Forsteinann und Léo die Ansicht an, welcho ich oben (S. 80)

und in eincni bt'sondern kleinen Aufsalze in Betrcff dor Bedeutung- des Wortcs fiber als

cines alig-eiueinen Indo^ormaniscben Ausdruckes nabrr zu bcoiiiniien bemUbt war.

MUtlseilimgou Arabîsehei* SeliriftsteSler îitber «leii Hiber.

Die MiUhoilungon Frabns, so wie die Gefitlligkeit meines Collegen Kunik und ins-

besondere des jungen kenntnissreichen Orienlalisten Dr. Chwolson, der mir sogar Ueber-

setzungen einiger wichtigen Stelien mitibeiite, selzen mich in den Stand iiber die Kennt-

nisse, wclchc die Araber vom Biber besassen, ausfiihrlicher und genauer als es bisber

gescbab berichten zu konnen.

Das alteste mir bis jetzt bekannt gewordene Arabische Werk '), worin der Biber < rwjihnt

wird, ist der Kilâb el-Mesâlik we'-l-memdlik von Ibn-Cbordàdbeh, (f 300 a!so 912

nacb Chr.). Das Werk findet sich in Oxfort unter n. 093. Renaud. [Géograpliie d'Abul-

féda à Paris 184^8 T. I. p. LIX) cilirt daraus folgende Stelle: «Les Russes qui appar-

tiennent à la race slave, se rendent, des régions les plus éloignées du pays des Slaves,

sur les côtes de la mer de Roum (la Méditerranée), et y vendent des peaux de castor et

de renard.»

Edrîsî, der seine Géographie am Anfange des Jahres 1154 beendigte^), erwiihnt ia

derselben an zwei Stelien den Biber. An der einen Stelle*) namiich spricht er von

einem grossen Flusse, Namens Morgd, welcher ostlich vom Arcdsee aus dcm die Gtizz'')

von den Baschkiren ^JJ/s-'L trenncnden Gebirge Morgâr^) sich nordwarts ergiesst und

bemerkt dabei nach Jaubcrt's Uebersetzung folgendes: «Les forêts environnantes con-

tiennent une sorte d'animal appelé beber, _^, dont la fourrure est de la phis grande

beauté et d'un très-grand prix. On expédie quantité de ces fourrures dans l'Asie mineure

1) Obgleich in den Anmerkungen, welche Friilin zuni Ihn Foszian machle, der Bibor als bei andern Ara-

hern TOrkommend erwàhnt wird, so gedenkl doch seincr Ibn Foszian (309 d. Hd. 921 n. Chr.) keineswegs.

2) Sielie Reinaud Géographie d'AbouIféda I. p 113 ff.

3) Géographie d'Edrîsî etc. par Jauberl H. p. .'340.

4) Ghuss pu^oi) sind ein noraadisirendes Tiirkenvolk, die Feinde der Petschenegen, die im Wiuter nach dem

Chasaren-IMeer (Caspischen) bis an das Meer Nilcs (Pontus) gegcn die Wobnsilze der Cbasaren zogen (Frahn, Ibn

Foszian p. 45, 60, 180 und 244). Nach Frahn (ebend. S. 279) isl Olgaria in àer Geograplna ISubiensis: el Ghusia.

5) Aus den nàhern Angaben Edrlsî's (1. c. p 3.39 f.) schcint hervorzugehen, dass rail dem Flusse Morgd

der Irlysch uud mil dem Gebirge Morgar der kleine Allai gemeint ist.
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Cjl)^
i"^ (Ostromer) et dans l'Arménie j*Ji\ »')• An dcr andern andern Stelle heisst

es'): ,,Dans la partie septentrionale de la Comanie^) on voit le lac de Ghanoun ^Jh ô^
Ce lac reçoit les eaux de huit rivières... Dans les forêts environnantes on trouve le beber».

In dem grossen geographischen Wbrterbuche des Jàcût (t 626= 1229), betitelt

Mo'addschem el-Boldân'') heisst es: «S', r. s. n {Sersen? die Vocaiifation ist nicht ange-

gcben) ist ein Ort im aussersten Gebiete der Tiirken, wo dicsclben cinen Markt haben^

auf welcliem Biber, Kurthâsi (schwarze Fiichse), Zobel und dergleichen mehr verkauft

werden'^)». — Fràhn (Ibn Foszlan S. 208) theilt iibrigens aus dom Artikcl Jlil des Jâkut

nachstehende Stelle im Original und in der Uebersetzung mit: Auf ihm (d. h. dem lUl

oder der untern Wolga) reisen die kaufleute bis nach Dfsiir (VVisu?) und fiihren von

dort viel Peizvvcrk aus, namentlich Biber {Kundiis), Zobel {Semmdr) und Eichliornchen

[Sindschâb).

Sehr ausfiihrliche Mittheilungen vom Biber licfertc Kazv\înî (+1283 nach Chr.) in

seinem 'Àdscliàïb el-Machldkdt {JFunder der Gcschopfe) éd. Wiistenfeld p. ihi^). Nach

ihm (Uebers. von Ghwolson) ist Kiindur (d. h. der Biber) ein Land- und VVasscrthier,

welches sich in den kleinern Fliissen des Landes Isu'') findet. Er haut am Uler des

Flusscs ein Ilaus und raacht fiir sich seibst darin einen hohen Platz in der Form einer

Bank, dann rechts um eine Stufe tiefer einen fiir sein Weibchen und links fiir seine

Jungen, und auf dem untern Theil des Ilauses fiir seine Diener. Seine Wohnung besilzt

im untern Theile einen Ausgang nach dem Wasser zu, und einen andern hohern nach

dem Lande. Wenn nun ein Feind von der Wasserseite kommt oder wenn das VNasser

steigt, so geht er durch den auf das Land fiihrenden Ausgang, kommt aber der Feind

1) Fràha (Ibn Foszlan p. 58) bemerkt zu dieser Stelle, dass anch die Âraber die BIberfelle liebten und

dass bei den Elirenchalatcn , welche die AijubidiscbeD oder Mameluken-Snltane erlbeillen, baufig der Biberverbrà-

mung Erwàbnung geschibe. — Ueber den Gebrauch der Biberfelle bei den Arabern siebe Dozy Dictionnaire det

noms des vêtements p. 337 note Kandiis.

2) Ib. p. 43ô. — Dièse beiden Stelleo sind schon von Fràbn, Ibn Foszlan etc. p. 97 nach der Géographie

Nubiens p. 245 und 276 mitgetbeilt worden.

.3) Das Land der Eomanen oder Eaptschaker , der Polowzer der Russiscben Cbronisten, cines tiirliiscben Step-

penvolkes, lag an der siid-ostlicben Kiiste der Krym, mit der Hauptstadt Sudak. — Der See GAan»n kann wobi nor

das Àsow'sche Meer sein, was man allerdings mit den Âlten Hir eine Art See (Lacus Moeolis) anseben kann.

4) Ms. des Asiat. Mus. in St. Petersburg. N. 591 s. y. .^j^.

5) Dièse Stelle bat Frahn gleichfalls 1. c. p. 262 schon milgelheilt, und sie findet sich auch wortiich im

Mardssid el-'lttild' des Jàcùt éd. Jujnboll II. p. 25.

6) Bemerkenswerlb ist, dass in der Kaiserlicben dCTentlicben Bibliolbek zu St. Petersburg sich eine hand-

acbriftliche persische Uebersetzung von Kazwini mit Abbildungen beflndet, siebe Dorn Catal. n. 263.

7) Nach Frabn (Ibn Foszlan p. 200) ist ll'isu zu lesen. Das Land Wisu lag ara nordlichen Theile der

Scheksna am Bielo-Osero (ira Norden des jetzigen Gouvernement» Nowgorod) bis wobin man die Wolga anfwarts

etwa 3 Monate scbilTle. Fiir eine solcbo Lage spricht auch, dass dort Zobel und graue Eicbhdrnchen vorkamen oder

wenigstens Terbandelt wurden.
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von der Landseite, durch dcn ins Wasser fiihrendcn. Er niihrt sich vom Fleisch der Fische

und dem Holze des Cheleiidsch (der Woidc?). Die Kaufleutc jeiics Landes wissen die

Pelle der Diener von der der Ilerrn (Kiindiis) zu untersclieiden. Die erstern haiien nam-

lich das Chelendschholz fiir ihren Ilerrn, scbleppen es mit dem Maule und zerbrechen es

mit der Slirn, so dass ihnen aïs Folge dieser Function die Stirnhaare redits und links

ausfallen. Die Kaufleutc, welche dies wissen, erkennen an den abgeriebenen Stiinhaaren das

Fell des Dieners. Am Felle des Ilerrn vermisst nian dièses Kennzeiclien, (la er sich mit

dem Fiscbfange bcschaftigt.— Die Iloden werden el-Dschand-Bi'dastar [odcr Dscliiuid-Bid.)

genannt. Nach andern sollen die Hoden dos Kalb-el-ind (des Wasserbundes) oder irgend

eines andern Thieres so genannt werden. kazwînî schliesst dann dièse Bemerkungcn mit

dem bekannten arabiscben Satze: Gott allein kcnnt die VVabrheit, ziiblt aber noch sehr

umstandlich die vieleo Krankheiten auf, gegen welche man Dschand-Bi'dester benutze.

Der Bibor wird aber von Kazwînî nicht blos unfer dem Namen Kundtis oder Ktindiir,

sondern an einer andern Stelle (éd. Wustenf. p. 14^2), worin offenbar mehrere Thiere

confundirt werden, auch als Kalb-el-md erwabnt.

Der letztere ist nach ihm ein bekauntes Tbier, dessen Ilande (Vorder-) kiirzer als seine

(Hinter-) Fiisse sind. Er soll sich, wie man sagt, vermittelst seines Schwcifes mit Scblamm

bestreichen, damit ihn das Krokodil fiir ein Stiick Scblamm halte. Er beschleicht dann

das Krokodil, dringt mittelst seines Bisses in den Bauch desselben ein, zerreist und ver-

zebrt die Eingeweide desselben, worauf er sich durch den Bauch durchbeisst und wieder

herauskommt'). Wer daher das Fctt des Kalb-al-md bei sich tragt ist gegen Anfalle

von Krokodilen gesichert. — Einige behaupten, dass das Thier, dessen Hoden Dschand-

Bi'dastar oder Dsiindbtdastar genannt werden, auch Kalb-el-mâ (VYasserhund) heisse; nach

andern werden aber die Hoden des Kundus (Biber) Dschand-Bi'dastar genannt. — Man

erzahlt, dass die Biber, wenn einer von ihnen in eine Scblinge gerathen ist, sich ver-

sammeln, ein Jammergeschrei erheben, sich meist aneinander drangen und auf die Schlinge

werfen. Wenn das Weibchen gefangen wird, vermischt sich das Mânnchen mit keiner an-

dern, ebenso vermischt sich das Weibchen mit keinem andern.— Man behauptet, dass das

Mânnchen, wenn es nicht mchr dem Jager entfliehen kônne, seine Hoden sich mit den

Zâhnen abbeisse und sie dem Jiiger vorwerfe. Des Felles wegen soll man nur die Weib-

chen jagen, da die Felle der der Hoden wegen gejagten Mânnchen nicht taugten. Die

Jiiger nehmen ihnen daher nur die Hoden und lassen sie dann laufen. Wenn nun solche

Mânnchen spater in das Netz gerathen und der Jâger kommt, so werfen sie sich auf den

Riicken und strecken die Beine in die Hôhe um zu zeigen, dass die Hoden schon ausge-

rissen sind, damit sie der Jager froi giibe.

1) Dièse Angaben beziehen sich offeobar auf das von mebreren Ârabern mil dem Biber rerwechselle Ich-

neamon, welches Krokodileier und auch junge Krokodile frisst. — Bei einem unbekannlen Bfzanlinischen Verfasser

einer kurzen Nalurgeschichle raehrerer Thiere aus der Zeit Constantin X finden wir ubrigens Cap. 43 dass das Ich-

neomon (nicht aber der Biber) sich mit Koth bestreicbe und Krokodile fresse.
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Dimeschkî (f 1327) in seiner Cosmographie, bctitolt: Nochbuh ed-Dahr fi '/Igdïb

el-Barr w-el-Ualiv, liuch V Cap. 6, p» 2V2 dor Pctcrsburgor Ausgabe') im Ciipitel iiber

das Caspiscbc Mcer, welchos die Tiirken nach Dimesclikîs Angabe Sa'hv-Kerzem-el-

Kundiis (!) ncniien, theill folgcnde Bcmei-kungen nach Clivvoi son's Uebersotzung mit:

(.lEl-Kundus ist ein oinom kb-incn Ilundc jihnliches Land- und Wasscrlhier, welches im

Wasser zeugt.... Zu den Thieren, wolche im Cispischt-n Meere und an dessen IJfern sich

bofinden, gohort der Dschand-Bâdaslar, dcr dem Wassi rliimd , Sciumûr
,
[so v^\Ti^ auch der

Zobel genannt), ahnlich ist. Er ahmdt aucli dem Fiahs duich die rothe Farbe. Er bat keiue

Hando und zwci (Paai?) Fiissc, nobst einom langen Scbwanz. Sein Kopf gicii ht cincm

Menscbenkopf und sein Gesicbt ist rund, Ucim Gehen neigt cr die Urust so tief zur Erde

ais wenn cr auf allen vier (Fiissen, sicb bewpgte. Er hat (unsichtbare; innere und (sicht-

bare) aussere Iloden. SVonn die Jager ilin verfblgen, so beisst cr die lloden ab. Sîaben dics

die ihn wciler verfolgenden Jiigcr uicbt bemerkt, so wirft cr sicb aufseinea Uiicken, um

ibncn zu zeigen, dass die Hoden abgescbnitten sind und sie daber vofi ilcr Veifoîgung-

ablassen mocbtcn. Wenn er sicb die ausscrn FJudcn (vcrmiilblich Oelsiicke) abgebissen

hat, so lasst er die innern (Castorsackc) hervortrclcn. Inncrbalb der Hoden bofindct sich

Etwas, das dcni Blute odcr stinkendem Ilonig abnbch ist/ das binsichtlich des Geruches

mit dem eincs schwarzeu Kiifers iiberei.diommt — Galen") bcbau|i(et, der DscUand-

Bddastar sei ein Land- und VVasserlhier, welches auf dem Lande nistet, daselbst zeugt

und •weidet, sich aber ins Wasser flrichtct und daselbst eiue lange Zeit zubringt.

Ausser der eben mitgctheijten Stclle findct sich bei Dimeschkî l. l. S. i'ôk noch

eine andere, die schon Friihn in den Bemerkungen zu Ibn Foszlan p. 240 anfiihrt.

Es heisst dort: Er (Chowârcsmî) bericbtet: In dicsem Nil ist auch ein Thier genannt

Kiser, jj^ . «Dies ist durch seine Vordcrfiissc und llinterfiisse, so wie seinen Verstand

dem IMcnschen ahnlich. Es ist tbcils Diencr, tbcils Ilcrr» (d. h. nacli Friihn von bcsserer

oder schlechterer Race) ^). Mit Recht bemerkt nun Frahn, dass die eben geliefcrten An-

gabcn nur auf den Biber passeu und dass statt Kiser oder Kaiser jj^j mit leicbter Vcr-

andcrung ciniger Puncte sich der bekannte Name des Bibers JJ^ Kundus ergabe. Es

falle auf das Thier nach Egvpten versctzl zu sehcn, wcshalb er die Vermuthung auspricht,

dass auch in der Punctirung des Plusses ein Versehen vorgefalien sei. Denkc man sich

naralich den von Dimeschkî angcfubrten Flussnamen obne Puncte J^J), so konne er

sowohl J^l [Tobol] ais J.J) [Nil] ausgesprocben werden. Da Edrîsî (siehe oben) von

1) Die Ausgabe ist unvoUendet und unedirt.

2) Die Slelle bei Galen habe ich nicht aufflnden kounen. Sie kommt vielleiclit in einem der nur in Arabi-

scher Ueberselzung vorhandonen, Galon zugescbriebcnen Werke Tor. Siehe Wenrichs de auctor. Graecor. commenlar.

et version, et comment. Syr. Arabie, etc. commentatio Lips. 1842. p. 241.

.3) Die darauf folgende Slelle des Dimeschkî iiber den Biber slimmt fast wiirllich mit dem oben nach Kai-

wtnl Milgelheillen iiberein.
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Itibern in der Niihe des B;ischkiicnlandi'S spriclit und J;ikùl oinen Urt am Ende des Tur-

kcnlandos (?vennuthlich eiiien Oit ira niittlcrn Sibirien) erwahut, ^\o ein Maïkt sich fand,

auf welchem Biber und Zobel veikauft wurden, so lâsst sich allerdings wohl cher an den

Tobol dcnken. Es vviirde dann anzAinehmen sein, da Dimeschkî nach Chowàrezmî of-

feubar vom Nil spricht und des INilpferdes erwahnt, dass in der Quelle des Cho^Yàrezmî

statt Tobol, iNil gestanden habe. Dazu kommt dass iiTthiimlich Kazwînî (sieho oben) mit

Kalb-cl-mà (einem der Namen des Bibers) offenbar das an den Nilufern vorkommende Ich-

neumon bezeichnet, wohi da er dassclbe faischlich fiir identisch mit dem Biber hielt.

(Siehe hieriiber auch meine Abh.uidlung iiber Gruppirung der Nager G;ip. 1. S. 80). Aus

Ibn cl-Athîr (f 630 Iledsclir.. 1233 nach Chr. i in den Frayments des géographes et

d'historiens arabes et persans inédits, traduits par M. Defrémery à Paris 18VÎ) pag. 7i)

wird berichtct: «Les Tatares (Mongoles) arrivèrent à la ville de Soudac (in der Nabe des

Asow'schen Meeres): les vaisseaux y alsordent chaigés d'étoffes. Les Kifdjahs (d. h, die

nomadisirenden liiikiscben Polowzer) leur en achètent, et ils leurs vendent des jeunes

filles, des esclaves, du borthasi (renard noir], du castor, du petit-gris et autres productions

de leur pays. Cette mer dos îvhazars est contigue avec le détroit de Constantinopie. Les

Tàtars étant arrivés à Soudak s'en emparèrent P. 83 ib. steht: Les communications avaient

été interrompues depuis que les Tatares étaient entrés dans le Kifdjak. On n'en reçut du-

rant ce temps (d. h. bis 122'i^) absolument rien, ni borthasi, ni petit-gris, ni castor, ni

aucun des autres objets que l'on tire ordinairement de ces pays».

Abulfedà Ç4nnal. éd. Reiske IV. p, 232) spricht von Biberfellen als Ehrengeschenk

ebenso ehd. V. p. dkk von einem Atlaskleid mit Bibervcrbramung.

Demîrî (t 808 Hd., 1405 nach Chr.) nennt den Biber nach Fraehn (Ibn FoszL

p. 55) Wasscrhund Kalb el-md (Jl) ^f). Demîrî berichtet laut einer wortlichen Ue-

bersetzung Chwolson's aus dem Exemplare des Asiatischen Muséums der liicsigen Rai-

serlichen Akademie der Wissenschaften (n. 6'^9 f. IH, b.): Dschand-Bddastar ist ein

Thier von der Form eines ilundes, das auch el-Kundus gcnannt wird. Es findct sich nur

in Kiptschak und dessen Umgebung. Es ist eine Art Fuchs. Die weitere Beschreibung

stimmt fast wiirtlich mit der oben aus Kazwînî mitgetheilten. — Unter anderem geht

daraus hervor, dass Dschand-Bddastar der eigentliche Name einer Substanz sei, die sich

in den aussern Hoden (Oelsacken?) belindet. In den (innern) Hoden (den Castorsiicken?)

bemerkt nian eine dem Blute und llonig ahnliche Substanz. — Der Biber soll Demîrî s

weitern Angaben zu Folge grosstentbeils im Wasser zubringen und sich von Fischeu und

Eidechsen (VVassersalamandern?) uiihren.

Nach Ibn Dahîjah bei Demîrî (I. c.) ist der Biber mit dem VVasserlumd identisch

und besitzt ein weiches, woUiges Ilaar.

Im Arlikel Kalb-el-inà (Wasserhund) (bei Demîrîj wird gesagt, dass dersclbe mit

dem Kundus identisch sei und kazwînî's Mittheilung dariiber wijrtiich nngefiihrt.
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Frahn (Ibn Foszl. Ànmerkungen p. 50; und Hammcr [Geschichte der yoldenen

Horde, Peslh 1840 S. 425 und 426) fuhren aus dem Arabcr Ibn el-Wardî (f 749 =
1348— 9 p. Ch.) an: Im Wcsten vom Russischen Lande liogt die Insel Z)arH»Mc/*e (Da-

nemark? fiir Skandinavien?; auf Wcicher vicie grosse , alte Baume stehcn. Darunter sind

solche, wclche zwanzig Menscben nicht unispannen konnen. Die Bewohner dieser Insel

brennen in ihren Hausern bci Tage Feuer, weil ihnen die ferne Sonne wcnig Lichl giebt.

Auf dieser Insel lebt ein wildes Volk Berari genannt, dercn Kopfe obne Hais ihren Schul-

tern angevvachsen sind. Sie boblen grosse Daume aus um dariu zu wobnen und essen

El cheln. Auf der fraglichen Insel ist das Tbier Beber biiufig.

In Sontheimer's Uebcrsetzung des Ibn Beilhâr {Slutlgarl 1840. 8. /. p. 2G2) steht

bci Gelegenheit des Arlikels DschiindubdJaster iCasloreiun), Castor Fiber, Dioscorides im

II? Bucb. Dièses ist ein Tbier, welches sowohl im Wasser als aucb ausser demsclben

leben kann. Am baufigsten balt es sich im Wasser auf, worin es von Fischen und Krcbsen

lebt. Gewohnlich findet es sich in den Fliissen mit den Fischen und Krokodilin. — Di-

oscorides (siebe oben S. 84) sagt aber ganz der VYahrbcit gemass vom Bibor «dass er ein

ampbibisches, nieist in Gewassern mit Fischen und Krcbsen sich nlihrendes Tbier sei».

Offenbar hat also Ibn-Beitbâr, wie andere Araber, Dioscorides missverstanden. Der

altweltliche Biber nabrt sich niemals von Fischen und Krcbsen, wobi aber mit denselben,

nie aber mit den Krokodilen, im Wasser. Die Araber oder ibre Abscbreiber vcrwandelten

vielleicbt die xuoxivoi des Dioscorides in Krokodile und so entstand vielleicht die irr-

thiimlicbc Sage, dass der Biber aucb im Nil vorkomme. (Siebe oben S. 80 und die An-

gabe Frahns zur Stellc von Dimeschkî). In Pasc. de Gayangos's englischer Uebcr-

setzung von Makkarî's Geschichte der Muhamedanischen Dynastieen in Spanien f. p. 92,

steht, dass die Schriftsteller, die iiber die Naturgeschicbte Andalusiens bcricbtcn, eines am-

phibischcn Tbieres erwahnen, dessen Felle als Kleider getragen vyurden, wabrcnd man das

Scrotum als Spccificum in verscbiedencn Krankbcitcn gebrauchte. Dass hierunter der in

den Fliissen Spanicns friibcr (nach Strabo s. oben) vorhandene Biber gemcint sei, scheint

nicht unwahrscheinlich. An Seehunde mochte ich dabei nicht denken').

Zwcifelbaft blcibt es, ob die vom ebenfalls von Makkarî angefiibrtcn Ibnu-l-Ghàlib

erwiihnten, als Samur bezeichnelen Fcll-VYamse, die man in Cordova Verfertigte, dem

Biber oder dem Seehund ihren Ursprung vcrdanklen.

Hàmid Ibn-Samjûn der l'bysiker sagt in einer bei Makkarî a. a. 0. mitgetbeilten

Stelle seines Werkes iiber cinfache Arzneimitlcl «der mï/6/' (ob nicht baber) ist ein Vier-

fiisser, dessen Gcnitaiicn (als Scrotum vom Ucbersetzer bezeichnet) gegen verschiedene

1) Seebunde Gng man allerdings zu den Zeilen der Àrabiscben Uerrschan in Spanien und benutzte ihre Felle.

Namenllicb slebt bei Makkart a. a. 0. eine Angabe Ibnu-l-bijaris aus seinem el Mashab, dass die Andalusier

Wamse besassen, die aus den Fellen an den Kiislen des Océans bàu6ger ampbibischer Seelbiere bestanden, die man

in Saragossa verarbeitete. Die Tbiere werden al vabrah genannt, wozu der Uebersetzer (seal) in Parenlbese hinzufugt
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Krankheiten gebraucht werden iinrl bcmprkt, dass er sich ini Mittelmecr (ob am Mittelmcer?)

moist im Wasscr halte, aber auch oft ans Ufer komnie, wo ihn dann die Jag-er fangen

und, nachdem sie ihm das Scrolnm abgeschnitton. oft \A'ieder frei lassen. Die Leutc ^'velche

sich mit diesem Fange abgeben, crzahicn, dass wenn ein so behandeltes Inii\iduum ziiui

zweiten Malc in ihre Hande fiillt, so verfehle es nicht sich auf den Riicken zii Icg-en um
seinen Verfolgein zu beweisen, dass es nicht der Gegcnstand ihres Fanges sein konne,

woraiif man dasselbe nicht weiter beliistigc').

Ein anderor von Makkarî a. a. 0. angofiihrter, aber nicht namhaft gemachter, Sclirift-

steller berichtot: das Dschend hadasler bat seinen Namen voiu g:leichnamigen Thier. Einige

sagen, es habe die Grosse des llasen, andere es sci kleiner und von gutem Geschmack;

noch andere machen es grosser. Eins ist sicher, dass die Haute des wabrah (seal , oder

eines andern ihm ahnlichen Vierfiissers, zur Kleidung benutzt und von Christen sowobl

als von Wuselmiinnern haufig gctragen werden.

Zur Erganzung der vorslebenden Mittheiiungen aus Makkarî miigen noch einige

Noten von Gayangos Platz finden, die sich auf den wabr, den sammnr und den Biber

seibst bezielien, da aus ihnen hervorgeht, dass die verscliiedenen Arabischen Schrift-

steller keiueswegs mit den Worten wabr, wabrah und sainmiir immer beslimmte HegrifTe

verbanden, sondern bei ihrer Unkenntniss verscliiedene ïhiere, so unler wabrah und wabr

den Seehund, die Otter oder den Klippdacbs [llyraoc) vorstanden. Unter saminûr scheinen

sie zwar meist marder- oder wieselartige Thiere und deu Zobei zu versiehon, aber zu-

weilen auch den ebenfalls dicbt- und feinhaarigen Biber.

Der wabr der Araber, meint Gayangos, («. a. 0. S. 391. ISol. VO zu S. i)2.) sei

eine Otter, vielleicht aber auch ein Seehund. Die Besclueibung Ed-Dcniîrîs und amierer

Naturkundigcn, welcbe er consultirt habe, widersprachen sich so sehr, dass es unmiiglich

st'i zu sagen, welches Thier von beiden geiueint soi. Ed-Demîrî in sciner llayydtu-l-

Jiaywda, nach einem Manuscript weUbes der Lebersetzer seibst liesilzt, beschreibt es nach

ihm mit folgenden Worten: «Der wabr ist ein kb'ines, vierfdssigos, katzenartiges Thier,

«aschgrau von Farbe, ohne Schwanz, das sich Wohnungin macht um darin zu leben».

So sind die V\orte Dschauharîs, aber in Beziig auf den Schvvanz bat er uohl nur sagen

wollen, dass er kurz sei. Der wabr (fiihrt Ed-Demîrî weiler fort) heisst beim \olke

\) Der gelehrie Uebcrsetzer IMakkari's deulel ilio ohen angcftihrle ?lelle Ibn Samjiin's auf den Biber,

citirt aber (yole :tt Li'o. I. Cap. Ml. .Y. 4'^) irrigerweise Strabo als Irquell des uralten Jlàlircheos (siebe obea

S. 84 (T.), dass der Biber, dem man seine Castorbeutel genommen, abgesehen davon, dass ihre Wegnabnie ihn slets

todien muss, wenn er zuni /.weilen Maie ^erfolgt werde, sicb auf den Riicken lege um seine Verfolger auf den

Mangel der fraglichen Eoulel aufnicrksam zu machen. — Gegen die Annahme, dass IbnSanijun den Biber meine,

spricht, dass das Millelmeer, slall der in das Millelmeer sich ergiesscnden Slronie, als sein Wi)hnorl bezeichnet wird.

Kiniml man aber an er meine die Gegenden am Millelmeer, so liesse sich der Widerspruch beben. l>er Wobnort

am Millelmeer konnte aber aucb daher kommen, dass man die Wohnorte des Bibers mil denen der J^eeliunde zu-

sammenwarf, so wie mau iiberbaupl beide eben genannle Thierformen aïs amphibische VVescn confundirle.

Mém. se. liât. T, Vil. 43
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«g-leichfalls (jlmiiam benî hrdyil (das Schaaf der Sohne Israels). Er gleicht iii inancluM-

«Bozieluing- deni Hasen und weil er sich, wie dieser, von Pllauzen nahrt, so ist sein Fleisch

"sehr delikat». Der Uebersetzer fiigt hinzu, dass lbnu-1-Beyttar (nacli einer ihm eben-

falls angehiirigon Ilaiulsclirift) sagt: «das fragliche Thier (also der wabr) sei grosser als

ein Hund, lebe moist in der See, kame aber docb dann und wanu ans Land.» — Ans allen

diesen iMittheilungen scheint mir hervorzugehen, dass Ed-Dcuiîrî unter wabv ein Land-

tbier, vielleicht den llyrax; verstandcn oilcr zwei Tbiere ver\Yecbselt habe. Jedeufalls spricht

er nicht vom Seehund, der bei ibnu-1-biari uud Ibuu- l-Beyt ta r unter «•((6r offcnbar

gemeint scheint.

In der Note 4-1 (ebd. S. 39!) bemerkt Gayangos, dass in Spanien eine ans Schaafs-

fellen gefertigte Jackc zamarra heisse, welches Wort grosse Aehnlichkeit mit dem ara-

bischen sainindr (VViesel, Marder) habe, dessen Fell uacb Ed-Demirî Synonyui mit {J n-

du-badaster ^Biber) sei.

In der von Ouselcy iibersetzten , falscblich dem Ibn-Hauka! zugeschriebcnen Géo-

graphie wird dev saiiiimir als ein bei Toledo vorkommcndesTbier genannt. VVill. Ouseley p.

27 iibersetzt das Wort durch sables odcv marlins. Die Stelle heisst nach Ouseley wcirtlich:

«lu the district of Sarrah and iMarsaf near Cortubah, there is a place cailed Koules. Ilere

and at Tolitelah many sables or martins [saminûr]»^). Besonders intéressant ist die Note VV,

welche Gayangos S. 392 als Zusalz zu dem von iMakkarî angefiibrten unbekannten Autor

mittheilt, der vom Dschendu-bddaslar spricht. Sie lautet: Ed-Demîrî beschreibt dcnVierfiisser

(d. h. den Dschendti-bdd(islar) mil ifAgmdcn Worten: «Der Dschendu-bddaslar isl ein hunde-

aber nicbl soehundsabnliches Thier. Es llndet sich nur im Lande Annakhaf (lies kiptschak

nach Frahn's handsch. Bemerkung zu dieser Stelle) und seiner Umgegend. Es heisst

auch lùindar (lies nach Friihn lùindus) und sammur'^) und iihnelt im Wuchs dem

Fuchse. Es bietet eine rothe Farbe, besilzt aber Aveder Iliinde noch Fiisse und einen \ve-

gen des runden Gesichts menscbenahniichen Kopf. Es kriecht wie die Reptilien und bat

vi(r Genitalien, zwei inuere und zwei iiussere, aus denen man das Dschendu-lnidaslar gcnaimtQ

Heilmittel erbalt.» (Eine iibnliche Stelle aus Demîrî wurde bereits oben S. 351 milgctheilt).

Mit voUem Rechle sast Gavan"os, dass dièse Stelle des Ed-Demîri in der That ein

Gemisch von Irrtbuai und Widerspruch sei. — Ed-Demîrî habe iibrigens, wie anderwjirts

von ihm nachgewiescn worden soi, in seinem Zoologischen Worterbuch ^Yenig mehr ge-

than, als aile absurde, aberglaubische und wunderbare Aleinungen und Ueberlieferungen,

die er bei seinen Landsleuten auffindcn konnte, mit sehr unvordauter Gelehrsamkeit aus

griechischen Schriftstellern in alpbabetischer Reihenfolge zusammen zu stellen.

1) Bei Toledo und Coidova komileti im Tajo und Guadalquivir allerdings moglicherweise chedpni vielleicht

Biber i-orkommen, wenii sie, wie Straho sagt, iViilier in allen Flussen Sponiens sich hielten. Wahrscheinlicher ist

indossen dass der veinii'intlictie Ibn-Haukal niarderarlige Thiere nicht aber Zobel meint. —
2) Das Wort Sninmiir schliesst Frahn in Parenthèse, weil es nach ihm nicht den Biber. sondern den Mar-

der oder Zobel bedeutet. den manche Araber offenbar mil dem Biber Terwecbsellen (siebe oben).
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Gonau gcnommen trifft cin solches Urtheil, w\e ans den oben angerùhrlen Stcllen

hcrvorg^clit , in Bozug- auf don Bibcr die Araber iibprbaupt.

Ein kritiscbcr Olick ^^'eis^ nacli, dass wir nus ilinon nur wenig; nciios zur Naliirge-

schichte des Bibers erfabren. Sie verwechselten den Biber nicbt selten mit andern amplii-

bischen Siiugethieren, so mit der Otter und den Sechunden (wahr und wabrali), ja selbst

mit dem Ichneunion und Klippdachs [Up-ax], wie namentlich aus den Miltbeilung-en von

und in Makkarî bcrvorgcbt. Sie besassen iiberbaupt keine riebtige Vorstellung von sci-

ner Gestalt und nannten ilin zuvveilcn Saminùr, welche Denennung; dom Zobel. oder den

marder- oder wieselartigen Tliieren iiberbaupt zukommt, (wobl wcW seine ebenfalls foinliaarigen

Felle mit denen des Zobels aus Russland und Sibirien zu ibnen gelanglen) (siebe oben) Ibre

Bericbte bieten iibrigens manche Missverstiindnisse, nebst vielen Unricbtigkeiten und Fabebi.

So wird die schon von Dioscorides (siebe oben S. 8^^) und Se.vtins ix-i Plinius (ebd.

S 861 widerlegte uralte Fabel, dass der Biber sicb selbst castrire, von vielen Arabischcn

Schriftstellern noch immer aufgetiscbt. Beachtenswertb bleibt iibrigens, dass ein Araber

(Kazwînî), der zu Ende des drcizehnten Jahrhunderts nacb Cbr. lebte, zuerst von den Bauen

der Biber spricbt; was namentlich auf die im Lande Wisu am Beloje Osero, aiso im

Nowgorodscben (louvernement, vorgekommenen Biber sicb bezieht.

Die Angaben der Araber, dass die Russen Biberfelle nebst Gastoreum bis zum Mit-

telmeer vcrfiihrten, und das von ibnen beglaubigte Vorkommen der Biber am Don, am

Asowschen Meere, in Kiplscbak, an der obern Wolga im Lande Wisu, in West-Sibirien,

am Siidabbange des Allai, in Spanien und sogar in Skandinavien (?j (Damursche), bieten

indessen ein zoologiscb-geograpbiscbes Interesse, um so mebr, da man jetzt an den ge-

nannten Orte die sonst baufigen Biber vermisst, oder nur noch, so an den obersten

Wolga-Zufliissen und am Ob und Tobol (?), als Seltenbeiten findet.
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Als ich mich mit uuifassonden Studien iiber dio W-ibreitung; des Dibors beschiiftigte,

lag die Frage nah, ob er in Ost-Asien bios auf Sibirien beschrankt sei, oder ob er, da

seine Wohnsitze im VVesten sich so woit siidlich, namentlicli in Asieii bis zu den Gauca-

sischen Provinzen und zum Euphrat ausdebnen, auch in China vorkomuie, und was die

Cbinesen iiber ihn wissen. Ilerr Colieg-e Schiefner war daher so giitig sich an den iiberaus

gefalligen Ilerrn Stanislas Julien zu wenden. Ich batte daiauf die Freude die nach-

stehenden Notizeu vom beriihmten Sinologen zu erhalten, die ich mit seiner Einwilligung

meinen Unlersuchungen anreihe, um so mehr, da sie das Vorkommen des Bibers in den

Fliissen Chinas andeuten und uns von den Kenntnissen, welche die Chinesen iiber dièse

merkwiirdige Thierart besitzen, die erste Kundc liefern wiirden, wenn unter Chouï-tha

und Cliouï-keou wirklich der Biber und nicht etwa die otterartigen Thiere genieint waren,

welches lelztere mir indossen viel wahrscheinlicher scheint, da die Biber sich niemals von

Fischen nabren, mitbin sich nie zum Fischfang abrichten lassen, nie die Biiume besteigen, und

kiinstliche Wobnungen bauen. Auch ist es auffallend, dass das allen Volkern, wo der

Biber vorkommt, bekannte und als Heilmittel von ihnen benutzteCastoreum nicht erwiihnt wird.

F. Brandi.

Notice sur le Castor, (Loutre et Eaïiydi'is ?)

extraite du Pen-thsao-kang-mou (Grand Traité d'IIist. naturelle dans ses rapports avec la

Médecine) dont l'auteur ou plutôt le compilateur est Li-chi-tchin. La première édition

parut dans la période Wan-li (entre les années 1573 et 1620).

Chouï-tha 7/\.\)<lM>^^ ou le Tlia de rivière. Synou. Chouï-keou -^/V v "7 ou le

Chien de rivière.

Les Tha JÎ^R (qu'on appelle aussi Pin jy^ et Pieu -^j/fjfl ^) sortent en grand nombre

des bords escarpés des rivières qui descendent des montagnes. On en dislingue deux espèces.

On n'emploie en médecine que celle qui immole des poissons pour les sacrifier au ciel,

(allusion à un passage d'un Calendrier chinois ou il est dit: quand le Tha a sacrifié des

poissons, l'intendant des viviers commence la pèche.)

MLe Tha ou Castor (Loutre?) du nom de Pin^y, est d'une grande taille (ou gros de corps);

son cou ressemble à celui du cheval (sic) et son corps au Pienfo ^j^ ^% (à la Chau-

ve-souris). On ne l'emploie pas dans la médecine.

1) Lorsqu'ils sont d'une grande taille.
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Ibidem.

II y a beaucoup de Castors (Loutres) dans les rivières et les lacs (ou sur leurs bords);

leurs quatre jambes sont courtes; leur tête, leur corps et leur queue sont également

courts. La couleur de leur poil ressemble à celle du vieux coton brun. Les plus grands

ont le corps et la queue longs de trois pieds chinois. Ils vivent de poissons et habitent

dans les rivières. Il y en a aussi qui se reposent sur les arbres.

Les barbares de l'ouest emploient leur peau pour orner les collets et les manches

des vêtements fourrés. La crasse ou la saleté ne s'y attache pas; si le vent a fait voler

du sable ou de la poussière dans l'oeil, ou l'enlève à l'instant en l'essuyant avec le bout

d'une manche de castor (Loutre).

Ibidem. Li-chi-tchin dit:

Sous le rapport de la forme, le Tha ressemble au renard bleu, f]W , niais il est

plus petit, (ici viennent six mots qui signifient littéralement: la couleur de son poil est noir-

bleue ^ ^ f) ^ ; il ressemble au chien /Ùr' ^v ) ; sa peau est comme celle de la

chauve-souris (/b-i î^^ ); il a une grande queue et quatre pieds [sic, ^^.Pj-^ ) Je

soupçonne que l'éditeur a omis l'éphithète du mot pieds ou jambes; autrement il faudrait

rapporter l'éphitète "^ long , à la queue et aux jambes, et dire: otY a une longue queue

et de lonr/ues jambes», ce qui du leste paraît en contradiction avec un passage précèdent.)

Il habite dans l'eau et se nourrit de poissons. Il peut connaître les nouvelles c. à-d. les

pronostics de leau. En l'observant les paysans prévoient les grandes pluies et la sécheresse.

Maintenant les pêcheurs élèvent des castors (Loutres) apprivoisés et leur font prendre et

rapporter le poisson; ce dont ils s'acquittent avec une agilité surprenante. Il y a aussi

des castors de couleur blanche.

Après les détails ci-dessus, on énumère les propriétés médicales que les chinois attri-

buent à la chair, au foie, au fiel, à la moelle, aux os, à la peau etc. du Castor (Loutre).

L'article se termine ainsi: Le Ilaï-tha -/^^vî ou Castor marin (Enhydris marina?), vit

dans la mer; il ressemble au Tha (des rivières), mais il est gros comme un chien. Ses pieds

sont garnis d'une membrane palmée L'eau ne mouille pas ses poils: on mange aussi sa chair.

Li-chi-tchin ajoute; le grand Pin et le petit Tha sont aussi des Castors (Loutres).

Aujourd'hui on emploie leur peau pour en faire des collets d'habits; mais elle ne vaut

pas la martre. —
Suivant l'Encyclopédie Po-we-tchi. la tête du Tlta marin ressemble à celle du

cheval; à partir du milieu du corps, il a la couleur de la cJiame-souris. Son poil ressemble

au celui du Tha des rivières. Les plus gros pèsent de .lU à GO livres (chinoises): on

peut aussi faire cuire leur chair (!ans leau et la manger. lSlaiiisIa«i .îiilicii.

De riiistilut.



NACHTRAGE
zii deii bcideii ersteii der vorstehendeit /%bliaiidlaiigeii.

Das iiber vier Jahre verzogerte Erscheinen des Siebenton Bandes der MÉMOIRES

DES SCIENCES NATURELLES verhinderte das Bekanntwerdcn der ersten Abhandlungen.

Ich sebe micb daher genotbigt folgende Erganzungen zu liefern.

L Einige Worte zur ersten 185 1 gedruckten Abhandlung (Mittheilungen iiber

dcn Zobel.)

Middendorff bat in seiner Reise (ZooL Bd. IL Th. 2. Wirhellhiere. St. Petersb.

1853. S. 68. n. 5) einerseits einige Mittbeilungen iiber das Vorkonimen des Zobels in

den von ihm bereisten Gegenden gegeben, andererseits noch nabere Détails iiber die ge-

ringere Liinge des Zobelscbwanzes im Vergleich zu dem des Baummarders geliefert und

dièse Verbiiltnisse nebst dem Becken und Schadel auf Taf. II abbilden lassen. Ich zahlte

beim Zobel mit Pallas 16 Schwauzwirbel, wovon Middendorff die ^ vordern aïs nicht

verwacbsene Kreuzwirbel ansiebt, so dass der Zobel demnach nur 12rohrenformige, wahre

Schwanzwirbel besasse. Beim Baummarder ziihlt er 5 nicht verwacbsene Kreuzwirbel und

15 dickere, langere, rôhrenformige Schwanzwirbel. Ich selbst Heferte iibrigens einige auf

die âussere Gestallt des Zobels beziigliche Bemerkungen in einem Original -Aufsatze, der

die wieselartigen Thiere Russlands zum Gegenstande bat und in Siemaschko's Fauna

Russland's (PyccKaa «tayaa, lacTb IL crp. 33) abgedruckt ist. Gleichzeitig mit

Middendorff's Reise wurde mein zoologischer Anhang zu lloffmann's Reise nach dem

nbrdlichen Ural gedruckt. Es enthalt derselbe auf Seite 21 ff. eine Zusammenstellung der

niir zeither bekannt gewordeneu Thatsachen iiber die Verbreitung des Zobels und Baum-

marders in Russland.

Mem. se. nat. T. VII. 46
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Erganzungen zur zweiten Abhandiung-: Die HandfVûyUr des Europaischen

und Asiatischen Russlands.

Vospcrtilio borealis Hilsis. (V. Hilssoiiii I4.ey<!i. Blas*)

Zwci Jalire nach dem Abdrucke der fraglichen Abhaudlung erschien Bd- II. Th. 2

von Middendorff's Ileise. Auf Scite 78 derselben findcn wir, dass Vesperlilio [Fesperus)

borealis Nilss. (siehe oben S. 36 n. 10) auf dem Ostabhange des Stanowôj-Gebirges an

dom Flusse Polowinnaja gefangen wurde und auch im Altai vorkomme. Der letztgenannte,

melir als wabrscheinliche, Fundort ist jedoch nicht naher documentirt. In demsclben Jahre

thcilte Eversmana (Bullet. d. nat. d. Moscou. IMosc. 1853 n. IV p. kdO) mit, dass

er F. Nilssonii {borealis) sowohl in den siidlichen Vorgebirgen des Urals, als auch in

den Steppen am untern Uralfluss und der siidlichen Wolga^ jedoch bis jetzt immer selten,

angetroffen habe.

Andr. Wagner (Miinchen. Gelehrtc Anzeig. 1853 n. 13 S. 108 Anm.) be-

richtet, dass der von Koch aus Regensburg erlialtene angebliche Fespertilio Nilssonii ein

Fespertilio discolor sci. Der oben S. 36 angefiihrte Fundort Regensburg muss aiso, wenig-

stens vorlaufig, wegfallon. Ich sage vorlaufig, da F. borealis, vvenn er, wie Eversmann

sagt, in der That bis zar siidhchen VVoIga herabsteigt, auch wohl noch in Baiern aufge-

funden werden konnte.

Vossieptilio dasyciieiniis. Boie.

Eversmann (Bull. d. nat. d. Moscou 1853 S. 'tOtj hat Fespertilio dasycnemus,

die von mir oben S. 39 n. 17 und bereits im zoologischen Anhang zu Tschicha-
tscheff's Altaischer Reise als Bewohnerin des Altai aufgefuhrt wurde, in den siidlichen

Vorgebirgen des Ural und in Orenburg gefunden.

Vespeptîlio H.ra.<$cIiciiiuikovii n. sp.

Unter diesem Namen beschreibt Eversmann (a. a. 0. S. 1-88. n. 1), leider ohne
die nahern Verwandten zu nennen, eine von ihm fiir neu erkliirte Fledermaus der Ab-
theilung Vespcrugo, die er am Uralfluss und in Orenburg unter den Diichern der Ilauscr

entdeckte. Eine weitere, umfassende Bestiitigung Jhrer Artrechte wiirde die Zahl der bis-

her in Russland beobachteten Fledermause von 21 oder 22 auf 22 odcr 23 steigern.
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llad)trô{îc 3ur mcxUn <^li|)ûnïilun0.

Zu CapHel I. S. §1. Zoile lO.

Layards Angaben zu Folge {JSiiiweh Uebers. S. 425 f.) entlehnten die altcn Penser nicht

blos eincn Theil ihres religiosen Systems, sondern auch viele ihrerCeremonien von den Assyrern.

Namentlich sagt er {ebd. 5". 16 Note) in Nimrud seien vicie religiose Emblème entdeckt

worden, welche zeigen, dass das System des Zoroaster hauptsachlich ans Assyrien stammt.

Die Kunde, welche die Egypter vom Biber besassen, kiinnte daher sehr wohl Assyrischen

oder Babylonischen Urspruiigs sein, wenn anders nicht ein sonstiger Kleinasiatischer') oder

Armenischer anzunehmen ist. Gumpach (Abriss der Babylonisch-Àssyrischen Geschichte,

Mannheiin 1854) sagt dagegen, dass Babylonien durch Auswanderung eines grossen Theiles

seiner streitbaren Bevolkerung geschwiicht, einer medischen Dynastie erlag und zugleich

die ersten Keime der Zoroastriscben Glaubenslehre enipfing. Ware die letztere Ansicht die

richtige, so wiirde man anzunehmen haben, dass die IJochhaltung des Bibers bei einer

weitern Entwickelung dieser Lehre, namentlich vielieicht gerade in Babylonien, wo es

Biber gab, in dieselbe aufgenommen wurdi-.

Dass besonders unter der 18ten Dynastie eine Verbindung Assyriens und Egyptens be-

stand, und dass damais in Folge dcssen die Sphinx aus Assyrien nach Egypten eingefiihrt wor-

den sein mochte sucht Layard zu beweisen. [Uebers. S. k22). Auch wahrend der 22sten Dynastie

bestand hochst wahrscheinlich eine nahe, sogar verwandtschaftlicheBezichung zwischen Egypten

und den iistlich davon liegenden Landern (Layard ebd. S. 298, 300 und 301). — Um
dieselbe Zeit fand namentlich auch eine verwandtschaftliche Verbindung Egyptens mit

dem Israelitischen Reiche stalt, da Salomo (gegen 1015 v. Chr.) die Tochter eines Egyp-

tischen Konigs zur Frau batte (/ Buch der Konige Cap. V. 1). — Man bat iibrigens in

Assyrien Egyptische Skulpturen gefunden (Layard). — Ueber don friihern Verkehr der

Egypter mit den Assyrern spricht Birch [Transact. of the royal Society of liter., new ser. Vol.

II) ausfiihrlicher. Bemerkungen im Betreff der friibern Verbindung Arméniens mit Assyrien

findcn wir bei Layard {Uebers. S. 282). — Nach Gumpach's Ansicht [Àbriss der Ba-

bylonisch-Jssyrischen Geschichte, Mannheim 1854) war Babylon, seit den uraltesten Zeiten

gemeinsamer llerrschersitz der Semitenstamme, um 2500 v. Chr. schon ein machtiges,

auf einer hohen,Stufe der Cultur stehendes Reich und stand durch egyptische, an der

Euphrat-Tigris-Miindung erscheinende Schiffe mit den Nillandern in Verbindung.

1) Bemerkenswerlh in Bezug auf das Vorkommen des Bibers in Kleinasien, ist die Bemerkung Layards,

(Mniveh. Uebers. S. 264;, dass io der Nàhe Beiruth's sich ein Hundefluss (Aahr-el-Kdb) beflndet, der wohi seinen

Namen dem (wenigsteiis friiheren, wenn aucb nicht jelzigen) Vorkommen der Biber verdanken kann.



36 i J. F. B R A N D T

,

Zoologie.

Zusatz zu ISoite 115. Hiiiter Zoile 37.

Gesner {Hist. anim. quadrup.) benutzte hie und da einen dem Namen nach unbe-

kannten Griechischen Autor der Byzantinischen Zeit. Er sagt dariiber in seinem Artikel

iiber Àrctomys: «Graecus quidam recentior, cujus de animalibus aliquot libellum manu-

scriptum babeo». Dieser Autor ist nun offenbar derselbe, wovon die Handschrift sich jetzt

zu Augsburg im St. Annen befindet, dicselbe, welche Ch. Fr. Matthaei mit ciner la-

teinischen Uebersetzung und einigen Notcn zu Moskau 1811 in 8. herausg-ab. Der grosste

Theil der Exemplare dieser Ausgabe ging aber, da die damaligcn Kriegsverhiiltnisse die

Versondung nicbt gestatteten, bei dem Brande Moskaus vcrloren. Durch die Giite meines

CoUcgen Kunik, der als grosse Seltenheit eins der wcnigen gerettetcn Exemplare der

fraglichen von Mattbaei, wahrend er noch in Deutscbiand (zu Wittenberg) lebtc, bereits

vorbereiteten Ausgabe besitzt, war ich so glUcklich dieselbe fur den Nachtrag zu den

oben angcfiihrten Griecbiscben Angaben iiber den Biber benutzen zu konnen.

Der Name des Verfassers ist unbekannt, weil die Inhalts-Anzeige mit den drei ersten

Capiteln feblt. Dass er aber zu Constantinopel zur Zeit Constantins des zebnten (Mono-

machus) also 10^2— 1054' nach Cb. lebte, geht aus dem 2'vsteu Capitel hervor.

Das vier und funfzigste Capitel (KirpuX. pS) fiihrt die Aufschrift:

Ueçl Kûotoqoç

und lautet wcirtiich nach Matthaei S. 58:

"Oti àno Tov fJiyùXrjv /}') Xivxr/v ^/f*'*'
yuGrtQu à xûoTOiQ XîyiTai àvrl rov

yÛGTCOQ^). "On ùfX(pi^iài^ ion xui tvuq v8uOip t/ucpcoXfvt/ xai 8tccTçl/jt/. "On f^ei^cof

i/vwfmvôç ion, toîq Se d()ovOi xarce/jûXXst ni fAhyâXu dt'i'ÔQa, ràg (jÎ^uç xÙTCOiJtv

io&iav. "On an avrov vcfah'OVTai xaOTOQiu^j i/Liàna. "Oti rà 0Q/i:if?>a avrov noitl

sic biacpÔQOVç 9eçu7i(îaç , xul 8ià rovnoi'^) Siaxàfiifo^- vjio xvvav xuï Ùi'Sqcôi' , xul eiÔcôg

rrjv alriav, roîç ovv^iv anoOTiow aÙTÙ, Qmrei, xcd Sia<psvysi^), et de tx ôfVTfQy

ëicûy(&^, âoQp^iç ôy, àfansGcov diixpvatp, on ovx i/n. "On noXXovç (pcoXwvg /ueréç^eTai,

(polSov^iivog rrjv àyçav dyQtvsrui di vvxtcoq; cpolStÎTai yùç ro nvç, xaî /iui'ti ùxÎpïjtoç,

xai 6 &>]QaT(vg f)ccop Ttjp Xu/unccôa, nXy^oiop yiptiat, xul omoi dûpurai éXeîp. "On nuQ

1) Loco t] secundum Mattbaei conjecturam xal legendiun.— Cur autem auclor castoris plerumque e flavicaDte

fusci ventrem dorso et lateribus semper coDColorem album dicat non satis compreheDdeaduni.

2) Etymologicum magnum similem verbi castor originem staluit, prol'crt enim y^''^'!'»' •:rîïpà to yaorriçi yocOTtùp

xat xaSTup. Hancce verbi castor derivationem yalde claudicare supra (p. 84 et infra p. 339) docuimus.

3) Matthaei addit forte xaoTo'peta. Ambros. de diga. sacerdot. IV. c. 4. p. 283; Isidori Hispal. Origg.

Lib. XIX c. XXII.

4/ Mattbaei conjicit Sid ràuTa,

5) Do fabula hacce cf quae supra p. 84 et 85 quoad Aelian hist. an. VII 54 et refulationem Dioscoridis

II. 23. diximus.
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tSuôi d/aTni\Sfi 6 xÙGtcoq, nal to Oa&fQtoi', xaï rj Xâra^, xat ii'vSçig^), xai ro 6a-

mJQitoi^, i^ ov yii'erai tu GanrjQtvâ èpovfiaru.

Ex eo, quod veotrem magnum et album habet, castor dicitur, loco gastor. Amphibium

est, et prope aquas latebras habet ibique versatur. Major est ichneumone, dentibus vero

magnis sternit arbores, radiées ab imo devorans. Ex eo texuntur vestes castoriae. Testi-

culi ejus faciunt ad diversorum morborum curationes et propter eos petitus a çanibus et

hominibus, causam intelligens, unguibus eos evulsos projicit et aufugit: sin iterum petatur,

carens testiculis recidit et monstrat, se non habere. Multas latebras subinde mutât, metuens

capturam. Gapitur autem noctu. Ignem enim metuit et immotus manet. Venator autem,

lampadom habens, prope accedit atque ita eum capit. lu aquarum vicinitate degunt castor,

sathi'riuni, latax, lutra et satyrium ex quo fiunt vestimenta satyrina.

Im Ganzen lernen wir wenig aus ihm was nicht schon dcn altern Griechen und Ro-

mern iiber den Biber bekannt gewesen vvare. Indessen sind manche seiner Angaben um-

stândlicher als die der altern Schriftsteller, so dass der Biber Baume falle und am untern

(VVurzel) Ende dieselben durchnage, dass er grosser als ein Ichneumon sei und dass seine

Felle die Biberkleidcr liefertcn. Die alte Fabel, dass er sich die Hoilen ausreisse, die schon

Dioscorides u. A. verwarfen, wicderholt er ebenfalls und meiut, abweichend von den

andern Angaben, dass der Biber um die genannte Verstiimmlung zu bewirken sich seiner

Krallen bediene. IVeu erscheinl die Bemerkung, dass man den Biber, der das Feuer

furchtet, zur Nachtzeit bcim Fackelscliein fange.

Beacbtenswerth ist iibrigens der IJmstand, dass er statt wie Aristoteles als Gutù-

Qtov unter dem Diminutiv-ISamcn ouni^nfiov ein Ufer-Thier aufftihrt, dessen Felle die

Saperien oder die Satyrien-KU'ider lieferten. Es scheint namlich daraus hervorzug-hen,

dass die Felle, welche diesem Thier angebbrten, eben keine ansebnliche GriJsse besesscn

haben diirflen vielleicbt also vom Norz abslammten. (Siehe oben S. 8'i^).

Aïs [Nachtrag zu den Lateinern, %velche den Biber erwahnen, mag folgende Stelle

aus Ammianus Marcellinus dienen. In dem Schreiben des Perserkonigs Sapores II. an

Constantius vom Jahre 358, macht jener seine Anpriiche auf Arménien und Mesopo-

tamien geltend und meint, die Romer sollten doch einen klciuen Theil opfern, um dadurch

das Ganze in Sicherheit erbalten zu kijnnen; «hocque, heisst es dann (ib. XVII p. 5, 7)

bestias factitare; quae cum advertant, cur raaximopere captiantur, illud propria sponte

amittunt, ut vivere deinde possint impavidae». Die Ausleger des Ammian erklaren sich

dafiir, dass hier der Biber gemeint ist*).

i) 'EvuSpîç vulgo pro lutra sumitur, sed notatu digntim secundum auctorem nostrum in capile de crocodilo

(u.3) et ichneumone (î^y) éd. Mattbaei p, 49, ichneumonem eliam nomine ô i'vuSpoç designari.

2) S. Ammian. Marcell. éd. J. Ang. Wagner, Lips. 1808, Bd. II. p. 269.
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I.

PLiiitariuii 8i>ceics novae, in iniperio Riitlicnico spontc

cresceiitcs, descriptioiiilbiiis illiistratae.

ERODIUM IIOEFFTIANUM m.

E. annuuin, caiilcscens (v. subacaule), procumbcns v. adsurgens, pube brevi pi-

lisque aculis longioribus mollibiis redis patulis cinerascens; stipulis subherbaceis ob-

longis cuspidatis pilosis ; foliis pinnatifido - subpinnatis : laciniis sessilibiis oblongis

acutis incisis dentatisque, supcrioribiis decurrentibus, infimis (saopc) distantibus; pe-

dunculis 2 — G-floris pcdiccUisqiic glanduloso - pubesccntibus; petalis basi ciliolatis

scpala elliptica cuspidata glauduloso-hirta paulo supcranlibus; filamcntis fertilibus lan-

ceolatis glaberrimis ; carpellis pilosis (eglandulosis) ; rostro elongato puberulo intus

brcviter hirto pilisque elongalis raris baibato; serainibus laevibus.

Species ad E. strigosum praesortim accédons, a qiio tamcn haud aegre distinguitur

indumenti indole (in E. strigoso onim tota herba, eliam pedunculi, pcdicelli atquo calyces

pilis crassis rigidulis obtocti sunt), slipulis et bracteis (in illo suborbiculatis miiticis sca-

riosis glabris) aliisque notis; — ab E. pitlchello indunicnto differt (in E. pulchello herba

pube brevi hamato-curvata tecta est), nec non slipulis bracteisque (in illo byalinis glabris

obtusis muticis) ;
— ab E. oxrrhyiicho et E. ciconio nostra species longe magis distat.

Radix tennis, annua vel biennis (certe non perennis), primo folia emitlit radicalia et

scapos radicales nudos, postea vcro profort caules foliosos, in nostris speciminibus sub-

simplices, procumbentes vel assurgentes: internodiis elongatis. Scapi radicales, caules et

petioli pube brevi eglandulosa vestiti sunt. Folia simili indumcnto bifornii patulo vel (prae-

sertim quoad pilos longiores) incumbente tecta, plus minus cinerascentia, adulta glabrescen-

tia; radicalia petiolata (petiolo filiformi, laminae longitudine), foliis caulinis minora atque

minus profundc divisa, pinnatifida, rarius basi subpinnata: lobis oblongis, cum lata basi

adnato-decurrentibus, acutiusculis, in utroque latere inciso-dentatis, superioribus confluen-

tibus; — folia caulina inferiora petiolata, majora, cum petiolo poUicari, 2'/j poil, longa, alia

minora: lamina circumscriptione subovata, basi pinnata, superne pinnatifida: laciniis utrio-

.
*
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que k (3 — 5), oblongis, acutis; lacinia infima, in utroque folii latero, sessili, basi (in p.\-

teriore margine) sacpissime bifida et circumcirca serralo-dentata ; reliquis laciniis dccurren-

tibus in toto margine serrato-dentatis subincisis, siimniis confluentibus; racbide inter laci-

nias paucidentata ; vidi specimina, cujus folia caiilina inferiora radicalibus siniilia sunt; —
folia caulina suporiora infcrioribus paulo minora, sed quoad formam similia, breviter suut

petiolata vel sessilia. Stipulae foliorum radicaliiim scariosae, rufescentcs vel briinneae, pu-

bescentes, muticae vcl mucronatae; — cauhnae plus minus hcrbaceae, oblongae, mucrone

iongo, saepe sesquiliucali , apiculatae, pube brevi pilisque longis dense obtectae. Scapi ra-

dicales folia radicalia excedentes; — peduncuii axillarcs folio suo longiores, saepe 3 — 3'4

poil, longi, bi — scxflori, loti pediccllique pube brevi glandulosa vestiti. Dracteae scario-

sae, saepe purpurascentes, dense pubescenti-pilosae, subelliplicae et plerumque mucronatae.

Pedicelli 6 v. 7 lin. longi, primo erecti, deflorati declinati, calyce fructifère adscendente

terminati. Sepala in flore fere 3 lin. longa, in fructu paulo ampliata, pube glandulosa ad-

spersa pilisque longioribus mollibus acutis patulis birta, eliiptica, mucrone fere 1 lin. lougo

terminata, cxtoriora 5-, interiora 3-uervia. Petala sepalis (demto mucrone) duplo longiora, '

purpurea (ut videtur), oblongo-ovata, apice (ni fallor) rolundata, in unguem attenuata, ci-

liolata. Filamenta 5 fertiiia, lanceolata, acumiuala, glaberrima; allcrna stcrilia, brevia, squa-

maeformia. Carpella pilis rigidulis brevibus birta, longe rostrata. Rostrum fere 3 poli, lon-

gum, extus pilis brevibus eglandulosis adspersum, intus pilis rigidis rufescenlibus 1 lin.

cire, longis birtum et inferne pilis longis subscmipollicaribus raris parce barbatum. Se-

mina (immalura) laevia.

Prope Kisljar legit Dr. Iloefft. o, d.

PYRETIIRUM KITTARYANUM m.

P. (GynuioclineJ radice repente; caulibus solilariis simpiicissimis nionocephalis;

foliis villosis ciuerascentibus bipinnatifiilis: laciniis sublinearibus cuspidatis inlcgerri-

mis planis, foliis caulinis scssilibus; pi-riclinii campanulati squamis villosis immargina-

tis appendice scariosa h}alina temiinalis; ligulis discum paulo superanlibus obovato-

suborbiculatis Iridenlatis; pappo brevi hyalino denliculato.

A P. miUefolialo statim distinguitur cauie semper simplicissimo monocepbalo; a P.

tanacetoide praeterea etiam ligulis majoribus divcrsum est; — characteribus ad /*. itiiifto-

rum valde accedit, differt foliis caulinis exacte sessilibus basi auriculato-semiamplcxicaulibus

(in illo pctiolus supra vaginam Iongo spalio demulatus est), folionnn lobis longioribus

planis (in illo incurvalo-conuiventibus), periclinii squamis appendice scariosa terminatis fin

illo fere ad basin usque scarioso-marginatis), ligulis discum vix excedenlibus, latitudine

sua vix longioribus lin /*. uiiifloro ligulae disco multo longiores, longitudine latitudinem

suam longe superantes); — iisdem fere characteribus nostrum etiam a P. radicante et a P.

puherulento Lag. diversum est.
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Radix longe proropens, filiformis, fibris longis filiformibus instructa, bniiuieo-fusca,

cauleni floriferum profert solitarium et sacpe cauliculum alterum brevissiinum foliiferiim

,

scquenli anno florcntem. Caulis simplicissinuis, subspithamaeus (saope brevior), monocepha-

lus, foliis ut plurimuni quatuor instiuctus, supcrne longe nudus. 1-olia (uti caulis) tomento

brevi villisque longioribus tecta, cinerascentia, illis P. millefoliati siniilia, bipinnatipartita:

pinnis priniariis utriaque 8 v. 9 , nicdiis subpinuatis: laciniis spcundariis in utroque latere

3 V. 2; pinnis inferioribus tripartilis vel inlimis saepo indivisis sinq)licissimis, lacinia pinna-

rum similibus; laciniae omnium folioruni sublineares sunt, 1 — l'/^ lin. longac, integerri-

mae, planae, saepe leviter faliatae, cuspide hyalino longiusculo tcrminatac. Folia radicalia

breviter petiolata, caulina perfocte sessilia; infeiiora duo ladicalibus omnino similia, basi

auriculata: auricula nuiltifida semiampk'xicauli; foiium caulinum tcrtium inferioribus minus

est atque minus divisum, piiniatipartitum; caulina sumuia 1 v. 2 parva, linearia, subinte-

gerrima. Calathidium solitarium, illis P. millefoliati simile, saepe paulo majus, radiatuni.

Periclinium late campanulatum, cinereo-villosum, imbricatum: squamae iuimarginatae (nulle

margine scarioso cinctae); exteriorcs sublanceolatae, appendicula parva albo-hyalina termi-

natae; intimae latiorcs, apice non attenuatae, appendice quam in squaniis inferioribus ma-

jore suborbiculata byalina lacera apiculatac. Flosculi numéros!; disci liermapbroditi, tubu-

losi, quinquedentati, periclinio paulo longiores; — flosculi radii cire. 20, foeminei, ligulati:

ligulae aureae, discum paulo excedentes, obovato-suborbiculatae, tridentatae. Achaenia so-

lum immatura vidi, achaeniis P. millefoliati similia, glandulis adspersa et pappo brevi hya-

lino denticulato terminata. Clinantliiuni planum, nudum.

llab. in provincia Orenburg, ad nonagesimum ab urbc l fa iiiilliarium rossicum occi-

deutem versus, prope pagum Kilimmova, in coUibus nudis argilloso-arenosis. Specimina

florentia, Junio mense, legit cl. Dr. Kittary. *, i?.

SAUSSlfREA ESTHONICA BAER.

(Riipreclit in histor. slirp. fi. Petropol. diatr. p. 21. j

S. foliis glabris subtus subarachnoideis oblongo-lanceolatis l.inceolatisve acumina-

tis basi attenuatis denfatis, summis linearibus subintegerrimis; caialhidiis laxe corym-

bosis oblongo-cylinriraceis: squamis villosis auguste marginatis acutis: exterioribus ab-

breviatis ovatis , intimis oblongis ; antherarum appendicibus basiliaribus fasciculato-

selosis; clinanthio dense fimbiillifero.

Species videtur bene distincta, S. alpinae certe proxima, a qtia diff'ert capitulis lon-

gioribus angustioribusque, pallide viridibus, laxe corymbosis, pcduuculo longiore fullis, prae-

cipue vero antherarum appendicibus basiliaribus fasciculato-setosis (in ilta seta crassa ciliato

subplumosa).

Radix fusca, (videtur biennis?). Caulis solilarius, sesqui — , bipedalis, gracilis, sim-

plicissimus, pallidus, glaber, superne lanugine decidua adspersus. lolia radicalia desunt:
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caulina infima petiolo olongalo, média petiolo breviore fulta, superiora scssilia; oninia basi

anoustata (non dccurrentia), apice longe acuniinata, sublus lanugine rara decidua adspersa,

glabrescentia et fere sub^Iaberrima , viridia , subtus pallidiora; inferiora oblongo-lanceolata,

3 poil. cire, longa, vix 6 lin. lata, dentata: dentibiis aculato-inucronatis; — superiora de-

crescendo minora et minus profunde dentata;— summa multo minora, angusta, integerrima,

margine revoluta. Calatbidia in apice caulis 5 v. 6, laxe corymbosa, pedunculo (ramulo)

longiusculo stricto fuira (non dense congesta), quani in S. alpiiia graciliora, caeterum

tpioad formam et squamarum disposilionem calatbidiis S. alpiiiae similia, nisi periciinii

squamae numerosiores sint atque pallide virides, margine fusco perangusto cinctae, vil-

losae: exteriores abbreviatae, ovato-subrofiindae vel ovatae, mucronatae; mediae ovato-ob-

longae, apice aculatae. Corollulac S. al[nii(ie, sordide purpurcae; tubus gracilis, 3 lin.

longus; limbus tubo paulo brevior, ad duas tertias longitudinis partes aequaliter quinque-

fidus : laciniis angustis linearibus obtusiuscuiis. Antheraium tubus plumbeus ; appendices

basilares fasciculato-selosae, i. e. in setulas numerosas subacquilongas divisae, seta média

(principali) déliquescente. Achaenia (immatura) laevia, apice obsolète marginata. Pappus

sordide albidus, 5 lin. longus, dense plumosus, cum setulis ad basin uonmiUis serrato-

pilosis 2 — 27^ lin. longis. Clinantbium totum dense lîmbrilliferum : paleis subselaceis pe-

riclinio paulo brevioribus.

In Kstbouia, in praedio Piep hanc speciem invenit ill. de Baer.

SAUSSLREA GEDLERIANA m.

S. ( L(t(jurostei))on jtf) caule erecto ramoso ; foliis subtus albo - tomentosis,

cauliniis sessilibus circumscriptione oblongis pinnatipartitis : laciniis mediis elongatis

sublinearibus aculis margine revolutis angulato-dentatis, inferioribus superioribusque

abbrevialis; calatbidiis aggregato-corjmbosis cjlindraceis suboctofloiis; periciinii squa-

mis subglabris adpressis margine coloratis: exterioribus brevissimis ovatis mucronidatis,

intimis elongalis sublinearibus obtiisis; corollularum limbo semiquinquefido; antbera-

iiim appendicibus basilaribus inclusis densissime lanalis apice penicillatis; clinantbio

dense fimbrillifero.

Ad S. eleganlem Ledeb. forsitan proxime accedit, sed differt foliis distantibus, omni-

bus profunde pinnatipartitis, laciniis elongatis sublinearibus, calatbidiis corollulis antheris-

que longioribus, periciinii squamis subenervibus, antberarum appendicibus basilaribus lon-

gioribus densissime lanatis; — quoad foliorum formam S. elonyataG [3 quodammodo similis

est, a qua tamen facile distinguitur calatbidiis graciiioribus cyliudraceis, corollulis amoene

roseis, illarum limbo ad tertiam longitudinis parlem (vix profundius) diviso (in iS". clongala

corollularum limbus ultra mediam partem divisus est; ex eo antherarum appendices basila-

res in hac supra corollularum limbum conspicuae, in illa, S. Gebleriana, autem inlra lim-

bum incJusae sunt), differt eliam antherarum appendicibus densissime lanatis; — calatbidia
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illis iS". crassifoliae similia sunt, sod ab liac nosfra species foliis nunquaui decurrenlil)us,

subtus albo-tomentosis, anlherarum appendicibus densissiiue albo-lanatis cet. valde recedit.

Radi\ Caulis erectus, sesqui — , bipedalis, flexuosus, angiilato-sulcatus, basi

. crassilie pennae corvinae vel paulo crassior ibique glaber, nitens et purpurascens; siiperne

tomeiitoso-canescens, ramosus: ramis erccto-patulis, foliosis, subcor} mbosis. Folia caulina

pluriiua, distantia, crecto-patula, inferiora petiolata, superiora sessilia et cum angusta basi

cauli adnata, sed non decurrenlia, omnia supra g^labra, laevia, subtus albo-tomentosa, quoad

formam illis 5". elongatae (3 similia, circuniscriptione oblonga, utrinque attenuata, ncrvo

mcdio crasso notata; majora 5 poil. cire, longa et in média parte fere 1'/^ poil, lata;

alia minora; lamina profunde pinnatipartita: racbide vix ly^ lin. lata et iater lacinias bine

inde dentata; laciniis sublinearibus, l'/^ Hn. cire, latis, acutis, marg;ine revolutis et angu-

lato-dentatis, patentibus saepcque sursuni arcuatis, mcdiis elongatis 8 — 10 lin. longis, in-

ferioribus atque superioribus duplo triplove brevioribus , summis dentiformibus ;
— folia

summa atque ramea multo minora sunt, dentata vel in média parte pinnatifida. Calathidia

iu apice caulis atque ramorum aggregata, subcorjmbosa, pedicello suffulta brevi, non raro

brevissimo, nudo vel sub calatbidio foliole parvo uno alterove instructo, forma et magni-

tudinc hacc calathidia illis iS". crassifoliae similia, cylindracea, plcrumque 8- (7 — 10-)

flora sunt. Pericliaii squamae Icviter tomcntosae, marginc lanuginosae, pallide \'irides et

purpureo-marginatae vel apice ex toto purpureae, imbricatae, arcte adpressae, subenerves,

valde inaequalcs; exteriores brèves, l'/^ ''Q- longae, ovatae cum mucrone parvo; — me-

diae 3 lin. longae, oblongae, obtusiusculac, submucronatae; intimae semipollicaros, sub-

lineares, obtusae, pappo paulo breviores. Corollulae pappo longiores, fere 7 lin. longae:

tubus gracilis, albidus, 3 lin. vix brevior; limbus amoene roseus, tubo paulo longior, ad

tertiam circiter longitudinis partem quinquefidus : lobis subaequalibus linearibus obtusis. Fi-,

lamenta glaberrima. Antberarum tubus flavescens: appendices basilares inclusae, densissime

lanatae et apice penicillo e villis longioribus composite instructae. Pappus niveus, 5 lin.

longus : setis ad apicem usque dense plumosis ; cxterioribus nonnuUis 2 lin. cire, longis

serrulato-scabris. Clinanthium paleis setaceis elongatis uudique dense obsessum.

Hab. in regionibus altaieis prope Topolevka; specimina comm. cel. Dr. Gebler. *.

CENTAUREA HOEFFTIANA m.

C. (Àcrolophits § 1) subcanescens, erccta, superne ramosissima; foliis bipinnatis,

superioribus pinnatis: laciniis omnibus foliisquc summis simplicibus anguste linearibus

elongatis acutiusculis Integcrrimis ; ealatbidiis (parvis) oblongo-cylindraceis ; flosculis

disci sub 12 radio paule brevioribus; periclinii glabriusculi squaniis adpressls nervosis

cum appendice fusca decurrcnte fimbriata et spinula molli brevissima patula : ciliis

(albidis) squamae latiludincm acquantibus, squamis intimis breviter exsertis oblusiusculis

scarioso-marginatis; achaeniis omnibus papposis; pappo exteriore fere acbaenii longi-

tudiue, iuteriore i-plo breviore.
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Cum C. arenaria lera multis notis convcnit, scd differt calathidiis angustis paiicidoris,

periclinii squamis appendice fiisca ciliis longis fimbriata et spinula loiigiore teiminatis, in-

timis brcvitor cxsertis scarioso-marginatis oblusiusculis (in C. arenaria elongatis lanccolatis

margine vix scariosis, adnltis immarginatis) ;
— a C. Kartschiana dislinguitur foliis in laci-

nias elongatas angustas dissectis, calathidiis minoribus angustis paucifloris, squamarum ciliis

numerosioribns mollibns cum spinula tcrminali breviorc, pappo breviore, intcriore brevis-

simo (in illa pappus oxtorior acbaenio longior, intcrior illo vix brcvior); — a C. paniculata,

C. i'irgala et C. lenuiflora pappo achacnium longitudine acquante vel illo vix subbreviore

aliisque notis abinide dislat; — species nostra ctiam cum C. Besserkma magnam habct af-

finitatcm, sed calathidiis angustioribus, flosculis paucioribus et pappo exteriore achacnii cir->

citer longitudine, pappo inteiiore k-f\o breviore (in illa pappus exterior achaenio duplo

brevior et pappo interiorc dnplo longior est) recedit.

Planta bicnnis, lanugine tenui subcanescens sctulisque parvis scabriuscula. Caulis ercctus,

bipedalis, foliosus, superne ramosissimus. Raaii ramulique erecto-patuli, paniculato-virgati

et, uti caulis, angulati. Foiia radicalia in spcciminibus nostris dcsunt; caulina petiolata,

petiolo basi dilatato, circumscriptione obovata, profunde bipinnata : laciniis elongatis linea-

ribus semilinca cire, latis canaliculatis acutiusculis integerrimis; folia média sessilia, basi

auriculata, auriculis in lacinias lineares simpliccs dissectis, caeterum foliis inferioribus om-

nino similia;— folia caulina supcriora et ramea minora, sessilia, simpliciter pinnata: laci-

niis ut in foliis infoi ioribus ; — folia ramea summa et ramulorum simplicia, lincaria, sub-

integerrima. Calalhidia scmpcr solitaria, ramulo brevi nudo vel squamuloso fulta, parva,

magnitudine et forma fere C. paniciilatae , angusta, florifcra cylindracea, dein crassiora,

suboblonga, villosula. Periclinii squamae adpressac, trinerves, oblongo-Ianceolatae, seusim

in appendicem fuscam iimbriatam spinula brevi molli subpatula terminatam attenuatae, in-

fra appendicem (infra cilia infima) membrana hyalina dentata vel lacera plus minus decur-

rente marginalac (inferiores breviores, vix marginatae); cilia utrinque 8 — 10, albida, mol-

lia, recta vel subllcxuosa, média squamae latiludine paulo longiora; — squamae intimae

breviter exsertae, apice scarioso-, saepe brunneo-marginatae, obtusatae, denticulatae cum

mucrone minuto, vel inlerdum breviter acutatae. Corollulae roscae; radii cire. 6, stériles,

corollulis disci paulo longiorcs: laciniis auguste linearibus, média reliquis longiore; stamina

et Stylus o; achacnium stérile, epapposum. Flosculi disci cire. i2, structura generis, ex-

serti; filamonla dense papillosa; antherarum tubus violaccus. Achaenia 1 lin. longa, ni-

tiduja, nigricantia, puberula, oblonga, basi attenuata, cum areola basilari obliqua. Pappus

niveus: paleolac pappi esterions numerosae, longitudine achaenii vel illo vix breviores,

sublineares, obtusiusculae, margine obsolète barbellatae;— setae pappi interioris niullo bre-

viores, conniventes, subcapillaceae. — Cultura perstat.

Ad Tanain prope Tscherkask hanc speciem legit amiciss. Dr. Hoefft. $.
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EUPHORBIA PETROPHILA m.

E. radice lignosa descendente multicipiti; caulibus erectiusculis basi fruticulosis

cicatrisatis, supernc dense foliosis; foliis crassiusculis scssilibus margine ciliato-scabris

lineari-lanceolatis apice complicato-aculatis, mcdiis anguste oblongo-spathulatis apice

rotundatis coniplicato-submucronulatis, superioribus ovato-oblongis; umbella quinque-

radiata: radiis bifidis dichotomisve; involucellis reniformibus mucronulatis; calathidii

apppndicibus lunatis; capsulae subovatae coccis confluenlibus rotundatis sublubercu-

latis; seminibus oblongis impresso-punctatis, caruncula conica sessili.

E. saxatiUs Marsch. Bieh. fl. taur.-caiic. I. p. 373 fexcl. syn.J, III. p.

325, No. 919.

Ab E. saxatili Jacq. (Reicbb. le. fl. germ. fig. 'i^786, ic. opt.) abunde diffprt radice

crassa descendente, foliorum forma et seminibus impresso-punctatis; — hoc ultimo cba-

ractere ad E. portlandicam accedit, a qua tamen radice rfistinguitur crassa lignosa (caules

E. portlandicae, ex observationibus nostris, per annos duos vel très durant, sed radix parva

est et tenuis, bi-, triennis, radicibus Euphorbiae specierum annuarum omnino similis; conf.

Engl. bot. t. 'tM, ubi radix optime repraesentata est), foliis basi modice attenuatis apice

complicato-acutatis (in Ma planis abrupte mucronatis) margine ciliato-scabris, noc non se-

minibus longioribus oblongis punctatis quidem, sed vix ullis lineolis impressis scrobirulatis

(in illa ovato-subrolundis impresso-punctatis lineolisque impressis basi notatisl; — cura

E. ptnea Bertol. fl. ilal. F. p. Gk (E. ragusina Heichb. l. c. fig. '*782 b, ic. bona) mul-

tis notis convenit; statura humili, foliis margine dense ciliolato-scabris, superne plus mi-

nus latioribus, apice complicato-acutatis (in illa folia ut plurimum exacte linearia, apice

plana, mucronulata, margine laevia), calathidii appenclicibus lunatis breviter atque crasse

corniculatis (in illa longe setaceo-coruutis) ab E. piiiea abunde differt; — spociminibus

minoribus E. glareosae similis est, seminibus vero scrobiculatis longe distat; — cl. Grise-

bacli (in Spicil. fl. rumel. et bilhyn. I. p.lkl) E. saxatilem MB. ad E. deflexam fl. graec. ducit,

sed species sunt omnino diversae; differt enim species nostra a planta graeca foliorum

forma, superficie et (in universum) etiam illorum directione, calathidiorum appendicibus

lunatis breviter crasseque corniculatis (in E. deflexa truncato bicuspidatis, cornubus eion-

gato-setaceis) , capsulae coccis confluentibus (in illa disjunctis), seminibus punctis impres-

sis sparsis notatis (in illa undique dense rcticulato-foveolatis).

Radix longe descendens, crassitie pennae anserinae vel fere digiti minoris, lignosa,

fusco-corticata, apice multiceps et ibi non raro in ramos elongatos multicaules divisa.

Caules humiles, vix semipedales, saepe humiliores, basi fruliculosi, purpurascentes, inferne

saepe nuili, dense cicatrisati (cicatricibus transverse linearibus), superne dense foliosi, ad-

scendentos, rarius erecti, filiformes, simplicissimi
,
praeter umbellam terminalem; cauliculi

adsunt alii stériles, foliiferi, altero vel tertio anno florentes. Folia crassiuscula, margine

densissimc minute ciliata, caelerum glabra, saepe, praesertim cauliculorum floriferorum, ni-

Ménioires se. nalurcllea T. VIL O



tO m î^f E Y E R Botanique.

tidula, cauliculorum sterilium (intcrdum omnia) glaucescentia , cura latiuscula basi sessilia,

in caulicuHs sterilibus supcrne dense congesta, erccta, siirsiim inibricata, intima cito deci-

dua, parva, 1 — l'/^ lin. longa, subspalhulata, inferne leviter attenuata, apice rotundata,

concava vel margine inflexa, mutica; superiora sensim majora, lineari-lanceolata, 7 lin. cire,

longa, apicem versus l'/j ''"• ''*>*'> j inferne modice attenuata, apice complicata et quasi

acutata, sed (explanata) rêvera obtusa atque mutica;— folia cauliuni floriferorum suberecta

vel saepius erecto-patentia, rarius (praesertim inferiora) reflexa, alla sublinearia, superne vix

latiora, plerumque lineari-lanceolata, complicato-acutata, alia latiora, potius auguste ob-

longa, 6 lin. longa, 2 lin. lata (vel minora), obtusa, sed apice margine inllexa et inde

valut mucronulata, superiora sacpissime basi latiora, plus minus ovata. Umbella plerumque

quinque — (rarius quadri — vel tri — ) radiata: radiis simpliciter bitidis, rarius iterato di-

visis dichotomis, filiformibus, flavescentibus. Involucri pbylia plerumque late ovata, apice

complicato- mucronulata (explanata certe mutica), margine distincte denticulata. Involu-

cella reniformia, k lin. longa, .5 lin. lata vel paulo minora, vix majora, viridi-flavescen-

tia et saepe nitidula , superne obsolète denticulata, mucrone parvo terminata. Calatbidia

omnia sessilia, magnitudine cire, ut in E. glareosa : appendices flavidae, semilunatae, in

cornua brevia crassa apiee saepe latiora desinentes; dentés terminales ovatac, obtusae, pu-

berulae. Capsula subovata, coccis dorso rotundatis, sulco angusto haud profundo disjunclis,

obsolète tuberculalis, caclerum glabris. Semina oblonga, subtetragona, grisea, punctis spar-

sis et interduui lineola una alterave impressis notata, earuneula conica sessili llava instructa.

Hab. in rupestribus montium Tauriae, e. g. in monte Tscbatyrdagh ; in collibus cre-

taceis per totam Ucraniam; nec non in regione caucasica septentrionem versus, e. g. in

monte Mascbuka. * , ^

.

IL

Ueber ciiiige Cre|»is-Arteii ans dciii caiicasischeii Floreii-

âtebiete.

In meinem Verzeiehnisse, der im nordlichen Caucasus und an dem caspischen Meere

gefundenen Pflanzen, habe ich, unter No. ^58, einc Pflanze als Crépis agrestis aufgefiihrt.

Durch die Ansicht ecbter Exemplare der C. agrestis, die Koeh wol ganz mit Recht zu

C. iirens zieht, babe icb micb jedoch spater iiberzeugt, dass meine caspische Pllanze sich

in mancben Stiicken von C. agrestis unterscbeidet und dass sie viel naher mit C. parci-

flura Desf. verwandt ist. Nicht zu iaugnen ist es aber, dass es schwer hait auf eine, ei-
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nigermassen geniigende Weise C. vireiis von C. pan'iflora zu unterscheiden, obg-leich ich

an die Seibststândigkeit beider Arten gar nicbt zweifle. Es hat allerdings die C. pani/lora

ein etwas anderes Ansehon, die Blattform ist verschieden und die Blùtbenkopfchon sind

kleiner. Allcin die Grosse der Bliithenkopfchen ist bei C. virens sehr verànderlich und an

manchen Exemplaren der C. iirens sind dièse Kopfchen kaum grosser, als bei C. parvi-

flora; — wie sehr aber die Blattform bei C. virens abandert, ist bekannt genug. Am
sichersten glaube ich noch beide Arten durch folgende Kennzeichen unterscheiden zu

konnen. Bei C. paniftura ist der Stengel und der untere Theil der Pflanze ûberhaupt,

mehr oder weniger mit starken, borstenartigen Haarcn besctzt, und wenn dièse Haare am
Stengel fehlen, es kommen allerdings solchc Exemplare vor, so findet man sie doch an

den untern Blattern immer wieder; bei C. iirens sind die Haare, wenn sie iiberhaupt vor-

kommen, immer viel weicher und oft gekrùmmt. Die Stengelblatter der C. parviftora sind,

im Verhaltniss zur Lange, breiter, unten am breitesten und sich nach oben zu allmiiblig

verschmalernd; man ktinnte sie wol mit einem, sehr in die Liinge gezogenen Dreiccke

vergleichen. Die Bliithenkopfchen sind bei C. paniflora kleiner und entweder ganz bor-

stenlos, wie an der caspischen l'Ilanze, oder mit langen, driisenlosen Borsten bcsetzt. Bei

C. virens sind die Bliithenkopfchen entAveder blos fein bohaart, oder aber, wenn Borsten

vorkommen, so sind sie kiirzer und immer driisontragend.

Fiir C. virens hat K o c h in seiner Sjnops. p. 505 eine schone Diagnose gegeben.

Auf dièse mich beziehcnd, schlage ich fiir C. paniflora folgende Diagnose vor,

CREPIS PARVIFLORA DESF.

C. (Eucrepis) inferne pilis rigidis plus minus hispida; caule erecto folioso co-

rymboso-ranioso ; foliis radicalibus suboblongis dentatis runcinatisve, caidinis sagittato-

amplexicaulil^us e lata basi sensim acuminatis planis subintegerrimis vel infîmis basi

dentatis runcinatisve; periclinii squamis tomentosulis et setis eglandulosis hispidis vel

esetosis intus glabris, exterioribus linearibus ailpressis; achaeniis apice basique sub-

aequaliter obtusis, striis glabris.

«. trichocephala: pcricliniis setosis. C. parviftora Desf., DC. Prodr. VU. «.

162. — Ilab. in Oriente, in Taurla.

/j. leiocephala: pericliniis esetosis. C. parviftora Lcdeb. fl. ross. If. p. 822, Ho-
lienacker. Enum. pi. Talysch. p. 41 ; C. ayrestis Mey. Enum. pi. cauc.-casp. No.

458 (excl. sj'n.).

A genuina C. paniflora solunimodo pericliniis non setosis diversa.

Radix tenuis, annua. Caulis erectus, pedalis, bipedalis, gracilis, inferne saepe pilis ri-

gidis subsetiformibus patentibus hirtus, superne cum ramis, interdum totus, glaber, supra

basin ramosus vel ramosissimus; rami filiformes, saepe flexuosi. Folia inferiora pilis rigidis

seliformibus plus minus, praeserlim margine, hirta; superiora glabra, margine setoso-ciliata
;
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radicalia oblonga, acutiuscula, in pctiolum attenuata, runcinato-tlentata, fore sesquipollica-

ria, ^^ lin. lala; alia minora; caiilina omnia sossilia et cum auriculis mag^nis amplcxicau-

lia; inferiora sagittato-oblonga, acutiuscula, fere 2 poil, longa et 6 — 8 lin. lata, inferne

saepe runcinato-dentata ; — média subovala, acuta, basi profunde sagittata, subintegerrima,

2 poil, longa, basi 6— 7 lin. lata;— superiora sagittata vel saepe hastala, auriculis diver-

gentibus bifidis, e lata basi sensim angustata, quasi elongato-triangularia, apice acuta vel

acuminata, integerrima; — sumnia angusta, lineari-sublanceolata, caudato-acuminata, basi

utrinque dente lougo instructa, subbastala. Inilorescentia C. virenlis. Caiathidia (fere sem-

per) erecta, quam ia C. virenti minora, pedicello fulta gracili, nudo vel squamula lineari

instructo. Periclinium leviter tomentosum, subcanescens, nunquam setosum: squamae in-

teriores cire. 8, lineari -lanceolatae, obtusiusculae, intus glabrae, in fructu 2 — 2' ^ lin.

longae, rigidae, basi incrassatae ibique concavac; — squamae exteriores cire. 6, interioribus

duplo breviores, angustae, lineares, acutae, erectae. Corollulae cire. 20, exteriores pericli-

nio sesquilongiores, omnes, cum aalberis, paliide flavae. Stigmata eloiigata, fuscescentia.

Acbaenia omnia conformia, cjlindracea, utrinque aequaliter atque modice attenuata (basi

apiceque aequaliter obtusata), '/^ lin. longa, decemstriata, striis laevibus. Pappus generis,

niveus, mollis, acbaenio distincte longior. Clinantbium planum, nudum, gLibrum.

Hab. ad mare Caspium inter Kisilagatsch et Leiikorau (Hoh. , Mey.), nec

non in iiisula Sara (Kieser.).

Im Jahre 1796 fand Marschall v. Bieberstein im Schirwan eine Lactucaeea, die

er in seiner Flora taurico-caucasica als Hieraciuin sunchifolium beschrieben bat, die aber

der (jallung Crépis beigezablt werden muss. Dièse Pllanze scbeint seitdem nicbt wieder

gefundeu worden zu sejn; es sei denn, dass die, von Ledebour in seiner Mora rossica

II. p. 827 als C. incana beschriebene Pflanze bierher gehort. Sibthorp's Pllanze ist

durch schou rolhe lîlumen sebr ausgezeicbnet; Ledebour gesellt aber seine Pflanze den

gclbbiiihenden Crépis Arteu zu, ohne im geringsten zu erwiihneu, dass die iJlumeiifarbe

derselben eine andere sei. Darf man bieraus den Scbluss zieben, dass C. incana ft. russ.

gleicbfalls gelbe Blumen bat, so vviirde die, oben ausgesprocbene Vermutbung an VNabr-

scheinlichkeit gewinnen, um so mehr da die Diagnose am angefiihrten Orte recht gut

auf IMarschaH's Pflanze passt. Ob Hierac. sonchifolium Eichw. It. casp.-cauc. p. 23

bierlier gebiirt, mogen die Besitzer dieser Pflanze cntscheiden.

//. sonchifolium ist nabe verwandt mit Crépis Pallasii und mebr noch mit C. orea-

dcs, ist jedoch von beiden hinreicheud verscbieden; mit C. incana ft. graec. stimmt un-

sere Pflanze in Ilinsicht der Behaarung und aucb der Biattform recbt gut Ubereiu, ist aber

durch die gelben Blumen von derselben wesentlich verscbieden.
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Es scheint mir nicht uberfliissig zu sein, von dicsor soltenen und wenig; gekannten

Pflanze hier eiue neue Diagnose und vollsUindige Beschreibung; folgen zu lassen.

CREPIS SONCniFOLIA m.

C. (Eucrepis) perennis; caule crecto ramoso subdicholomo, lamis elongatis nu-

dis subsquamosis monocephalis; foliis glaucescenlibus pube minuta adspersis oblongis

acutis runcinalo-pinnatifidis: laciniis triangularibus dentatis, radicalibus peliolalis, cau-

linis paucis scssilibus, summis linoaiibus subintegerrimis; periclinii tomentosi squamis

dorso lubeiculatis, exterioribus duplo triplove brevioribus linearibus adpressis; achae-

niis 20-slriatis glabris apice attenuatis; clinantbio glabro.

Hierac. sonchifolium M. B. fl. taur.-cauc. II. p. 252, DC. Prodr. VII. p.

238, Ledeb. fl. ross. II. p. 851 (excl. syn. Eichw.?).

Affinis C. Pallasii et C. oreadi, sed ab illis bene distincta; difFert a priore periclinii

squamis tomonto brevi canesccntibus (non pilis longis hirtis), clinantbio glabro (in illa

dense pubescente) aliisque notis; — a posleriore caule dichotomo et acbaeniis striis 20 (in

illa 10) notatis; — cum C. incana Sibth., Sin. certe plurimis notis couvenit, coroUularum

colore vero ab illa statim distinguitur.

Radix perennis (M. B.). Cauiis pedalis, erectus, gracilis, glabriusculus, basi tomento

brevi canescens, sed non pilosus neque setosus, paucifolius, superne dicbotomo-ramosus, in

specimine suppelente pentacephalus; rami (pedunculi) elongati, 5 — 6 poli, longi, erecto-

patuli, saepe leviter flexuosi, sub calalbidio non incrassati, nudi, squamis paucissimis subu-

latis erectis instrucli. Folia submembranacea, glaucescentia, tomento brevi albo adspersa

(non pilosa vel setosa); radicalia illis Taraxaci similia-, circumscriptione oblonga, in petio-

lum brcvem latum attenuata, acuta, subtripollicaria, apicem versus 6 v. 7 lin. lata, runci-

nato-pinnatiflila: laciniis triangularibus acutis acuminatisve dentatis patentissimis vel rêver-'

sis, tcrminali maxima, subovata, dentata; — folia caulina inferiora pauca (2 v. 3), radica-

libus omnino similia, sed minora (1'/,— l'/j poil, longa), sessilia (basi non auriculata);—
supcriora ad cauiis dicbotomias sessilia, parva, linearia et subintegerrima. Calathidia paulo

majora sunt caiathidiis majoribus C. tecturum, quoad formam illis similia. Periclinii squa-

mae albido-tomentosae et ad carinam saepe tuberculis acutis exasperatae , in superficie in-

tcriori glabrae; interiores lineari-lanceolatae, acutiusculae, 5 lin. cire. longae; exleriores

erectae, sublineares, acuminatae, inaequales, interioribus duplo triplove breviores. Corollu--

lae lutcae, periclinio scsquilongiores. Acbaenia (submatura) fere 3 lin. longa, teretiuscula,

apice attenuata, centralia distincte breviter rostellata, omiiia nervis 20 notata, caeterum

glabra atque laevia. Pappus niveus, mollis, serrulato-scaber, achaenio paulo longior. Cli-

nanthium glabrum.

Hab. in abruptis subalpinis Caucasi orientalis (in montibus Schirwanicis)

,IV1. B). *.



\k ni E Y E R .^^^,,\ Botanique.

.. Specimina duo vidi plantae in hcrbariis perraïae; unum in museo bolanico Academiac

Imperialis scientiarum , alterum in herbario ill. Steveui.

§ 3.

Eine andcre, ausgezeichnete und, wie ich glaube, noch unbeschriebone Art der Gat-

tung Crépis bat Herr Prof, von Nordmann in Mingrelien gesammelt und als Hieravium

grandiflorum mitgethoilt. Fast sollte man vcrmutben es kijnne dièse Pflanze die Crépis

qrandiflora Ledeb. fl. ross. II. p. 827 sein, auch ist die Verwandtschaft mit C. yrandi-

ftora nicbt gering; allein die Diagnose am angefiihrten Orte stinimt mit unsern Exempla-

ren gar nicbt iibercin, sie scheint vielmebr nach Origirialexeniplaren der C. grandiflora

entworfen zu sein. Wie verscbieden aber die mingrcHscbe Pflanze von dieser ist, vverde

ich vereuchen in der, bicr folgenden Beschreibung nachzuweisen.

iu CREPIS PONTICA m.
i

C. caule simplici subtricepbalo pube minuta subramosa adsperso pilisque sctifor-

mibus hirto. apice subglanduloso; foliis subglabris subtus ad costam margincquc sub-

setosis, radicalibus oblongis in petioKim angustum attenuatis dentatis, caulinis au-

guste oblongis cum rotundata basi sessiMbus subdentatis, summis linearibus; calatbi-

diis subcorymbosis ranio elongato nudo fuUis subovatis; periclinii subtomentosi pi-

lisque clongatis subbirli squamis exterioribus ercctis reliquis duplo brevioribus; achae-

niis apice leviler attenuatis; clinantbio scrobiculato setuloso.

Species modo crescendi C. grandiflorae similis, a qua tamen tota herba, praeter sum-

mitatem, egiandulosa, foliis radicaUbus in petioluni longum gracilem attenuatis, caulinis

sessilibus (non sagittatis), clinantbio scrobiculato, scrobiculis raargine ciliatis aliisque notis

facile distinguitur; — ex clinantbii conformatione ad C. rigidam quoddammodo accedit, sed

tota facie, indnmento atque foliis longe ab iila dislat.

Planta pedalis, sesqiiipcdalis, adscendenti-erecta, tota (caulis, folia, rami et calathidia)

pube minuta alba incumbonte crispata, p. p. ramosa, adspersa, pallide (flavescenti-) viridis.

Caulis Grmus, angulatus, basi erassitie p"nnac columbinae, simplicissimus, praeter pe-

dunculos (ramos floriferos) terminales, pilis longis setiformibus eglandulosis patcntibus vel

rcversis p. p. flexuosis plus minus, imprimis basin versus, birtus; rami floriferi (pedunculi)

monocepbali, 2 — 3'/^ poil, longi, erecto-patuli, striali, sub periclinio non vel niodice in-

crassati, glandulis pedicellatis raris adspersi. Folia illis C. succisaefoliae subsimilia, pilis

sctiforn)ibus elongalis raris (praeter pubescentiam supra indicatam) subtus ad carinam et

in margine iustructa; radicalia oblonga, acutiuscula, in petiolum longum auguste margi-

natum sensim attenuata, cum pctiolo V — 5 poli, longa et apicom versus 10 lin. cire,

lata, dentata: dentibus acutis acuminalisve saepe reversis;— folia caulina à, distanlia, erecta

vel erecto-patula : infimum laminae foliorum radicalium omnino simile, in petiolum brevem
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vaginaeformpm, caiilem scniiamplectentem attonuaUini, ciim petiolo 3 poli, lonçum, 8 lin.

latum, margiue dentatum, dentibus distantibus; — caulinuni secundum oblonguni, sessile et

cum rotiiiidata basi semianiplexicaulc (non sag:ittatum vel cordatum), apice acutum, mar-

gine dentatum, 2'/^ poil, longum, 6 lin. latuni; — foliiun cauliiium tcrtium et quartum

antécédent! simiiia, sed minora sunt (IV^— 1'/^ poil, longa, k lin. lata) et margine sub-

integorrima; — summum reliqiiis mulfo minus, sublanceolatum, acutum, integerrimum. Ca-

latbidia lata, muitillora, quoad formam illis C. grandifloiae simiiia, paulo tamen minora.

Periclinium nigrescens, pube brevi tomentosulum et pilis brevibus glandulosis pilisque se-

tiformibus longis sordide flavescentibus, in aliis speciminibus raris adspersum, in aliis con-

tra dense birtum: squamae interiores subaequales, lineari-lanceolatae, acutiusculae, 6 lin.

longae; — exteriores duplo tripiove brcviores, auguste lineares, acutae, erectae, sublaxae.

Coroliulae flavae, exteriores periciinio fere duplo longiores. Antherae flavae. Stigmata sor-

dide flava. Achaenia immatura vidi, quae illis C. rigidae, quoad formam et magnitudinem

omnino simiiia sunt, striis.20 notata, caeterum glabra alque laevia. Pappus C. rigidae,

achaenio l'/^ longior. Clinanthium scrobiculatum, scrobiculis margine breviter pilosis.

fr.

Hab. in Mingrelia (Nord m.). *.

In dem mittlern Theile des caucasischen Hocbgebirges, an der grossen, von Wladi-

kawkask nach Tillis fiihrenden Heerstrasse und zwar iii der Nahe des Posten Kobi, fand

ich eine Crépis in wenigen, meistens fast vollig verblUbeten Exemplaren, die mir zwar so-

gleich als neu erschien, die icb jedoch, in der Hoffnung in den llerbarien bcssere Excm-

plare dieser Art auffinden zu konnen, unbeschrieben zuriick gelogt batte. Es scbeint je-

docb, dass dièse Crépis weder von den friihero, noch auch von den neuern Ueisendep

gefunden worden ist, und die von mir gesammelten Exemplare mogen bis jetzt die ein-

zigen, in llerbarien existirenden, sein. Da ùbrigens dièse Exemplare jedenfalls vollkommen

hinreichen, um die Art sicher zu charakterisiron, so will ich es niclit \veitcr verschieben,

sie bekannt zu macben. Dièse neue Crépis ist zuniichst mit C. paludosa verwandt, von

der sie sich jedoch durch grôssere, breitere, wcnig zugespitzte, fast stumpfe Blàlter und

durch vollig glatte Bliithenkopfchen sogleich unterscheidet. Ich nenne sie

CREPIS CAUCASICA m.

C. ( Hieracioides) glaberrima; caule fistuloso erecto (sub-) ramoso; foliis caulinis

breviter acutatis (subobtusis) dentatis, inferioribus obovato-oblongis basi attenuatis,

mediis late oblongis cordatis amplexicaulibus, supremis auguste oblongis acuminatis

basi subsagittatis; periclinii glaberrimi squamis linearibus obtusiusculis, exterioribus

triplo brevioribus subsubulatis erectis; achaeniis glaberrimis 10-striatis.

Ad C. paludosam (erte proxime accedit, a qua tamen foliis multo latioribus breviter
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(praeter summa) acutatis, fere obtusis, noc non perîclinii squamis glaberritnis haud aegre

dislinguitur.

Tota glaberriina. Caulis fistulosiis, orectus, bipedalis, basi fcre crassitio pcnnae anscri-

nae, angulatus, (sub- ramosiis; ramis (in speciminibiis siippotcntibus) paucis elon^atis foliis

2 V. 3 instructis et calathidiis 2 v. 3 subcorymbosis terminatis. Folia mollia, membrana-

cea, majuscula, saepe 5— 6 poil, longa, 2 poli. lata, ramea minora; radicalia dcsunt; cau-

lina 5 v.,,6, distantia: inferiora obovato-oblonga , in petiolum latum foliaceum auriculato-

amplexicaulom attonuata; — modia sessilia, obovato-oblonga, oblusiuscula, infcrnc attenuata,

sed ima basi dilatata, aiiriculato-amplcxicaulia ; — superiora late oblonga vel ovato-oblonga

(inferne non attenuata), obtusiuscula vcl brevitcr acutata, basi late cordata, auriculis ro-

tundatis ample.xicaulibus; — (olia summa anguste oblonga vel lineari-lanceolata, basi sub-

sagittato-amplexicaulia, apicc acuminatn;— omnia (summum lineari-lanceolatum subinteger-

rimum exccptum) dentata: dentibus distantibus rcvcrsis glandula vcl quasi mucione (pro

more C. paludosaej crasso brevi terminatis. Calatbidia magnitudine et forma C. paludosae.

Periclinium glaberrimum. Acbaenia glabra , cjlindracea, apice basique aequalitor modice

attenuata, subdecemstriata. Pappus sordide albidus, fragiiis. Clinantbium glabrum, non fo-

veolatum.

Hab. in regionc subalpina niontium Caucasicarum, prope Kobi ad rivulum

Baidara (ait. 1000 hexap ). *

m.

Ueber Astragaliis galactites Pall. iin<l einige, mit dciusellbcii

ziiiiiichst verwaiiclte Arten.

In scinem schonea Werke iiber die Astragalen stellte Pailas zuerst den, in dea

transbaicalischen Gegenden , vorziiglich in Dahurien, liiiufig wildwachsenden Àstragalus

galactites auf. Exemplare dieser Art sind in den russischen Herbarien nicht eben selten.

Auch ich babe eine ziemlicbe An/ah! dcrselben zu sehen Gelcgenheit gehabt und habe

durch die Untersuchung guter Prucbtexemplare, die von mchrern Botanikern, icb nenne

bicr blos den vprdienstvollen Verfasser der Flora rossica, ausgesprocbene Vermuthung,

dass unter der Benennung A. galactites wol zwel Arten verwechselt sein konnten, voll-

konimen bestatigt gcfunden. Es werden allerdings zwei, wesentlich verschiedene Arten als

A. galactites verwecbselt, von denen die eine, mebr in Osfcn, besonders in Daburien

wacbsende ,
jedoch bis Kiacbta hin verbreitete Art offenbar der echte A. galactites Pall.

ist, wie dies aus Pal las s Beschreibung «calyce villoso sei/iiquinquefido, legumine minuta
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calyce incluso dispermo» deullich hervor geht; — die andere, in dt-r transbaicalisclien Ge-

gend selir verbriilete, in Dahuiien aber, wie es scheint, nicht wachsende Art unteischei-

det sicb von dcMii A. galactites calyce adpresse strigosu-piloso, lefjumine cylindrico cal)-ce

lungiore subdecaspcrmo binreicliend; es ist, wie ich uiich durcb eiue sorglaltigc Veiglei-

chung ilberzeugt babe, der À. scaberrii/ms Bge.

Ledeboiir bat in der Flora allaica einen neuen Astragalus, seinen A. breiifoliiis

aufgestellt, den er aber spiiter, in der Flora rossica, wicder zuriick genommen und mit

A. galactites vereinigt bat; gewiss mit Unrecbt, denn beide Arten sind wesentlicb von

einander verschieden, was vveiter unten deutlicb nacbgewiesen werden soll.

Mit diesen drei Arten ziiniicbst vervvandt sind À. scabrisetus liony. und J. s(dsuqi-

iieits Kar., Kir. — Entfernter verwandt sind J. diffusas IF., A. hnmilis DIB., A. rupifragas

Pall., A. tesiiculatus Pall. und A. ^lomeratiis Ledeb. — Die genannten Arten bilden eiue

sebr natiirlicbe Gruppe , ausgezeicbnet durcb den meistens stengellosen , rasenformigen

VNucbs, durcb die, die Blatter bedeckenden zweitbeiligen, angedriickten, borstenartigen

Haare, durcb die dem Biattstiele angevvacbsenen Nebenblatter, und durcb die kurzen, we-

nigl)liitbigen, meistens fast wurzelstiindigen Bliithenstande.

Die fUnf zuerst genannten Arten sind unter sicb nabe verwandt, so dass einige der-

selbeu nicbt selten verwechselt worden sind. Docb sind sie gewiss binreichend verscbieden,

wie dies scbon ans den hier folgenden Tabellen deutlicb hervorgebt.

A.

Folia setis longis rigidis hirta. Semina scrobiculata A. scabrisetus.

Folia setis brevibus tenuibus scabra. Semina laevia 1.

{Calyces pilis simplicilius birti 2.

" setulis bipartitis incumbentibus cani 3.

Flores racemosi, vexillum calyce sesquilongius, legumina exserta

^ ^
10-sperma J, salsuyimus.

Flores spicati, ve.xillum calyce triplo longius, legumina inclusa

d'sperma ^. galactites.

Foliola 3 — 7, flores spicati, legumina setis elongalis simplicibus tecta A. brevifolius.

3. i Foliola 9 — 15, flores racemosi , legumina setis bipartitis incumben-

tibus cana J, scaberrimus.

B.

Flores spicati I,

» racemosi 3_

f Calyces setis simplicibus patentibus birti 2.

\ » setulis bipartitis incumbentibus cani A. brecifolius.
Mémoires »c. naturelles T. VII. ^
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Foliola setulis brevibus subtiis cana, vexillum calyce triplo longius, le-

giimina basi rotundata, seniina laevia À. galactites.

Foliola setis elongatis hirta, vexillum calyce sesquilongius, leguraina

basi atteniiata, semina scrobiculata À. scabrisetus.

Vexillum calyce sesquilongius, legumina oblonga setis elongatis pa-

tentibus hirta ^- salsugineus.

Vexillum calyce subtriplo longius, legumina subcylindracea, setis bi-

partitis iocumbentibus cana J. scaberrimns.

ASTRAGALUS BREVIFOLIUS LEDEB.

A. subacaulis, caespitosus; stipulis petiolo adnatis; foliolis 3 — 7 lineaii-oblongis

obtusiusculis setulis (brevibus) bipartitis incumbentibus cancscenti-scabris; spicis radi-

calibus subsessilibus paucifloris folia subaequantibus; floribus sessilibus; bractea ob-

longo-lanceolata subglabra calyce breviorc; calycis setulis (brevibus) bipartitis adpres-

sis scabri dentibus subulatis tubo ^i-plo breviorlbus; alis subemarginatis vexillo calyce

triplo longiore brevioribus, carina longioribus; leguminibus calycem subaequantibus in

calyce sessilibus pilis subsimplicibus villosis oblongis roslrato-acumiuatis subhexasper-

mis; scminibus laevibus.

J. braifolius Ledeb. fl. ait. III. p. SS^, Ejus. le. pi. fl. vous. tab. 307.

Species A. galaclilidi certe valde affinis, optime tamen ab illo distincta foliolis pau-

cioribus, calycibus setulis brevibus bipartitis incumbentibus scabris (in illo pilis longis sini-

plicibus patentibus densissime birtis), calycis dentibus tubo A-plo brevioribus (in illo tubum

subaequantibus), leguminibus longioribus subhexaspermis ;
— ab A. scaberrimo inflorescen-

tia et leguminibus longe distat; — ab A. scabriseto differt tota herba, etiam calyce, se-

tulis bipartitis brevibus scabra in illo folia setis elongatis patulis biita, calyces veio pilis

elongatis simplicibus patentibus obtecti), lloribus majoribus, nec non leguminum forma et

seminum superficie laevi (in illo scrobiculata); — ab A, salsugineo distinguitur floribus spi-

catis (in illo racemosis), vexillo atque alis longioribus (in illo vexillum calyce sesquilon-

gius, alae carinam aequantes), leguminibus subcylindraceis (in illo subovatis).

Radix in icône citata bene depicta, lignosa est atque multiceps, superne valde ramosa ;

rami erecti cauliculos subterraneos (radicis prolongationes) brèves, lignosos proferentes, sti-

pulis pctiolisque annorum praeteritorum dense obtectos, apice folii— atque floriferos. lu-

terdum, sed rarissime, cauliculi alii adsunt herbacei, subpoUicares. Folia brevia, floribus

fera breviora, undique (nempe petiolus atque foliola in utraque pagina) setulis brevibus bi-
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partitis (centro affixis), sub lente uiinutissime tuberciilatis, incumbenlibus scabra, canescenti-

subsericea; pctiolus fîliformis, inforue longe nudus, semipollicaris, pollicaris, vel interdum

paulo longior, siiperne foliolis 3, 5, 7, lineari-oblongis, «trinque attenuatis, brevissime pe-

tiolulatis, 3 — k liir. longis, I lin. latis (non laro minoribus) instiuclus. Stipulae cum in-

feriore parte petiolo adnatae; auriculae stipularuiu inferiorum (subradicalium) brèves, ovato-

subtriangulares, acutae, externe dense pilosae; superiorum (praesertim cauliculorum berba-

ceorum) longiores sunt atque angustiores, basi dorso dense pilosae, apicem versus glabrae

et nounisi niargine ciliatae, parte adnala paulo longiores. Spicae radicales, siibsessiles, bre-

vissimae, 2 — ^-florae. Flores sessiles, sub ima calycis basi bractoati; bractea scariosa,

glabra, ciiiata, ex dilatata, calycem amplectente basi sensim attenuata, sublanceolata,

calycem dimidium aequante. Ad floris suarnii basin saepe adest seta (rachidis prolongation

cum bractcola inani ad apicem. Calyx mcmbranaceus, albidus, cylindraceus, subvesicu-

losus, totuS setulis brevibus albis bipartitis incumbentibus scaber; tubus 3 lin. paulo lon-

gior; dentés aequales, subulati, tubo i-plo breviores. Corolla in sicco videtur sulfurea,

glaberrima: vexiilum (in flore bene explicato) 11 lin. longum, oblongum, apice rotun-

datum ibique saepe leviter emarginatum; alae S'/j lin. longae^ apice non raro (semper?)

breviter emarginatae; carina obtusa, 6 lin. longa. Legumina perfecte matura atque bene

conformata numerosa sub oculis sunt, calyce atque corolla persistentibus tecta, calycis tubo

vix breviora, cum rotundata basi in calycis fundo sessilia, recta, oblonga, subcylindracea,

rostrato-acuminata, villis albis subsimplicibus intricatis dense vestita, perfecte bilocularia;

loculi 3 — 5-spermi (semina pauciora haud inveni). Semina parva, reniformia, flava, laevia.

Ilab. in reg-ione altaica, in sterilibus siccis deserti editi, juxta fl. Tschuja

extensi. [\i%^, Ledeb.).

m

ASTRAGALUS GALACTITES PALL.

A. subacaulis, caespitosus; stipulis petiolo adnatis; foliolis 11 — 15 lineari-

oblongis obtusiusculis subtus setulis (brevibus) bipartitis incumbentibus subsericeis,

supra subglabris; spicis radicalibus subsessilibus paucifloris folio brevioribus; floribus

spssilibus: bractea oblongo-lanceolata ciiiata calycem aequante; calycis pijis simplicibus

longissimis dense hirti dentibus subulatis tubo vix brevioribus; alis cmarginatis vexillo

calyce subtriplo longiore brevioribus, carina longioribus; leguminibus in calyce ses-

silibus inclusis subovatis mucronatis villis simplicibus tectis subdispermis; seminibus

laevibus.

A. galactites Pall. spec. Àstragal. p. 85. «calyx alho-villosus semiquin-

aquefidus. Legumina calyce villoso inclusa minuta dispermar) (excl. syn. Gmel.)

tab. LXJX (ic. quoad habitum totius plantae opt., caeterum mediocr.), Ledeb.

fi. ross. /. p. 65G (excl. syn. A. brevifolii) p. p. (spécimen citatum berbarii
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Willdenowiani ad genuinum A. galactitideni portinet), Tarez, fi. haical.-dahur.

No. 350 (p.p.). — Àslrag. repens, Barbae Jo^is fuliis, acaiilis ferme, polyan-

thos. Amman, pi. riitlien. p. 129 No. 170 (descr. bona).

A. galactites ab À. hrevifoUo et A. scaberrimo calycibus pilis longis simplicibus pa-

tentibus birlis statiin differt; praeterea distiiigiiitur a priore calycis dentibus bracteisque

elongalis et logumiiiibus brcvibus oligospenuis, — a posleriore floribiis spicatis (in illo

lacemosis) et loguiniiiilnis calyce inclusis villis simplicibus lectis (in illo exsertis setis

bipartitis canis) , — ab A. scabriselo indumcnto, coroUa elongata, leguminis forma et

semiuum superficie laevi optime distincta est; — ab À. salsngineo floribus spicatis, peta-

lorum longitudine relativa et leguminibiis parvis oligospennis longe distat; — cum ./.

diff'usu calycibus pilis longis biitis quodammodo convenit, sed foliorum indumento (in illo

folia setis longis bipartitis pateutibus birta sunt), stipulis brevibus (in illo piaelongis),

leguminibus parvis aliisque notis longe distat.

Haec species modo crescendi (conf. descript. in Ammanii opère) cum A. brevifolio

omnino convenit et plerumque acaulis est, praeter cauliculos subterraneos frutescentes:

interdum vero radix caules profert berbaceos, subpoUicares, foliis remotis instructos.

Stipulae illis A. brevifolii similes, cum inferiore parte petiolo adnatae; auriculae liberae

brèves, ovato-subtriangulares, acutae, extus dense pilosae, aliae (praesertim in caulibus

herbaceis) magis elongatae, lanceolatae, glabratae, parte adnata haud longiores. Folia

petiolo longo nudo instructa. Foliola plerumque 6 — 7-juga, approximata (interdum magis

distantia), brevissime petiolulata, liucari-oblonga, interdum fere auguste elliptica, 372 —
4 lin. longa, 1 lin. vix latiora (saepe minora), obtusiuscula, rarius acutiuscula, saepe (in

sicco) complicata, subtus (uti petiolus atque rachis) semper setxdis brevibus bipartitis

adpressis scabra vel canescenti-subsericea, supra nunc, in multis speciminibus, omnia

glabra, nunc, in aliis speciminibus, alia supra glabra, alla subcanescentia; in aliis deni(pii!

speciminibus omnia foliola etiam in pagina superiore setulis sunt scabra vel canesceulia.

Spicae radicales, subsessiles, subtridorae. Bractea ad imam calyds sessilis basin sita, cum

diiatata basi calycem amplectens, superne longe acuminata, plerumque calycis longitudine,

membranacea, margine pilis longis simplicibus dense ciliata, caeterum glabra. Aon raro

invcnitur ad basin summi floris seta (racbidis apex) plus minus elongata, bracteola

(sed nullo Ilorc) terminata. Calyx totus jiilis longis albis simplicibus patentibus dense

hirtus; tubus 2 — 2\;^Vm. longus, cylindraceus, subturgidus; dente* subulati, tubum

aeqiiantes, vel illo paulo breviores. Corolla lacteo-alba (Pall.). Vexiilum elongatum,

10 lin. cire, longum (interdum paulo longius vel eliam paulo brevius), oblongum, apice

leviter emarginalum; alae fere 9 lin. longae, in speciminibus iiispeclis breviter emarginatne;

carina obtusa, 7 lin. longa. Legumina submatura sub oculis sunt (perfecte matura non

vidi) linea paulo longiora, in fundo calycis sessilia et calyce omnino inclusa, brevia, subo-

vata, apice rotundata ibique mucionata (non in rostruiii sensim acuminata), viilis simpli-

cibus albis dense obtecta, bilocularia, subdisperma. Semina parva, reniformia, laevia.
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liai), «copiosissime in apricis glareosis transbaicalcnsibus, praesertim in

- Daguria transmontana, et per omne doscrtum IMong-olornm » Pall. — Specimina

vidi prope Nertschinsk et prope Riachtam lecta; crcscit quoqne in locis subare-

nosis Mongoliae chinensis.

ASTRAGALUS SCABERRHIUS BGE.

A. caespitosus, siibacaulis vol caulescens, caulibus brevibus simplicilnis; stipiilis

petiolo adnatis; foliolis 9 — 15 ollipticis acutiusculis setuiis (brevibus) bipartitis in-

cumbcntibus incano-subsericeis; racemis pedunculatis paucifloris folio brevioribus;

bracteis ovato-lanceolatis ciliatis pedicello paulo longioribus; calycis setuiis bipartitis

incumbentibus incani dentibus subulatis tubo duplo brevioribus; alis cmarginatis

vexillo caljce subtriplo longiore brevioribus , carina longioribus; leg-uminibus in calyce

sessilibus illoque longioribus subcylindraceis acuminatis subarcuatis setis bipartitis in-

cumbentibus canis subdccaspermis; sominibus laevibus.

A. scaberriimis Buiuje Eimin. pi. chin. bor. Ffo. 10.5, Ledeb. fl. ross. I.

p. Gkd; A. tjalactites Titrez, l. c. (p. p.).

Species inter affines floribus racemosis et bracteis ad pcdicellorum (non ad calycis)

basin sitis distincta; praetcrea differt ab A. gulactitide calycibus leguniinibusque setuiis

bipartitis incumbentibus canis et leguminibus calyce longioribus; — ab A. brevifolio

foliolis numerosioribus, dentibus calycinis longioribus atquc leguminibus exsertis setuiis

bipartitis incanis; ab A. scabrisclo indiimenti setuiis brevibus, calycibus setuiis bipartitis

incumbentibus canis, nec non leguminum forma et seminum superficie; — inflorescentia

cum A. salsitt/i'iieo convenit, a quo tamen petalorum proportione et leguminibus omnino

dilfert; — specimina caulcsceulia liabilu ad specimina minora A. inacvolobi MB. accedunt,

sed in A. scabetvimo stipulae petiolo adnatae, quae in A. macrolobo liberae sunt.

A. scaberrimus habitu variât. Specimina adsunt^ etiam chinensia, subacaulia, habilu

A. yttluctitidi similia, cauliculis berbaceis nonnullis brevibus stipulis dense obtectis in-

structa. Saepius autcm radix A. scaberrimi subrepens atque multiceps caules profert

herbaceos, caespitosos, pollicares, bipollicares, ercctos vel assurgentes et simplicissimos,

praelor racemos axillares. Stipulae extus canescentes, petiolo adnatae; auriculae inferiores

ovato-lanceolatae, parte adnata vix longiores. Folia longe petiolata, majora (in specimi-

nibus vegetis) sid)quadripollicaria, saepius breviora; petiolus inferne longe spatio nudus,

superne foliolis 9 — 15 instructus. Foliola minus quam in A. galactitide approximata,

potius distantia, brcvissime poliolulata; in aliis speciminibus illis A. galactitidis similia, sed

breviora et quoad formam plus minus eliiptica, 3 lin. cire. longa et 1 lin. paulo latiora,

vel etiam paulo minora; saepius foliola in A. scaberrimo majora sunt, eliiptica, acutiuscula,

in speciminibus vegetis interdum G lin. longa, 3 lin. lata. Racemi 3-v. 'i-Ilori, pedun-

culo connnuni semipollicari vel pollicari, interdum sesquipollicari fuiti, foliis semper bre-
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viores, in spcciminibus acaulilnis radicales, in caulesccntibus axillares. Flores in apice

pedunculi comniunis approximati, illis A. galactitidis similes, pedicello cire. 1 lin. longo

fulti. Bractca ad basin pedicelli, illo paulo longior, scariosa, albida, ovato-Ianceolata,

acuta, dorso setulis raris adspersa, margine ciliata. Calyx setulis bipartitis incumbentibus

albis canus, membranaceus, cjlindraceus; tubus 3 lin. longus; dentés siibaequales, subulati,

tubo diiplo cire, breviores. Corolla 9. v. 10 lin. longa (intcrdum paulo minor), alba (Bge);

vexillum oblonguni, apice cmarginalum, «saepe ad margines purpurascens, medio flavi-

cante)) (Bge); alae ut plurimum apice distincte oblique eniarginatae, vexillo paulo breviores,

carina obtiisa longiores. Legumina inferne calyce cjlindraceo (non vesiculoso) plerumque

longitudinalitor rupto cincta, in spcciminibus inspectis calyce duplo (haud ultra) longiora,

in calycis fundo cum rotundata basi sessilia, subcylindracea , apice in rostrum sensim

acuminala, plus minus sursum arcuata, setis bipartitis incumbentibus albis canescentia,

bilocularia; loculis h — 6-spermis. Semina parva, reniformia, flavescentia, laevia.

Hab. in Sibiriae transbaicaleiisis locis arenosis, prope Worchne - Ldinsk,

Kiachtam cet.; frcquens in apricis siccis prope Pekinum l^Bge).

ASTRAGALUS SCABUISETUS BONG.

A. subacaulis, caespitosus; stipulis petiolo adnatis; foliolis 7 — 13 ellipticis

acutiusculis setis elongatis bipartitis incumbentibus canescenti-hirtis; spicis radicalibus

subsessilibus paucifloris folio brevioribus; floribus sessilibus; bractca lanceolata pilosa

calycem subaequante; calycis pilis longis simplicibus patentibus hirti dcntibus subulatis

tubo subtriplo brevioribus; alis vcxillo calyce sesquilongiorc paulo brevioribus, carina

paulo longioribus; leguminibus substipitatis calyce vix longioribus oblongis acuminato-

rostratis setis elongatis subsimplicibus hirtis subhexaspermis; seminibus sf robiculatis.

A. scahriselm Bong. et Mcyer Emun. pi. ad Saisang - noor lecturum No. 89

iah. 5, Ledeb. fl. ross. I pag- 657, Karel. et Kiril. Emun. plant, sonyar. \8k{

collect. No. 21k.

A supra descriptis speciebus et ab À. salsugineo haud aegre distinguitur foliis setis

elongatis birtis, leguminum forma, seminibus scrobiculatis aliisque plurimis notis; — modo

cresceudi ad /i. fJuloscmaJ hypogaeum acccdit, a quo tamen characteribus haud laevibus

longe distat.

Radix descendens, intus albida, corlice fusca vestita, apice ramosa atque multiceps.

CauHculi subterranei plurimi, dense cespitosi, brèves, crassi, hgnescentes, inferne foliorum

emortuorum reliquiis vestiti, apice folia et flores proferentes. Ex observationibus cl. Ka-

rclin et Kirilow haec species interdum caulescit. Stipulae petiolo adnatae, extus setis

canae; auriculae ovato-lanccolatae, longitudine stipularum parte adnata aequantes. Folia

floribus longiora, undique setis longis rigidis tuberculato-scabris bipartitis incumbentibus
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dense canescenti-hiita; potiolus basi iiudus, supcrne foliolis 7 — 13 approximatis subel-

lipticis acutiusculis k lin. cire, longis, 2 lin. latis (saepe minoribus) instructus. Flores

somipollicares, intcr folia dense ag-g'reg-ati , spicati; spicae radicales, subsessiles, subtriflorae.

Bractea ad basin calycis sessilis, ovato-lanceolata, exlus margineque pilis simplicibus hirta,

calyce paulo vel subduplo brevior. Calyx cylindraceus (baud turgidus), membranaceus,

albidus, pilis albis longis simplicibus patentibus dense hirtus; tubus 3 lin. longus; dentés

subulati, tubo subtriplo breviores. Corolla albida, calycis tubo (sine dentibus) duplo cire,

longior. Vexillum oblongum, apice rotundatum ibique saepe irregulariter crenulatum ;

ungue piano; alae apice obtusae, subcreuulatae, vexillo paulo breviores, carina obtusa

paulo longiores. Legumina calycem paulo excedentia, calyce lougitudinaliter rupto fulta

vel (adulta) saepe omuino nuda, obionga, basi valde angustata, substipitata, apice sensiui

in lougum rostrum acuminata, setis simplicibus (paucis bipartitis, crure altero abbreviato,

saepe brevissimo) elongatis patentibus albis hirta, bilocularia; loculis saepe trispermis.

Semina subreniformia, oUvacea, punctis imprcssis notata.

Hab. in regionibus demissis transaltaicis, ad radicem collis rossice Ssopka

dieti, in dextra ripa iluvii Kurtschum (Bong.); nec non in Songariae coUibus

lapidosis ad rivulum Donsyk, et varietas caulescens in coUibus sabulosis Son-

gariae inter fontem Sassyk-pastau et montes Arganaty (Kar. , Kir.).

ASTRAGALUS SALSUGINEUS KAR., KIR.

A. subaeaulis, cacspitosus; stipulis petioio adnatis; foliolis 9 — 17 obiongo-

ellipticis obtusiusculis setulis bipartitis adpressis seabris; racemis subradicalibus pe-

dunculatis fobo brevioribus paucifloris; floribus pedicellatis ; bractea sublaneeolata

subhirta pedicello longiore; calycis setis bipartitis patulis caneseentis dentibus subu-

latis tubo subquadruplo brevioribus; alis integris vexillo calyce sesquilongiore paulo

brevioribus, carinani aequantibus; legumiuibus in calyce sessilibus illoque longioribus

elliptico-oblongis abrupte roslratis setis elongatis subsimplicibus patentibus densissime

hirtis subdecaspermis; seminibus laevibus.

Â. salsugineus KareL, Kiril. Eniim. pi. songar. IBM collecl. No. 273.

Species certc bene distincta, florum magnitudine et legumiuibus setis elongatis hirtis

cuna À. scabriseto conveuiens, a quo tamcn haud aegre distinguitur foliolis setulis teuuibus

rarioribus seabris, floribus racemosis, seminibus laevissimis; — lloribus racemosis ad

/i, scaberrinmin accedit, floribus minoribus differt et alis carinam haud superantibus,

nec non leguminibus latis setis longis patentibus dense hirtis; — ab A. galactitide et J.

brcvifolio longe magis distat.

Radix pereunis, descendeus, erassitie pennae columbinae, multiceps apiceque saepe

ramosa, folia atque racemos eiuittit subradicales et saepe etiam cauliculos brèves, semi-
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|)ollicares, pollicares vol bipollicares, caospilosos, dense foliosos atque floriferos. Folia

inferioia abbreviala, poUicaria, sesquipollicaiia; subsessilia, reliqua elongata, interdum

semipedaiia, peliolo longo iiudo instructa. Foliola 9— 17 (plerumque 11 — 15), utiiii-

qiie glauca et (iiti rachis atque petiolus) setulis tenuil)us sub lente niinutissime tuberculato-

scabris biparlitis (ciuribus interdum inaequilongis) incumbentibus rarioribus vel numero-

sioribus scabra, interdum (praesertim foliorum iuferiorum) elliptica, saepius oblongo-elliptica

vel oblonga, majora fere 9 lin. longa et 3'/^ lin. lata, ut plurimum minora, cire, h lin.

longa, 2 lin. lata, interdum vix 3 lin. longa et fere 2 lin. lata; omnia breviter petiolulata

et apice basique obtusiuscula vel rotuiidata, rarius acutiuscula. Stipulae setis bipartitis

incumbentibus canae, infcrne petiolo adnatae; auriculae liberae, stipularum inferiorum

ovato-subtriangulares, foliorum superiorum ovato-lanceolatae, parte adiiata paulo longiores.

Racemi in foliorum axillis, subradicales, folio multo breviores; pedunculus communis semi-

poUicaris, saepe brevior, Ëoribus 3 v. ^ approximatis pedicello vix 1 lin. longo suffultis

termiuatus. Bractea ad pedicellorum basin, pedicello long^ior, calyce duplo triplovc brevior,

lanceolata, albida, dorso plus minus birta, margine dense ciliata. Calyx integer 5 lin.

longus, setis tenuibus longis bipartitis (crurc altero interdum abbreviato) patulis canescens;

tubus subcjlindraceus; dentés subaequales, sublanceoiati , tubo fere i-plo breviores. Co-

rolla giabra, in sicco albida, carina apice violascente; vexillum oblongum, apice leviter

emaroinatum, 6 v. 7 lin. cire, longum; alae apice rotundatae, vexillo paulo breviores,

carinae longitudine, vix longiores. Legumina bine calyce longitudinaliter rupto fulta,

elliptico- oblonga, 7 lin. longa, 3'4 b'i- lata, apice rotundata abrupteque rostrata, lostro

tenui brevi, leviter recurvato, basi rotundata, setis longis patentibus albis simplicibus,

aliis bipartitis, crure altero abbreviato vel brevissimo, densissime hirta atque dense tuber-

culata, bilocularia, sutura inferiore introflexa, superiore déhiscente. Semina in loculo 5

v. G, reniformia, 1 lin. paulo longiora, flava, laevissima.

Hab. in saisis Songariac ad rivulum Ai, cum Erjsimo sisymbrioide, Ca-

psella elliptica et Alsine tenuifoUa (Kar., Kir.), ad lacum Balchasch (Schrenk,

IMeinsh.j.
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Uie vcrscliiedenon Parliecn dos Tangen- Systèmes scheinon niir gegenwaitig zu keinem

gleicliniassigeii Grade der Aiisbildung ge!a:igt zu sein. Die Abtheilungen der Chloroiiliy-

ceae, nocli inehr aber jene der Mclanophyceae sind ziim grijssten Tbeile ans Gattuiigs-

gruppen gebildet, deren naliirlicher Zusammenhang niclit so leicht durch eine Veriinde-

rung des Systèmes beeintriichtiget werden kaiin, nach denen sich viebnebr der Enlvvurf

eiiies Systèmes zu richteii bat. Bedeutende Umstellungen konncn nur einzeliie Geuera oder,

je nach verschiedcnen Gosicbtspunkten, ungetbeilte Ordnungen treffen.

Bei den Rlioclophyceen ist es anders. Hier sind die wenigsten Gruppen wirklich

natiirlicbe, weil man in Ermangelung der Friichte glaubte, durch die Structur die Stel-

lung der Gattungcn im Système bestimmen zu kijnnen. Aber selbst bei Beriicksichtigung

des Frucbtbaues bat man schr oft untergcordnete Merkmalc, wesentlichen nicht erkanntcn,

vorgczogen und sogar in der obersten Frage, welchc von beidcn Fruchtformen, Spore

oder Same, mehr Werth fiir das System besitze, sind die ersten Kcnner dieser Pflanzen

nicht einig. Daber herrscht auch in den bisher aufgestcUten Systemen der Rhodophyceae

eine grosse Verschiedenbeit, nicht nur in der Stelîung der meisten Gênera, oder Gattungs-

gruppen und ihrer Begranzung, sondern auch in den oberslen Eintheihmgen.

In den y^lgis Ochoteiis. ist die \\eitere Entwicklung eines dort angedeuteten und

bcfolgten neuen Systèmes der Rhodophyceae, welches ausschiiessiich nach carpologischen

Principien aufgebaut ist, zugesagt worden. Die hier geheferte Ausfiihrung kann in ge-

wisser Ilinsicht auf keine Vollstandigkeit Anspruch machen. Der in neuerer Zeit aufge-

stellten Gattungen und Untergattuiigen dieser Abtbeiluug ziihlt man iiber 200. Ihre kriti-

sche Priifung, die auch die angeblichen ebenso zahheichen Synonyme derselben umfassen

miisste, ist mehr ein Gegenstand spezieller Forschungen, basirt auf die oft unmiiglichen

Untersuchungen beider Fruchtformen der Arten, aus A-vclchen die Galtungen gebiklet
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wurden. Vicie dieser Arten gehorcn zu dcn grossten Scltenbciten. Bci den meisten sind

die Friichte cntweder gar nicht, oder nur thciivveise bekannt, was sie zur Zeit noch ganz

unfahig macht, als Grundlagc eines carpologisclien Systèmes verwendet zu werden. Ich

habe mich daber in dem vorliegenden Versuche nur auf cine geringe Anzabl mir voU-

stiindiger bekannter Gattungen eingclassen , und unter diesen nocb eine Auswabl von

Gattungstypen getroffen, die am meisten von einander abweicbcn und als Rcpraesentanten

fiir spiitere zablreicbere Bclege dcr Gruppen gelten konnen. Auf dièse Wcise, hoffe ich,

sind nur wcnige ausgezeicbnete Gênera ùbergangen worden, deren Friicbte zwar bescbrie-

ben oder abgebildet siud, aber noch manches dunkel lassen, was fiir die Stellung im

Système von Wicbtigkeit geworden ist. Nur die Gattungen der Exosporeae sind etwas

voUstiindiger aufgefiihrt und einzeln gepriift worden.

Von der Feststellung der wesentlicben Merkmale bei den dreierlei Fructifications-

organen der Rhodophyceae hJingt scbr viel im Système ah, weshalb einige noch nicht

hinlJinglich scharf begriinzte Puukte hervorgehoben werden miissen. Man unterscheidet

an diesen Organen folgende Theiie :

I. Tetrasporeiifruclit. II. s Sanieiifriicht. III. c' /tiitlieridium.

1. Spore (Pollenkorn) .... 1. Same 1. Spcrmatozoon (Spiralfaden).

2. Sporcnhaut? 2. Samenha\it=Sperinanyiiiin. 2. Sperm. Zellclien.

3. Tetrasporenbiilie=:.Sy>or«/i- 3. Iliille des einzclnen Samen- 3. Uiille der einzehicn oder

giiiin coniniune haufons =^ Pcricarijium, gebliiifteii Anlheridien-

zuweilen feblend. biischei, zuw. felilend.

Ich iibergebe die Antberidien, die bis jelzt erst bei 15 Gattungen entdeckt worden

sind. Ibr Werlh fiir das System liisst sich zwar noch kaum bemessen, es scheint aber,

dass ibre Verschiedenbeit im Baue gleicben Schritt mit 4 — 5 grbsseren Gruppen der

Rhodophyceae hait, aiso nicht die Mannigf;illigkeit darbietet, die man bei dcn aiHlcrea

zwei Fruchtorganen bereits erkannt bal. Sie als Grundlage zu den llaupteiiitheilungen

zu verwenden, ist so wenig Grund noih vorbauden, als z. B. bei den iMoosen, Leber-

moosen und Farren.

VON DEN TEÏIIASPOIIKN.

Bei den Rhodoplircecn untersclieiden sich im Allgcmcinen die Tetrasporen von den

Samen :

1. Dass sie cin Produkt der peripherisclicn Scbirlit i\('r Pflanzo sind, die Samen-

friichte aber Axengebllde. Fin analogcs Vcrbidlniss, \vie bel di-n Fruclincationsorganen

der Phanerogamen. Die fjutientariaceoe iiaben ihre Teirasporon an der Innenwandung

des Laubes, hier febit aber i!as A.xengi'wcbe o îcr biidi't sich spiiter. Die inneren Tetra-

sporen der Fucoideae , Coralliiieae, Seirospora etc. sind durch Einstiiipung der Rinden-

schicht in dièse Lage gckommen. Diess sind scheinbare Ausnabmen, docb gibt es \-\irk-
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licho l)ei den Munocarpeen und Ix-sondors boi den axenlosen Galtunç^on, wo die Saiiien-

friiclile cbon so nahe zur Perijiheric liogon, ^vie die Tetrasporen und nicht aiif Neben-

axen bezogen werden koniion.

2. Die Sporcn entstoben zu V in dcr Telrasporonliullo; ibie Forni und Stellung zu

einander ist bei derselbcn Art und Gattung- bestimmtcn Gesetzen unlerworfen. Die Samen

cntst(du'n in Zellen, doren Endocbrom ontwedcr ganz bloibt oder sicli in oine unbestinimte

Zabi von Samon ibeilt. In nianchen ZclIen konimt abor aucb eine zufjillige Entstcbung;

von k Samon vor ; ferner cntwickelt sich ausnabmsweise aucb in der Tetrasporenbiille

eine unbeslimmte Sporen-Zahl. Mehrcre reibcnformige Tetrasporen z. D. von Peyssonnelia,

Membranifolia, konncn ebciiso gut aucb iraiiier ungctbeilt bleiben, wie jene der mcistcn

Melannphycene.

3. Die Tetrasporen steben vereinzelt (seltener reibenformig) auf oder in einer Fliicbe

(die aucb convex oder concav sein kann); die Samen in Menge concenlriscb auf einem

Punkte. Diesor Punkt ist ofl durcb eine besonders entwickelte und gefarbtc Pkicentar-

zelle ausgozeiebnet. Cei den Chaospermeen bedarf es der Einwirkung- von Siiuren, um den

sonst unileullicben Zusammenbanp- dcr Samen in eine lîasilarzelle zu erkonnen. Die Cliao-

sporeue bilden keine Ausnabme, die Tetrasporen entstoben aus einer Fliicbe der ausscrsten

Rindenzcllcn.

Ungeacbtot diesor Untcrscbiedc gil)t os Flillo, in wclcbon die Bedeutung der Frucht

zweifelbaft soin kann. So scbeint es mir nocb nicbt ganz ausgemacbt, ob die Keim-

zellen von Nuccaria und Airaclophora Samen sind, oder vielmebr uiigetboilte Tetraspo-

ren, jenen von Ilypnea oder l)esser mit Sporoclinus pedanculalus und Carpomitra zu

vergleicben. Dagegen ist es gc\\iss, dass beide Frucbtformon bei einigon Gattungen die

Bedeutung von Tetrasporen baben kiJnnen. Bei der notorischen Seltenbeit mancber Frucbt-

form wird es kaum miiglicb sein, festzustelb'u, dass es unler den Uhudophyccen Gattun-

gen gebe , bei welcbon nnr Tetrasporen- oder nur Samenfriicbte vorkominen.

Niigeli nimmt (Algonsjst. 189) fiir jede oinzelne Spore eine bosondcre Hiille, cin

Exosporium an, indem die Sporenzellon Gaiierte ausscbciden, vvekbe derb und gefiirbt

(daber undeutlich) wird ; zu gleicber Zeit werdon die Spezialmuttorzollen (Sporenzellon)

aufgelost. Eine solcbe Ga!lor!scbicbt um jede Spore ist alli'rdings oft deullicb vorbanden

und orkliirt aucb die Cobaesion der k Sporon, nacbdem sie roif und golheilt ausgetreten

sind, sie kann abor aucb von dem aufgeloston allgcmeinen Sporangium abstammen. Dass

dièses nicbt immor im Gewebe der Rinde zuriickbleibt, sondern scbon mit der Tbeilung

der Tetrasporen verschwindet, zeigt Tichocarpiis deutlicb, bald darauf fallen die Tetra-

sporonstiicko aus.

Die vorscbiedono Art dcr Tbeilung der Tetrasporen ist fiir das System von Dedeu-

tung, weil man erst spiit einsah, dass sie nicbt nur bei denselben Individuen und Species

unveriinderlieb ist, sondern aucb zur Charakteristik der Gattungen und zuwoilen aucb

Gattungsgruppen benutzt wcrden kann. Vielleicbt werden aucb einst Versuclie gemacbt
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werdcn, grossere Ordnungen liiernach ziisamnicnzustcllen, was bei cicr liickcnhaften Kcnnt-

niss dioser Organe bei vielen Gattungcii und der so hiiufig vorkommeuden unricbtigcn

Auffiissung ihrer Tbeilung, jetzt noch nicht gut mijglicli ist. Es kommen folgende Modi-

ficationen der Theilung vor :

1. Die dreieckige odcr tetraëdrische (iM) Œ^ — seltencr . -(i_r)) • D'c Tetrasporen

sind meistens kugelformig. Der ge>\obnliche Fall bei der Pollenbildung der Dicoty-

ledoneen; bei der Sporenbildung von Uiccia, Marsilea, Lycopodium, bei den Farren,

Jungermanuien, Moosen. Die im Système am liochstcn slelienden Rhodopliyceae babea

eben solche Tetrasporen.

2. Die kreuzfiJrmige oder kiigekjuadrantiscbe. Tetrasporen meistens oval-kugelig. Hier

liegt das obère (iiussere) und unlere (iunere) Sporen|)aar enlweder : a in gleicber

Richtung; oder dièse Paare sind nui ihre Axe bald : um eincn ganzen rechten

Winkel, bakl : c uni einen halben recbten VYinkel gedrebt. Dièse Verschiedenbeiten

haben zwar nicbt den geringsten taxonomisclicn Werlb, da sic in dcniselben Indi-

viduuni (vvabrscbeinlicb als Entwickelungsstnfen) vorkunimen, maa muss sie aber

kennen, weil bei den kugeligcn Tetrasporen, die Fig. b bisber nicbt selten mit den

dreicckig gelbeilten verwecbselt worden ist. Bei den Pbanerogamen ist dièse Thei-

lung bei der l'oHcnhildung von Tradescantia (Sbeljesnoff) und lAUuin ligrinnin

(Niigeii) beobacbtet vsorden.

in horizontaler Projectiono ® ® @
in verticaler Projection

3. Die zonenformige. Tetrasporen oval oder langlich. a und b unreif; l'Ai lf\

c reif; d selten (bei Seirospora). ^ \j/

a

k. Die iinregelmiissige
,
gewiihnlich in eine der drei vorliergebenden Flilie iibergebendc.

Als Beispiele mcigen : a eine Reihe

vcrscbiedencr Tetrasporen von

AcaniJiodadia hamulosa, b von

Jcanthocladia asperrima dienen.

'^ /f\ FiîT. c koQimt als Anomalie der kreuzfiirmigen Tbeilung bei Ha-

m '^((a)
losaccion glandiforme vor ; Fig. d bei Cruoria , in den Pha-

V^ \'J nerogamon bei Lccfienaultia (Fritzsche), bei ///cea rosea ver-

mittelt sie den Uebergang der dreieckigen und kreuzformigen Tbeilung (INageli).

Die in melir als k Theile zerfallenden Tetrasporen schliessen sich dieser Gruppe an.
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5. Ungcllu'ille Tctrasporcn bczeichncn nicht immer eincn iinreifen Zusland ; sonciern

sind fiir einige Gallungen der Exosporeae bczeichncnd; z. B. Peyssonnelia, Fucus

Brodiaei car. simplex. Die sogenanntcn Sporen vieler Melanophjceae sind vielmehr

ungelhcilte Tetrasporen.

Die Gruppirung der Tetrasporen zu einander ist fiir das System von grosstem Werthe.

Man nnterschcidet : I. Vereinzolute : Jcrosporeae. II. Reibcnformig vcrbundene : Synecho

spoirae. MI. Zusammongeballte : Chaosporeae.

Die oborste Eintbcilung der Rhodophyceae ergibt sich nach der Stellung der Tetra-

sporen zur Uindenschicht der Pflanze :

ÀJ Innere, d. h. in der Rindenschicht eingewacbsene : Endosporeae.

BB Aeussere, d. h. auf der Rindenscbicht, oft zwischen Faraphysen stebende : Exo-

sporeae.

Endospvrcae stehen boher, als Exosporeue.

Die Melanophyceae und Lichenes liaben bloss aussere Sporangien mit ungetbeilten

Tetrasporen oder mit k, G, 8 Sporen, scbliessen sicb also den Exosporeen an.

Bei den Exosporeen feblt zuweilen die Samenfrucbt und die zweite Frucbtform bat

ebenfal'.s die Dedeutung von Tetrasporen.

Bei den Endosporeen kommen nur Acrosporeae vor; bei den Exosporeen (analog den

Samen diw Endosporeen) : Acrosporeae, Synechosporeae und Chaosporeae. Ob Chondrus

mit den dazu geborigen Gattungen eine den Chaosporeen entsprecbende Gruppe unter den

Endosporeen bilde, muss nocb dabin gestellt bleiben.

Endosporeae baben nie"? ungctlieilte reife Tetrasporen, wobl zuweilen die Exosporeae

(Siebe oben Naccaria).

Kriistenformiger Ilabitiis, kalkartiger Ueberzug oder Impraognation, Parapbysen zwi-

scben den Tetrasporen zeigen sich liaufig bei den Exosporeen, nie bei den Endosporeen.

Die Tetrasporen der Exosporeae sind, mit Ausnahme der Ceramieae, immer dicbt

gebauft.
^

Unter den Exosporeen steben die Acrosporeae am bochsteii , die Synechosporeae und

Chaosporeae niedriger; unter den zwei letzteren sind nocb keine Gattungen bekannt, die

nach ibrer zweiten Frucbt zu den .ingiocarpeen gchoren konnten.

Durcb die Eintbeilung der Rhodophyceae in Endosporeae und Exosporeae werden

anerkannt natiirliche und untbeilbare Gruppen von Gattungen nicbt kiinstlich zerrissen.

Einige scheinbar dastebende Widerspriicbe konnen sich spiiter noch anders erklaren.

Das oberste Eintheilungsprincip der Rliodophyceae ist von den wichtigsten Organen,

die das Ziel d( r Lebenstbaligkeit der vegetativen Organe sind, entnommen. ^\enn aucli

die Samenfrucbt morpbologiscb bliber stehen mag, als die Tetrasporenfrucht , so ist doch

letztere allgemeiner verbreitet. Als Eintheilungsgrund zv^'eiter Ordnung kann aber die

ersiere wobl auftroten.
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VON DEN SAMEN.

Die Samcn - oder eine gleichbedeutende Frucht fehlt bcrcits bei den Melanophyceen

uiid Lichenen. Ebonso bei den Moosen; die Mooskapsel ist ein Antheiengebilde mit

Pollen. Sainen und Organe, in weichen sie cntwickelt werden, kommen erst bei den

Ifepaliceen und ProlhalUnccn (Filkcs Linné's) vor; sie lieisscn hier bald : Brutzellen,

Urulbaufcben, Brulbebalter — bald: Eichen (mit Keimzellen und darin Keimbliischen)

oder Samenknospen, Suminskische Organe. Man stosse sich nicht an dcr Bezeichnung

«Samen»; der dafiir friiber gebraucbte Ausdruck «Sporen» oder "Keimzellen» scheint mir

unpassend oder zu wenig sagend, denn Sporen siud Thcile der gewiss sebr verschiedcnen

Tetraspore'nfrucbt ; Keimzellen sind aber ebenso gut die Sporen, als die Samen dcr lllio-

dophyceae. Sie sind ge^viss in vyesonllichen Merkmalen von den Samen der Phaneroga-

mon verscbieden, entsteben aber in Organen, die den wahren Samenbehaltern entsprecben.

Ob sie mit dem Embryosackc oder vielmcbr mit den einzelnen ZcUen des Samenknospen-

kernes zu identifiziren sind, niag noch unbestimmt hleiben.

Die kcimfiibigen Samen der Pbanerogamen entsteben nur nach vorausgegangenem

Contacte des Pollen- (Sporen -)Scblauchondes mit dem Embryosacke. Bei den Crjptogamen

iibernebmen die Sporen nie eine solcbe active RoUe. Sie cntwickeln sich zur Pflanze

ausscrhalb eines zweiten Frucbtorganes entweder von selbst, oder nach vorhergegangeuer

Befruchtung der Arçhaeogonien durch Spermatozoën, die gleichzeitig in zweckmassig ge-

stellten Organen zur Reife gelangt sind (bei den Leber-und Laub-Moosen — durch Zoospo-

ren? bei den iMclaiiopliycccn). Bei der Bildung der Samen in den RhodopJiyceen-Fruch-

ten haben die Sporen bestimmt keinen Antheil: sie keimen auf Felsen oder festem Bo-

den, manche nur auf den Wurzeisclieiben, Stiimmen und Veriistelungen anderer Meeres-

pllanzen, zufiillig auch derselben Spccies; wenn sie selbst auf den Keramidien keimend

gefunden wiirden, so wiire dièses noch lange kcine innere Nothwendigkeit. Bei den Pro-

thaUineen werden aile 3 Fructificationsorgane, die bei den Rhodophyceen normal auf

verschiedenen Individuen vorkommen, auf demselben Exemplare, aber in zwei Lebensab-

schnitten, gebildet. Hier ist es deutlicher, als anderswo, dass die Spermatozoën nicht

die Sporen, sondern die Samenorganc befruchteu. In dicsclbe Beziehung zu den Sperma-

tozoën seize ich auch die Samenfriichte der Rhodophyceae, obne jedoch behaupten zu

wollen, dass bei allen die Befruchtung eine nothwendige Bedingung der Samenbildung

sei. Ob die auf 2 Monat alten, ans Sporen oder Samen gezogenen Ilepaticeen, bereits

auftretenden Samenfriichte von selbst sich ausbiklen, oder ebenfalls ciner Befruchtung erst

bediirfen, in welchem Falle die Antheridien fiir zweierlei Organe von Bedeutung wiren,

ist durch Beobachtungen noch nicht ersicbtlich. Wenn in diesem Capitel auch noch so

grosse Liicken sind, so scheint mir die Annahme eiuer zwecklosen Bildung eines solchen

Organes, wie die Antheridien bei den Cryptogamen, eine der Natur ganz unwiirdige

Zumuthung.
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Eino bcsoiulore membranose Huile iim die einzelnen Samon ist von Nageli in Ab-

rede gestellt worden (Algensyst. S. 192). Sie ist meistens vorhandon, bleibt aber nach

dcm Austritte des reifen Samcns oft im Gcwobe ziiriick (siolie Fuscaria A\g. Ochot. tab.

10, fig-. «). Dei vielcn Tangon bodarf es slarkerer Vergrosserung , verschiedeniT Beleuch-

tung oder einer farbenden Substanz, um sie zur Anscbauung zu bringen, da ibre Contur

ausserst fein ist.

Ein Ilauptunterscbied, nach welchem die Rliodophyceae in zwei grosse Abtbeilungen

zerfallen, bestoht daiin, dass die einzelnen Sanienbaufen entweder in einem Bebaltcr ein-

geschlossen sind, der ans einer oder mehreron Zeiireihen zusamuiengesetzt, urnenlbrraig

oder kugelig und am freien Ende mit einer Oeffnung versehen ist, durch welche die

reifen Samen austreten iAngiocarpeae)— oder dass das Pericarpium jedcs einzelnen Samen-

haufens eine structurlose Membran ist oder fehit, in welchem Falle eine secundar gebil-

dete Gallerte, oder das Laub der Pflanze selbst ihre Stelle vertritt [Gymnocarpeae). Man hiite

sich jedoch , das Pericarpium uimersale der Polycarpien mit deni Pericarpium proprium zu

Ter^vecbseln und so zusammengesetzte Friichte fiir einfache zu nehmen, was um so leich-

ter geschehon kann, als in reiferen Friichten die besonderen Hiillen der Samenhaufen oft

schon verscbwunden sind und aile Samenhaufen scheinbar nur einen Klumpen bilden,

weshalb immer die jiingsten Zustande untersucht werden miissen.

Uebergange der Angiocarpeae m die Gymnocarpeae , wenigslens Annaberungen, bilden

die ins Laub oder den Mitlelnerv eingevvachsenen Friichte (Enducarpia) der ersterea

Abtheilung z. B. bel Delesseria; sodann die iibermassige Àusdehnung der Placenta, durch

welche die Samen biischelweise getrennt werden, so dass die Frucht sich dem Polycar-

pium nahert. Meistens kommen dièse Abweichungen nur bei einzelnen Arten vor, wo die

anderweitige sysfcmatische Stellung entscheidet. Das mit einer regelmassigen Oeffnung

Tersebene Pericarpium proprium von Scinaia und Iridaea Montagiiei (FI. Alger, tab. 12,

fig. e) zeigt eine ausserst derbe, bei der letzteren Art eine zellige Structur; vielleicht ist

dièses Zellnetz ein Abdruck der unterliegenden Samen, wie man so haufig ein ahnliches

auf abgeliJsten Stiicken des Cuticula-artigen Leberzuges der Ilinderischicht sieht.

Unter den Angiocarpeen ist mir noch keine der zahlreichen Gattungea der Chaosper-

meae vorgekommen. Dièse waren durchwegs Gymnocarpeae.

Die Anordnung der Samen lasst sich auf 3 iModificationen zuriickfiihren, deren

Unterscheidung von grossem praktischen Werthe und in den Grundziigen zuerst von J.

Agardh erkannt worden ist, obgleich ebenfalls kein strenger Degriff, der nicht Ueber-

gange zuliesse, zu Grunde liegt. Dièse sind:

I Acrospermeae. JNur die Endzcllen bilden im Samenhaufen reife, gewohniich birn-

formige Samen aus. Eine solche Frucht heisst bei den Ane/iocarpeen: Keramidium, dessen

Kriterium alloin auf dieser Anordnung beruht, nicht auf der Form, Oeffnung oder wenig-

zelligen Placenta.

II Synechospermeae. Ausser der Endzelle bilden noch andere Zellen derselben Reihe

Mémoires se. naturelles. T. VIL ' 5
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ihr Endochrom zu Samcn ans; dcren Form gewijhnlich kugelig: ist. Es slnd reihenrormig

zijsamQienhangende Samcn, die sich centiipctal im l)aumformig oder strahlenformig ver-

astelten Sanienliaufeii entwickelii. Eine solche Frucht heisst bei den Angiocarpéen : Cocci-

diiu/i. iMeistens slossen die peripherischen Samen an die Wandung des Pericarpiums,

wahrcnd bei den Kcramidien ein Zwischenraum oder llohie ubrig bleibt. >)

III Chaospermcae. Die cckig-kugeligen Samen sind anscheinend ohne Ordnung in

einen Kluuipen zusammengcballt, so dass sich eine regelinassige Verbindung, wie in den

zwei voihcrgehcndon Fallen nicht erkennen liisst. Dièse Frucht kommt nur bei den

Gymnocariieea vor und heisst entweder Polycarpium oder iMonocarpiuin, je nachdem sie

aus niehreren oder nur einem Samenhaufeu gebildet ist. >•>

Eine strenge Unterscheidung zwischen den Àcrospermeae und Synechospermeae wird

dadurch auTgelioben, dass bei den ersteren unter dera endstandigen Samen nicht selten

ein zweiter ausgebildet Avird, wiihrend bei den Friichten der letzteren Abtheilung fast

Uebergiingc zu den Keramidien vorkommen. So rechnet z. D. Ilarvey die Friichte von

Pullexf'enia zu don Keramidien; Grevillc uud Niigeli zeichnen bei Nilophylluiii nur

endstiindige Samen. Dagogen bemerkt J. Agardh (Alg. IMed. p. 156), dass bei Nilo-

pltyUuin sich unter dem langen Sauien noch kleinere ausbilden. Uei einer Pollexfcnia aus

Valparaiso fand ich deullich reiheiiformige Samen, der ganze Samenhaufeu nahm aber

nur einen sehr geringen ïiieil der Pericarpiumhohle ein. FSach den iibrigen Merkmaicn

gehoren beide Gattungen zu den Delesserieen. Bei Catenella hat die Frucht das Aussehen

pines Keramidiums und an viclen Stellcn der Placenta sind nur cndstandige Samcn, an

anderen bemerkt man abcr auch reihenformige Sameu. Bei solchen lAIittelbiidungen muss

die natiirliche Afllnilat der Gattungen entsclieiden.

Ebenso niihern sich the Chaosperineae den Syneckospenneen. Die scheinbar so un-

ordentlich gestelUen Samen lassen sich, wie Nageli gezeigt hat, nach Zerstbruug der

Samenhiiute durch verdiinnte SalpetersJiure und g-elindcs Driicken, als wiederholt dicho-

tomisch, durch feine Striioge vereinigle Samen darstellen. Doch kann hier noch der

Unterschied Giiltigkeit haben, dass bei den Chaospernieen auf jede Samenzelie zwei andere

aufgesetzt sind, I)ei den Syiicchospcrmeen die Samenreihen zwar auch dichotomisch ver-

astelt sind, aber eine unverastelte Ileihe doch noch aus 2 oder mehrercn Samenzellen

besteht.

Dei manchon Syneckospenneen steht der Ausgangspunkt aller Samenreihen im Centrutrt

des Samoiihaufons, z. B. bei Graleloupia und manchen Dtimoutien. Dieser Fall scheint

ohne generischon Werfh zu sein, da er sich aus einer staikeren Verastelung der Samen-

leihen abloiten liisst, durch welche der haibkugolige Samenhaufeu leicht zu einem kuge-

ligcn wird, wodurch die BasiLsrzelle in's Centrum zu stehen kommt. ,t

Dagcgen kann bei den Chaosperinccn die Entwicklungsgfoschichte des Samenhaufens

noch manche wcsentliche, zu wenig boriicksichligte Unterschiede aufi'rckcu. Einige Sa-

nieuhaufen entstehen in eiuer gewohniichcn Zolle des Eaubes durch foitgesetztc Theilung
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des Endochroms; hier ist das Peiicarpium, die Hiille des Samenhaufens, friiher gebildet^

als die Samon; solche Friiclite bat J. Ag-ardh Kalidien gcnannt, wenn sie Polycaipien

sind. In anderen Friichtcn z. B. bei vielon Ceramiecn entstehon ziierst die Saraen und

umhùllen sich spiiter mit einem gallertartigcn l'ericarpium. Bei manclicn Samenliaufen

wird die friihcr vorhandene Hiille mit der Bildung der Tsenigon Saraen friihzeitig resor-

birt z. B. bei den Chaopodeen, bei anderen bleibt sie liingere Zeit noch stchon.

Ohne mich in den Lnterabtheilungen der Endosporeae zu sebr in's Détail zu vcrlie-

ren, werde icli jcdoch die verschiedenen Gattungen der Exosporeae, die noch wenig zahl-

reich sind, einzehi in Beziehung auf ihren Fruchtbau und Lragranzung des Gattungsbe-

griffes etwas geuauer durchmustcrn , um ihre entsprechende Steliung im Système woaicig-

lich festzustellen und die hier zucrst vcrsuchte Abscheidung der Exosporeae von den

Ubrigen Rliodophyceen zu rechtfertigen.

A. ANGIOCARPEAE.

1. Dolisea Lamour. 1819 et Montg. iS'tk-. (non Gaudichd, nec Fée).

Lamouroux beschreibt im Dict. se. natur. XIII (1819) p. kl und im Dict. class.

V (182!t) p. 388 die Fruchtorgane seiner neuen Gattung Delisea noch sehr dunkel und

unbestimmt, indem er, wlc es scheint, Keramidien einer andern Gattung damit vcrmischt.

Turpin gibt im Ath^s zum Dict. se. Uiitur. eine Darstellung der Delisea ftinbriala Lamx.

mit Keramidien -Friichten; dièse Pflanzc ist aber sehr verschieden von der achten, im

Mém. Mus. XX (1812) abgebildeten und vielmehr Bonnemaisonia elet/ans Jf/. (Harv. Ner.

aust. tab. 2k}. Als Typus der Gattung Delisea kann nur Delesseria fimbriala Lamour.

(Ess. Thaï. 1812 cuni icône) gelten. Tetrasporcn - und Keramidienfriichte untersuchte

ich an Originalexemplaren Lamouroux's (Hb. Mertens XV, k21). Montagne bat vor-

treffliche Analysen dieser Fruehtformen in den Annal, se. nat. I [Xèkk) auf tab. 11 gelie-

fert; die Tetrasporenfrucht wird daselbst (p. 157, 161 und fig. 1, n — /•) als eine der

Rindenschicht aufgesetzte Paraphysen-Schicht mit eingelagerten, unrogelmassig oder zoiien-

(ormig getheilten Tetrasporen erkannt. Delisea fîmbriata gehlirt demnach sicher unter die

Exosporeae und bildet eine eigene Gruppe, in welcher sowohl eine Axe, als wahre KeV

ramidien ausgebildet Averden, eine Fruchtform, die unter den Eiidosporeen bloss in der

hochst stehenden Abiheilung vorkommt.

Durch Delisea wird die oberste Eintheilung der Rhodnphyceae nicht zweifclhaft, selbst

wenn die ubrigen zu dieser Gattung gerechneten Arten, deren Tetrasporen nocli unbekannt

sind, zu den Endosporeen gehiiren soilten. Auf die Aebniichkeit im Habitus und in der'

Struktur, kann man kein Gewicht legcn, wie die allmalige Ausbildung des Aigensystemes

beweist. Die scheinbare Affinitat der Delisea mit den Rhudomcleen ist cher eine Analogie.

Ausser Seirospora (Ctenodus) und Fauchea baben wahrscheinlich mehrere Gênera unter
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den Àngiocarp''en aussere Tetrasporcn, wie z. B. Calocladia, Thysanocladia , Phacelocar-

pus, Bonnemaisonia, Asparagojisis.

Die Gattung Calocladia Grev. 1836, cine Unibenennung: von Bowiesia Grev. 1830

(non Boaiea Haworth) wird g-egenwartig- meistens fiir synonym mit Delisea gehalten.

Calocladia pulchra Grei., der Typus, ist iiiir bloss ans der Beschrcibung und Abbildung

in Harvey's IVer. aust. lab. 3k bckannt. Von ihr unterscheidet sich kaum generisch

die Cap'sche Calocladia Sithrii J. Àg. {Sphaerococcus ftaccidus Sahr!}, welche den Typus

der Gattung Chondrodon K'ùtz. \SM bildet; die Kcraniidion sind diesclben, die Fieder-

Iheilungen sind nur ctvvas breitcr, minder ticf geschlitzt, mobr ges;igt, als in der citirten

Abbildung tab. 3^. Harvcy muss durch cin fehlerhaft bezeichnetcs Exeniplar getauscht

•worden sein, indcm er Calocladia Salirii fiir Ptilola flaccida erkiart (Ner. aust. p. 88

in nota). Montagne bringt C. Siihrii nebst Bonnemaisonia elegans Âg., von welcber ich

Originale von Agardh und andere von Desfontaines im Hb. Mert. X, 279 mit Friich^

ten untersuchte, /ai Delisea. Die Keramidien und Samen beider Arten sind zuar in vieleil

Stiicken mit Delisea pmbriala ubereinstimmend, doch steben sic nicht vertical auf dem

Laube (sicbe Montague's Analyse fig. a, h, d), sondern die Axen des Laubes und der

Keramidien liegon in dersidben Ebene, indcm das Carpostom an der Kante des Laubes

befindlicb ist: bei C. Suhrii mebr gegon das Ende der Fieder zu, bei C. elegans weiter

vom Ende entfernt, gegen die Mitte zu. In beiden Fiillen sind die Keramidien ara Mittel-

nerv des Laubes befestigt, aber nicbt frei, sondern im Laube eingewachsea und dasselbe

stark wolbcnd. Dièses Merkmal, nicht die bisber angegebenen, scheint mir hinreichend,

um Calocladia von Delisea generisch zu trennen, um so mehr, als vicllcicht noch ein

anderes Untcrscheidungszeichen in der noch unbckannten Tetrasporen-Fruchl liegt. Ilar^

vey bemerkt, dass bei C. pulchra zu\\eilen die Spitzen der Fieder dort, vvo sonsl die

Keramidien steben, eine Schwiele zeigen (tab. 3V, fig. 3) und biilt es fiir sehr wahr-

scheinlich, dass sich daselbst Tetrasporen entwickeln. Dieselbe Stelle erzeugt bei Delisea

fimhriata Tetrasporen. Nach Decaisne (Ann. se. nat. XVII, p. 3V8) soll Calocladia Grev.

(pulchra latit dem Vorzeichnisse) Nemathecien haben, wie Pey ssonnelia. Leider ist nichts

niiheres dariiber angegeben.

Thysanocladia Eiidl. 184 3, eine Unibenennung von Mammea J. Ag. i8M (non Linné)]

spater (?) auch als Lenonnandia Monlg. \8kk (non Trevis. i8V3) und Ccdlophycus Trensî.

I8V5 aufgostollt, griindct sich auf Rhodoinela dorsifera Àg > Dieser Tang, von welchem

Originale im Hb. IMert. XV, k21 mit Delisea ftmhriala vermischt liegon, unterscheidet

sich von Delisea und Calocladia durch Coccidien-Friichte, die oft zu mehreren beisam-

men und am Laube senkrocht steben, so dass die Oetfnung und Axe der Frucht mit der

Blattflache einen recliten Winkel bildet (wie bei Delisea). Thysanocladia gehijrt also ganz

bestimmt zu den Synechospenneen ; die reifen Samen sind rundlich-eckig, klein und sehr

zablreicb. Die Analyse bei Montagne (Ann. se. nat. I, \%kk , tab. Il (ig. f. und ^r) stellt

eine unreife l'^rucht vor, sonst ausgezcichnct, wie die iibrigen Figuren dièses Tanges. Die
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Tetrasporenfrucht ist gleichfalls unbekannt; ich wage es nur mit grossetn Vorbehalte zu

bemerken, dass bei der vou C. Agardh erwahnten breiteu Varielat (Mert. herb. X, 267)

die Fiederchen an der Spitze eine Verdickung zeigen, in welcher sparsam kleine ovale

Zellchen mit zonenformiger ïheiluiig, Tetrasporen ahniich, zu bemerken sind; weder ihre

Lage und Zusammensteliiing, noch eine Einstiilpung der Rindenschicbt, wie bei Seirospora,

war deutlicb.

Decaisne sagt (Ann. se. nat. XVII, p. 352, 356), dass in den Keramidien von

Bonnemaisonia asparagoides
,

gemiscbL mit dcn Samen auch Tetrasporen vorkommen.

Weder Harvey, noch mir gelang es, solche aufzufiuden. Gomprimirte Samen von Bonne-

maisonia und Calocladia erbalten durcb Ouerbriiche das Aussehen zonenformig getheilter

Tetrasporen. Die Darstellung bei Decaisne (tab. 16, fig. 11 a) zeigt kugelformige, drei-

eckig ? getheilte Tetrasporen.

2. Seirospora Harvey ex Montagne Ann. se. nat. I ISV'i-, p. 155 et in Voy.

Bonite p. 83, nec non ex Berkeley IS^t'* Ann. et Magaz. nat. bist. XIII, 58.— Ctenodiis

Kiitz. 18'v3 non Zoolog. — Euctenodiis Riitz. IS^'T.

Montagne ist der cigentlicbe Autor der Gattung, indem er beiderlei Fruchtorgane

zoerst genau erkannte und darstellte. Den bisher einzig unter den Rodophyceen daste-

henden Bau der Tetrasporenfrucht untersuchte und beniitzte zwar Harvey bereits im

J. 18?t-0 zur Aufstellung seiner neuen Gattung Seirospora, veroffonllichte jedoch nichts

hieriiber, bis Montagne unabbangig von Harvey mit seinen Beobachtungen iiber den

Fucus Labillardieri DJert. hervorlrat. Labillardiere's Pllanze, die im Herb. Mert. XIII,

370 sich befindet, bat Tetrasporenfriichte, die von Montagne in den Ann. se. nat. I

p. 153 als Polythecia beschrieben und tab. 10 fig. a — p getreu abgebildet sind. Sie

stehen auf derselben morpbologischen Stufe, wie die receptacula einiger Fucaceae, derea

Einstiilpungen (Hohlen oder scaphidia) pariétale Sporen enthallen, die nicht immer un-

getheilt bleiben. Die Tetrasporen von Seirospora sind âussere, wandslandig, zonenfiirmig

getheilt, zwischen Parapbysenartigen Scblaucben (Sporangien unreifer oder ausgetretener

Tetrasporen) zahlreich eingemischt ; nur durcb die EinstiUpung der Rindenschicbt werden

sie scheinbar zu inneren, vvozu noch der Umstand beilriigt, dass die Rindcnzellcn zu ibrer

Bildung aufgegangen sind; an zweckmassigen Schnilten erkennt man deutlich die Oeffnun-

gen der Scaphidien.

Die Beschreibung der Coccidien findet man in: Voy. Bonite, Addenda 184^6 p. 345.

Sie unterscbeiden sich âusserlich durch ihre kugelformige Gestalt von den Tetrasporen-

friichten und Antheridicn. Ich untersuchte sie an Exemplaren von Sieber. Die Aehn-

lichkeit mit Delisea und Calocladia ist bioss eine ausserliche, letztere gelitiren zu den

Acrospermeen, Seirospora (wie schon der Name andeutet) zu den Synechospermeen. Die

reifsten Samen sind etwa dreimal langer als breit, ein seltener Fall bei Coccidien.

Die Antheridien sind im Baue mehr mit Laurencia, als mit Fuscaria und Polyostea
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ubereinstimniend, aus conccntrisch stohenden Uiischeln zusammengcsetzt, abcr nicht Jib

Behaltern der Rindenschicht oingesenkt.

3. Faneht'a iVlontag^. Exp. Alg-or. 18't6 tab. IG.

Die vereinzelten kroiizformig- gclheilton Telrasporen sitzen auf dor iiusseren Flache

der Rindenschicht zwischen g-egliederten (vielzelligen) Paraphysen, genau so wie hn Peys-

sonnelia. Die zweite Fruchtform wciset aber der Gatlung Faucliea einen hbheren Phiiz

ira Système ein. • •
••' -''

• -
''' '"

Die Snmenfrucht der F. repëhs untersuclite ich an einetn Exem'plâi'e ^J.' Agat'dîi s

aus dem iMittelmeere. Das Pericarpium besteht gegen die Rindenschicht zu aus bedeutend

dickwandigen Parenchynizellen; dièse gehen nach innen in ein l(>ckei*cs, diinnes Faden^

zellongéwebe iiber, welches in der Niihe des Samenhaiifens dichte'r wird. Ob daseibst

abermals ein Parenchjm sich ausbiklet, desscn Endochroni in zahireiche éehr kleine BKiS-

chen zerfiillf, ^var nicht ganz deutlich. Mit Restimmthoit erkennt man diess an dem

Endochrom in cinzehien Stellen des subcorticalen Parcnchjms, an der Basis der Frucht.

Nur im jiingcren Zustande ist dièses Endochrom fest, einen Kern bildend, kann dahef

nicht mit den samcnartigen Kernen im N«maihecium von Coceotylus iind Facfiyearpus

verglichen werdcn. Der Sanienbaufe bihiet einen festen kleinen Knaul, dosson Placenta

griindstandig ist und in der Axe der Frucht hegt; er besteht aus cinem Biischel nach

oben vonisleiter rosenkranzformiger Fiiden, dercn unterste Zellen diinner und liinger, al«

die oberen sihd, die sich allmiilig centripetal in Samen umbikien. Die obersten gros^tetr

Samen waren zwar kugelfiirmig, aber erst '/j^g Linie gross, mit dem anliegenden Pareh'-^

chym der Frucht fest verbunden; der ganzo Samenhaufe batte ein unreifes unentwickeltes

Aussehen. Dièse Frucht unterscheidet sich nicht von den Coccidien von Ceramùintliei/iiiin

(Gracilariu); an der Spitze ist zuweilen eine Einschniirung und Verlangerung mit einer

Oeffuung nebst Kanal zu bcmerken.

Etwas deutlicher ist der Bau der Coccidifen bei einer zweiten, bisher mit F. repens

vereinigten Art von Tanger, Faucliea tennis {Mastophyma imbricata Schousboe in sched.

ante 18H), obgleich sie hier fast doppeit kleinor sind. Die peripherischen grijssten Samen

Biessen '/^^g Linie; an der Basis des Samenhaufcns ist eine grossere gelbbche Placentar*-

zelle zu unterscbeiden. Rings um den Sanienhaufen ist das Gewcbe parenchymatos, jede

ZeUe enthiilt einen grossen festen Kern, der in der Niihe dor Samen leicht fiir eineO

vvahren Samen angesehcn werden konntc , aber spiiter vvahrscheiniich in eine Masse kleiner

Blaschen zorfiillt. Driickt man einige dieser Kerne heraus, so bk^iben die Wandungen

des Parenchyms, bei diinnen Schnitten, als Maschengevvebe zuriick. '
'

B. GYMÎNOCARPEAE : I. AGROSPOREAE.

k. Constautinea P. R. 18'tO.

Fig. 88, Tab. 40 III. Aig. Ross, zeigt die zonenftirmig getheiken, zwischen Para-

physen silzendeu Tetrasporeu vou C. sitclicnsis. Ich faud solche nuQ auch bei C. Rosa
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marina, grosse fleckige Stellpn gegeii dcn Rand der Blatter zu bildend. Keine andere

Gattung hat einen solchen Fruchtbau. Kalymenia J. Ag., welche Endiicher im Suppl.

gen. pi. III damit vermischte, hat innerc, anders getheilte Tetrasporen iind keine Para-

physeo auf der Rindenschicht.

Die zweite Fruchtform von Constaniinea keiint man uicht; ich fand und unlersuchte

sie nun an einem Exemplare der Consiantinea reniformis P. R. *) aus deui IMittelmeere,

im Ileib. IMertens X, 280. Es friigt sich nur, — da ich nicht hestinimt weiss, dass

Jctuand eine gleiche Tetrasporenfrucht bel dieser 3ten Art beobaclitet hat,— ob man aus

der vollkommencn Uebereinstimmung des so ausgezoichnetcn Uabitus und der Struktur,

auch eine gleiche Sameafrucht bei den ersten 2 Artcn von Constantinea erwarten darf?

Es ^\are also allerdiugs noch moglich, dass die Constantinea des Mittehneeres und jenc

des ncirdlichen stillen Océans zu zwei verschiedenen Gattungen gehorcu konntcn. Seibst

daon bliebe die grosse Aehnlichkeit beider eine geographische und systematische Merk-

wiirdigkeit.

.fj.,
Die Samenhaufen sind mit blossen Augen aïs sehr kleine runde Erhabenheiten, dicht

bei einander stehend und einen ziemUch grossen Tbeil beider Dlattflachen, abcr mehr

gegen die Peripherie hin einnchmcnd, an mehreren Bîattern eines Exemplares zu crkennen.

Die Samen stehen dicht, eine kugelfcirmigc Masse mitten im Blatte, das an solchen Stellen

etwas dadurch angesch\Yollen ist, bildend, wie bei einigen Irideen. Es ist keine gemein-

schaftliche gelatinose Hiille um den Samenhaufen zu sehen, vielmehr ziehen sich zwischen

den Samen einige fadenformige Vorastelungen des Centralgewebes hindurch, auf welchen

die Samen seillich gruppenweise sitzen, wie bei Chondrus crispus Kùtz. Phyc. gen. tab.

73, III, 2, 3, 5. Mit zunchmeuder Reife der Frucht fliessen die Samen in einen dichten

Klumpen zusammen, und ein Pôlycarpium ist alsdann kaura zu erkennen. Doch waren

meine Pracparate nicht so évident, als dass ich eine andere bessere Erkiarung in Abrede

stellen woUte. Die Samen sind in jiingeren Zustiinden reihcnformig oder auch astig zu-

sammeuhangend, reifere fast kugelformig und etwas klciner, aïs die kugeligen grossen

Subcorticalzellen, mit welchen sich das Fadengewebe der Mittelschicht iiberall endiget.

5. Ceraiiiieae.

Die meisten Gattungen dieser Gruppe haben deutlich aussere Tetrasporen. Bei Car-

poblepharis, Bindera, Microdadia und einigon Arten von Ceraniium sitzen sie anscheinend

in der Rindenschicht undi unterscheiden sich fast allein dadurch von Plumaria, Spyridia,

Gaillonia [Pteroceras?) und anderen Arten von Cerumium. Dièse Gattungen sind in allen

*) miymenia reniformis Ag. Spec. Alg. I (1822) p. 20J ist nach Esemplaren im Hb. Mertens, die dor Be-

scbreibuDg zu Gruiide lagen, sicher C. reniformis P. R. C. Agardh hat aucli die brillischo Kalymenia reniformis

unter den Sjnonymen. In Bezug aiif den iilteslen Specics-Namen Gouan's sollte sie ricliliyer Const. Acetabiilum

bcissen. Kiitzing (Spec. Alg. p. 744) isl abeinials, wie Endlichor, nicht auf die Qucllea zuriickgegangen, in-

dem er die Nomenclatur unricbtig in IVeurocanlon Zanard. abànderte. '^
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ubrigen Merkmalen so mit einander iibcreinstimmend, dass schbn elne g^onerische Tren-

nung zwcifelhaft ist, gL'schwcige denn eine Mciter eingrcifende. Deiinoch schcint mir,

dass diescr scheinbaie Widcispruch das aufgoslL'lIte Eintheilungsprincip der Rhodophyceae

nicht aufhcbcn, sondern mit der besscrcn Erkenntniss der Entwickelungsgeschichte sich

erkiaren wird. Schon jetzt woiss man, dass oft erst im ausgebildeteivn Zustande, die

anfanglich eingeschlossenon Tetrasporen sich iibcr die Rindonscbicht crhoben, anderseits

zeigt NJigeli (Sjst. p. 197, 2'i8) dass auch die weniger bervorragenden Tetrasporen

dieser Gruppe eine sehr ungleicbe Entslehuiig, wie jene der Endosporeae, aber dieseibe

Bedcutung, wie bei anderen Gattungen der Exosporeae haben.

Das einzige Beispiel von reihenformig verbiindenen (auch etwas veriistelten) dreieckig

getbeilten Tetrasporen, in diescr Gruppe, bietet die Gattung Sporoseira {Seirospora Grif-

filhsiana Pbyc. brit. t. 21).

Ob Dudresnaya und Neinalion sich nicht vielmelir den Ceramieen aïs eine besondere

Gruppe unter den Exosporeen anschlicssen, iiangt von der Anwesenhcit der Cuticula ab.

Im Fruchtzustande sind die peripherischen Zelircihen dicht und iiberdecken die Tetrasporen.

B. GYMNOCARPEAE : II. SYNEGIIOSPOREAE.

G. Stenoarainnia Ilarv. IS^iO.

Bisher war nur die, in Gestalt einer unterbrochenen Blattrippe auftretende Frucht-

form, die man anfanghch fiir die Tetrasporenfrucht hiclt, bekannt. Ich war vor Kurzem

ebenso erfrcut, als uberrascht, von Dr. Welwitsch in Lissabon, wahre Tetrasporen-

tragende Zustande zu erhalten, die er zuvveilen in Geselischaft mit Exemplaren der zwei-

ten Frucht, entdeckte und dafiir erkannte, Sie beweisen, dass Stenograi/ima zu den Exo-

sporeen gehore. Die Tetrasporen cntAvickein sich in einer Nemathecienschicht, welche

ovale '/j Lin. grosse Warzen auf beiden Flacben des Laubes bildet. Es sind reihenformig

verbundene Tetrasporen, ohne Parapbysen, kreuzformig gelheilt, wie bei Gynogongrus

,

Cypelloii etc., aber jeder VYarzc auf der oberen Blattflache entspricht gonau eine andcre

auf der unteren Flache, weshalb denn nach dem Abfallen der Nemathecicn ausgezeichnete

Narben zuriickbleiben, die in Menge an den iilteren Theilen zu bemerken sind.

Die linienformige Samenfrucht unterscheidet Stenogramina von anderen Gattungen

mit reibenformigen Tetrasporen, so wie auch von allen iibrigen Rhodophyceen. In den

kugeligen "^oo L'"- grossen Samen bemcrkt man viele sehr kleine Bliischen; ausserdem

das diinne Spermnngium. Zwischen der dicken Pericarpium-ahnlichen Schicht des Laubes

und dem centralen Samenhaufen sind breite, zeUigc unveriistelte Faden, die bestimmt aus

der inneren Schicht des Pericarpiums abstammen und scheinbar frei in den Samenhaufen

hineinragen. Dièse entwickein wahrscheinlich in ihren Zelleu die Samen; ob durch Thei-

lung des Endochroras oder durch Theiiung der Zellen?— Hess sich nicht sicher erken-

ncn. Es ist keine centrale Placenta da, aus wclcher man auf eine andere Entstehung der

Sauien und ihren Zusammenhang schliessen konnte.
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7. Gyiiiiiogongrus Marti us 1833.

Synonym damit ist : Nodularia Targ. Tozz. ex Dertol. 1819, non Lyngb. 1819,

ncc Link 1809, nec Roussel 1796. lîeitle Gattungen griimlen sich auf Fucus tentai u-

latus odcr F. Griffithsiae. Von dieser Art ist auch die Analyse (Tab. 70, II) und der

generische Gharaliter fiir Tylocarpus Kiitz. 1843 enlworfen, nur wird damit auch Jlin-

fellia Pries 1835 réf. J. Ag. 18!i-7 [Àhnfeldlki) vereinigt. Als Typus der letzteren Gat-

tung miisste F. i)licatus gclten; es ist aber noch scbr zweifeihaft, ob nian dieso Art mit

Redit von Gyiiinogonyrus trennen diirfe, wie ich bereits in den Alg. Ochot. p. 327 zeigte,

wo man auch die Nachwcise iiber beide Frucbtformen nachschlagen kann. H

Dagegen sind die Originalexemplare Chamisso s von Spitaerococcus conciimus carj

immersus Ag., welche J. Agardh ini J. 18!t7 zu seiner Jhnfeltia bringt, im Ban der

Sanienfrucbt nicht dem Charakter der Kalidien entsprechend. Es sind zwar auch mehrere

Ilaufchen kugeliger Samen da, die mit der Reife zu einer kompakten Masse zusammen-

fliessen, wie bei den Kalidien, aber in jiingcren Friichten sieht man, dass die einzelnen

Samenhaufclien aus nur wenigen Samen bestehen, die entweder seitlich auf einem Aste

des Fadengeflechtes sitzen und in Reihen zusammenhangen oder zu 2— 3 abgesondert aus

demselben l'unkte entspringen. Es ist keine IJiillc fiir die besonderen Samenhiiufchen zu

erkenncn, noch eine gedriingte Anhaufung vieler Samen, wie z. B. im reifen Polycarpium

von Calliphyllis. Ich konnte die seltenen Polycarpien von Gjinnogongrus Griffithsiae und

plicatus nie untersucben, um zu erfahren, ob nicht die Entstehung der Samcnhaufchen

dieselbe ist. Sind es Kalidien, wie J. Agardh angibt, so miisste Àhnfellia concinna aus

dieser Gattung entferut werden.

'

'^

8. «ncolylMS Kiitz. 184.3.

Fucus nonegicus, der Typus dieser Gattung, ist wenigstens durch die grosski^rnige

Unterlage der INemathecien von Gymnogongrus unterschiedcn, moglicherwcise aber niciit

von Cypellon.

Die bereits von GrevilJe und J. Agardh untersuchten und beschriebenen Polycar-

pien von F, nonegicus haben nacli meinen Wahrnehmungen denselben Bau, wie bei Calli-

phyllis. Bei F. crenulatus aus Poilugal sah ich die Samen nicht so deutlich entvvickelt;

die Parenchymzellen in der Peripherie des genieinschaftiichen Pericarpiums bilden einen

Inhajt in ibren Zellen aus, wahrend sic bei F. nonegicus leer sind. Dieser Unterschied

ist violleicht nur zufallig. •(;.•».
^,;i

'-"

Die Nematheciea ktinnen nicht «enimpenlid)) genannt Averden, sondern sind urspriing-

lich ausserc. J. Agardh verniuthet (1847), dass die Tetrasporen zwischen den IVema-

thecienfiiden liegen. Montagne (Alger p. 118) sah sie aber in den Zellfaden, aus deni

Endochrom derselben gebildet, kreuzfcirmig gethoilt und reihenformig zusammenbangend:

ebenso ich; doch waren nicht aile FJiden uebeneinander gleich entwickelt und Tetra-

sporen tragend. Die Faden sind etwas gabelformig verasteit, wie bei alleu convexen fVenia-

Ménioires se. n.itnrellfs. T. VH. O,



42 ('8) /r /. RVPRECHT, Botanique,

thecien und entsfehen aus eincr thcilwoiscn Unibildung^ der normalcn Rindenzollen, unter

diesen verwandclt sich aber auch der Zellinhalt der Blattschicht in grosse feste Kerne,

wie in den Nemathecien von F. Urodiaei. Cypellon hat dieselben Tetrasporen, wie On-

cotylus; die Nemathecien der letzteren unterscheiden sich nur dadurch, dass sie auch mit

der Reife glatt bleiben, selten genaii halbkugelig- werden und immer (bei Cypellon nur

ausnahmswcise) auf der DIattflache sitzen. Man muss noch die Entdeckung der Samen-

frucht von Cypellon abvvartcn, um bessere Unterschiede anzugeben.

Von Chondrus (crispiis) weicht Oncolyliis im Fruchtbaue bedeutend ab', nicht nur

durch die volliiommon ausseren Nemathecien, als auch durch die Entstchung und Aus-

bildung der Saraenhaufchen, die nicht aus vvenigen seitenstiindigen Samen zusammenge-

setzt sind.

9. Cypellon Targ. Tozz. ex Bertol. 1819.

Synonym : Àcantlwtylus Kiitz. 18'i^3. Typus : F. Ikredia. Es ist bloss eine Frucht-

form erst bekannt geworden, namlich die Tetrasporen -Frucht, welche Montagne (Alger

tab. 16, fig. 5, rt — e) ausgezcichneter darstellte, als seine Vorganger, indem er mit Be-

stimmtheit die Umwandiung des Endocbroms in den Zellen der Nemathecien, zu kreuz-

formig getheilten Tetrasporen beobachtete. Die Nemathecien sind hier halbkugelig, an-

fangs glatt, spiiter stachelig und sitzen ani Rande oder in den Winkeln, seltener auf der

Fliiche der Blalttheilungen. Die Telrasporenfiiden sind hier gleichvvol aussere, wie bei

Oncotyltis, obgleich sie vielleicht weniger deutlich und voUstandig von dem unterliegenden

Parenchyme goschieden siiid, wonigstens an einer Stelie, wo das Farenchym gleichsam wie

in einen Bruchsack sich herausdningt und die umliegende Rindenschicht iiberdeckt, wie

diess Kiitzing bei Gymnogongrus Phyc. gen. tab. 70, Il sehr getreu gegeben hat. Theore-

tisch mùsste eln strenger Unterschied zwischcn NeimUfieciis externis und erumpentibiis

gemacht werden, weil die letzteren nicht hinreichend von den Tetrasporen -tragenden

Stellen niancher Endosporeae vcrschieden wiiren. Bei diesen kommen jedoch nie reihen-

fôrmig: verbundcne Tetrasporen vor. In den jiingsten Fruchtaidagen von Cypellon kann

man die allmalige Ausbildung der Nemathecicnfaden aus der jiussersten Reihe normaler

Rindenzellen verfolgcn; anfangs sind sie noch von dem Parenchyme des Blattes durch eine

dazwischen liegende Reihe normaler Rindenzellen geschieden, bald werden aber aile Rin-

denzellen an eiuer Stelie in Fiiden umgebildct, aufgelockert, und bei vermindertem Wider-

stande der Rinde driingt sich das Parenchym hervor.

In den vorhergehenden k Gattungen sind mit Gewîssheit Tetrasporen in den Zellen

der Nemathecien aufgefunden worden. Es gibt aber noch bei mehreren anderen Tangen
Nemathecien, die in allen Eigrnschaften den Tetrasporenfiiden gleichen, in welchen man
jedoch noch keine Theilung des Endocbroms bcobachtet hat, obgleich manche, ihres
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haufigcn Vorkomniens wegen, vielfach unlersncht worden sind. Schliisse aus Analogie

sind Iiior voisiditig; einzuschranken. Ncmalhecicnartige Gobilde entlialtcn zuwcilen auch

SamtMifiiichlc, wie man jetzt von Polyides und Bhizophyllis wciss. Die hali)kugeligpn

Nemathecien kounen auch die Dedeutung von Polycarpien mit slark ontwickelter Rindon-

schicht haben. Andcrscits spriclit die Analogie sohr fiir eine Vorglcichung mit der zwei-

teu P'ruchtform von PeyssoiineUa, deren reihenformige Tetrasporen auch im reifsten und

ausgetretenen Zustande ungotheilt blciben; dièse Fiuclit hat nach alien Merkmalen am

deutlichsten die Bedeutung einer vyahren Tetraspoienfrucht und es steht mit Grund zu

ervyarten, dass Versuche ùber die Keimung bestiitigend ausfallen werden. Nach vielen

ùbrig bleibenden Unge^\issheiten iiber die Nalur der IVemalhecicn in den folgenden Tan-

gen, crgibt sich wenigstens mit Bestimmtheit, dass die aus ibnen aufgestellten Gattungen

aller und jeder Begriindung durch Fruchtmerkmale ermangeln, die ailerdings leicht in

der verschiedeneh Theilung des Endochroms verborgen liegen konnen und nur hôchst

selten zur Anschauung gelangen. J. Agardh vereinigte sie (18'+2) sammtlich unter der

umgeanderten Gattung l'hyllophora Grev. Die in der Zoologie seit 1812 bestehende

Phyllophora ist aber ein anerkannt gutes Genus unter den Orlhoptereii. Trevisan ver-

meidet ebcnfalls diesen Namen und substituirt dafiir die erweiterte Gattung ^^/arwHi Link

1809, welcher Namc jedoch bereits von Gmclin 1768 fiir die wohlbekannten durch-

liicherten Laminarien gebraucht wurde. Es ist kaum zu wunschen, dass noch ein dritter

Name vorzeitig fiir dièse Gruppe eingefuhrt werde, weil sie leicht aus mehr als einer

Gattung bestehen kann. Ich fiilire dahcr die verschiedenen Arten, die aile zu besonderen

Gattungen erhoben wurdcn, hier einzeln auf.

a. Meinhranifolia Stackh. 1809. — Phyllotylus Kiitz. 18^3. — F. membranifolius.

Zwei Frucbtfornien sind bekaunt, die nach Griffiths sogar zuweilen auf demselben In-

dividuum zusammen vorkommen, was Greville 1830 und Ilarvey 18'*8 bestatigen. Die

sogenannte Kapselfrucht ist hier besser erkannt, als die Nemathecienfrucht. Man findet

sie dargestellt in Kiitzing's Phyc. gen. tab. 62, I und in Flarvey's Phyc. brit, tab. 163

lig. 5 — 7. Es ist eine aus vielon Samenhaufen zusammengesetzte Frucht (Polycarpium).

In jeder Zolle des urspriinglichen Parenchyms bildet sich durch Theilung oder Zerfallen

des Endochroms ein Samenhaufe; unfruchtbare Zellen zwischen den Samenhaufen gibt es

hier nicht, daher die IMitte der Frucht eine kompakte Masse sehr kleiner Samen zeigt,

die aber nirgends auf einer Placenta sitzen. Die Rindenschicht des allgemeinen Pericar-

piums hat zwar viele Reiben kleiner Zellen, ist aber nicht sehr ahnlich der entsprccben-

den Schicht in den kugeligen Nemathecien bei Coccotylus (F. Brodiaei), wenn man auch

iibersieht, dass der Inhalt der Parenchymzellen einkernig, bei Meinhranifolia vielsamig ist.

Die Nemathecienfrucht stellt die Phyc. brit. tab. 163, fîg. 2— k dar. Kiitzing nennt

sie N. eruinpeiitia; es sind jedoch vollkommen àussere, auf beiden Fliichen des Blattes

hervorstehende, fest vervyachsene , unverastelte Zellreihen, die aus einer Wucherung der

Rindenschicht entstanden. Das Endochrom der Zellreihen ist fest und bildet einen unge-
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tlieilten Kern, der mit der Eeife ausfiillt, wo danii, bei feincn Sclinitten, die Zellwiinde

als ciii nctzformiges Gewebe sich dnrstelien.

Ganz diescibe Nemalbociciifriicbt findet nian bei der sogenannten J^ar. siinplex von

Coccotylus Brodiaei, niir sind die einzelnen Endochrome der Fiiden bei Membranifolia

langer als breit, die Fiiden selbst um vieles liinger. Dièse Varietiit diirfte, wenn sie

wirklich zur Gatliing- foccolylus gebort, nicbt wcnig geeignet sein, ein Licbt auf die Be-

deutung der kiigeligen Nemafhecien von Cocc. Brodiaei zu werfen, welcbe weniger den

Polycarpien von Membranifolia, als unreifen Tetrasporenfriicbten von Oncolyhis abniich

sind. Tetrasporenfriicbte in zweierlei Gestalt sind gegenwartig, nach den Deobachtungen

bei Peyssonnetia, CoraUina iind Criioria, auch bei Coccotylus niiiglicb; doch bleibt

gleicberweise nicbt nnmoglicb, dass die kiigeligen Nematbecien von Coccotylus die Oedeu-

tung von l'olycarpien b iben. Leider lasst sogar die Systematik bier nocb Manches im

Dunkeln. Offenbar stimmen die Nemathecien der Var. siinplex, wenn dièse als cine

selbststJindigo Art erkannt wiire, ganz gut mit derselben Fl'ucht bei F. membranifolius,

und Turner betracblete sie (llist. Fuc.) sogar nur als Var. rosea der leizteren Art,

G re ville, welcber sie zuerst als Far. simplex zu F. Brodiaei brachte, glaubt aber

Ucbergange in den Typus gefunden zu baben, erwahnt jcdocb nicbt, ob seine Exemplare

auch mit kugeligen Nemathecien verseben Avaren; diess scheint sog:ar sehr zweifelhaft

nach einer schriftlicben Bemerkung von Mrs. Griffiths, welche besagt, dass nur die

ovalen Flecken bei der Var. siinplex als F'rucht vorkommen. Harvey gibt in der Phyc.

brit. tab. 20, fig. 2 — k eine Darstellung dieser streitigen Form, beschreibt und zeichnet

aber fig. V dreieckig- und kreuzformig-getheilte Tetrasporen (?). In Harvey's Man. brit.

Alg. werden dièse Flecken bezeichnet als zusammcngcsetzt aus ((.vertical beaded filaments»,

iibereinstimmend mit Greville (Brit. Alg. p. i'ik), welcber ibrer erwahnt aïs: a dense

mass of vertical moniliform filaments (((nemalhecia» Àg.), which is at lenghth deciduous,

leasing a ulutish scear hehind. Genau so fand ich sie auch; wenn die einzelnen Endo-

chrome normale Telrasporen Aviiren, so wiire eine Tbeilung zu sehen gewesen, denn sie

waren reif und losten sich leicht ab; eine Tbeilung war aber schon der breiten niedrigen

Form wegen nicht zu erwarten. Man kann dièse Frucblfiiden auch nicht fiir zonenformig;

getheilte Tetrasporen hallen, weil die Endochrome zu 5 und mehreren reihenfi3rmig zu-

sammenbiingen und durch ze'lige Scheidewiinde von einander g^etrennt sind. Montagne
vermuthete (Ann. se. nat. 184^7), und mit Grund, dass dièse Frucht dieselbe Bedeutung

l.abe , wie jcne von ihm bei Feyssoiinclia squainaria entdeckte mit ungetheilten reihenfor-

migen Tetrasporen. Die Anwesenheit der Paraphysen zwischen den dicken Tctrasporen-

faden, die bei der Var. siinplex feblen, ist kein Gegenbeweis der Uebereinstimmung'. '
•

b. Coccotylus Kiitz. 18V3 (F. Brodiaei). Mit Ausscbluss der so eben kritisirten Vdri

simpler, kennt man nur eine Fruchiform : die kugelformigen Nemathecien. Lyng-bye

bielt dièse Frucht fiir eine selbststiindige parasitische Pflanze : CliaetopJiora meinbranifolii

Ilydr. Dan. p. 11, lab. 3, B, fig. "i , k ; versandte sie auch einst unler dem handschrift-
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lichen N.imcn Chaetojjhora subaitancu , die a!s solchc von Ilornemann 183V bcschrieben

und in dcr FI. Dan. tab. 2135 fig. 2 abg^ebildet ist. Sie isl am meisten der Tetrasporon-

frucht von Oiicotylus jibnlich, entvvickelt aber violleicht nie odcr nur sebr selten rcife

g^othoiltc Tetrasporon. J. Agardh sah sie in Bliitlchen sicb umbilden, wie nicbt selten

die Kapselfriichte mebreror seincr Phyllophora Aiten (Alg^. Modit. p. G5, 93). Auch
die grosstcn Friicbte von F. truncatits Pall. (Sphaerococcits interruptus Grev.P), die ich

untersuchte, losen die Frage iiber ibre Naliir nicbt. Der Dau ist dersclbe, vvie bei Pa-

chrcarpus Kiitz. tab. 63 H. Die grossen Korne (Samen?) des Parencbjms der Frucht

unterscheiden sicb durcb festore Consistenz und Fiirbung- von dem Endocbrome der Nach-

barzellen. Dass dièse Keriie bei Pacliycarpiis Samen sind, scheint niir noch nicbt ausge-

macht. Pdchycarpiis Riilz. 18V3 (non E. Mever 1835) kann ein unreifts ïetrasporen-

excmplar von Oncotylus nonefjiciis sein, die zinveilen in so breiter Form vorkommt. Uesser

enispricht Phyllotylus fiabellatus J. Ag, 18V7 dem angegebencn Frucbtcbarakter von

Pachycarpus, denn bier febit fast die Nematbecienscbicht, dagegen sind die grosscn Kerne

besser entwickelt und liisen sicb aus dem Gewebe, das in der Fruebt zuriickbieibt. Diesc

Kerne entsteben nur einzeln in jeder Zelie des Parencbyms; Jod farbt sie blau. Sind sie

Samen, so enispricht die Frucht jener von Palinaria, und die Art unterscheidet sich

generisch von Phyllutylus=MenibraiufoUa, die Kalidien bat. Sollte die Frucht von Coc-

cotylus mit jener von Phyllotylus fiabellatus zu identifizircn sein? oder ist sie nur ein

knospenartigcs Gebilde, Anfang eincr Prolification, in v^eichem Falle Coccolylus mit Mein-

hranifvlia in eine Gattung verschmolzen werden kann.

c. Epiphylla Stackh. 1816, non Epiphyllum llerman Parad. Lugdb. (1G89?) —
Proliféra Stackh. 1809, non Vaucher 1803. — Àgarum Liuk 1809, non alior. —
Typus dieser Gattung ist F. pruUfar Lightf.

,
gegenwartig unter dem doppelt unrecht-

massigeii Namea Phyllophora rubeiis bekannt. Siehe Alg. Ochot. p. 236. Es sind biei'

zweierlei Friicbte bekannt, die man in der Pliyc. brit. tab. 131 dargestellt findet. Die

sogenannien Kapsel sind oline Zweifel Polycarpien, deren Samen mit der Ilt-ife iu einan-

der veriliessen. Die Bildung der einzelnen Samenhaufen ist noch unbekannt. — Die

Nemalbecien, in ^velcben man noch keine Tetrasporen entwickelt fand, sitzen an der Basis

kleiner blattartiger Prolificationen, die in mchreren Langsreihen am Laube geordnet sind.

d. Phyllogenes Tars;. T ozz. ex Bertol. 1819 (F. nervosus) unterscheidet sich nicbt

vvesentlich von Epiphylla; bcide Gnltungon bilden den Kern der Greville'schcn Phyllo-

phora, fiir welcbe man ricbtiger den Namen Phyllogenes wiihlen kiinnte. Die Polycarpien

stellte Montagne dar in FI. Alger tab. 16, fig. 5, f, g; die Entsti'bungsart der ein-

zelnen Samenhaufen ist nicht geniigend untersucht. Die Nemathecien findet man bei

Turner, Ilist. Fuc. tab. M abgebildct; sie sind, nach Kiitzing, kugelig und sitzen aiif

rundliclien schildformigen Blattchen,

e. Von Cryptoneinia Vidovichii iMenegh. {C. dichotoina J. Ag.) sah ich nur unreife
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Nomathecien. Ihr Stand am Laube cntspricht den Tetrasporenflecken bei Rhodymenia

Palmella.

Historiscbes iiber die Nematbecicnfrucbt. Aus den hinterlasscncn Notizcn von J.

Targioni-Tozzetti ist durch Certoloni bekannt g'owordt'n, dass beroits IMicholi bei

Cypellon dièse Organe fiir Friichte erkiart bat, die Samen enlbalten. Micbeli nannte

diose Frucbt : gloiims filumcntomm seminifcrorum ; sein Mikroskop konnte abcr vor mcbr

als tOO Jabren kaum so beschaffen sein, die Theilung der Tetrasporen zu zeigen. Lyng-

bye bielt die Friichte von Coccoiylus Brodiaei fur Parasiten (vergi. oben). C. Agardh
nannte sie zuerst (Spec. Alg. 1822) iVewa^/iccjrt= Fadenbehalter, Kiilzing spiiter (IS^S)

iS'/ro<//ffm= Kettenpolster; bcidc Namen sind nicbt bezeichnrnd, ein dritler neucr ist iiber-

fliissig. Montagne, dcm die Phycologie so wicblige Entdeckungen verdankt, hat zuerst

an Gyiniiogongrus Grif/it/isiae gezeigt, dass das Endocbrom in den Zellen der Ncmathe-

cienfiiden zu Tetrasporen sich ausbildet (Crypt. Canar. IS^rO p. 158— FI. Alger, p. 120).

Bald fand man dasselbe auch bei anderen Tangen mit solcben Friicbten; os blieb aber

doch vicies noch ratbselhaft. J. Agardh schrieb iiber diose Frucbt an mehroren Orten:

Alg. Médit. 18't2 p. GV, 9'j; Adversar. lev»!. p. 37; Oefvors. Akad. FiJrb. 18!i^7 p. 8.

Nageli (Syst. S. 2!t8) erkliirte auch die Nomathecien von Tylocarpus und Phyllophora

fiir aussere Fruchtorgane , von Gewicht fiir die Bildung eincr Gruppe (etwa die Tylocar-

peae Kiitz.). Es ist oft geschehen, dass oine vereinzelte Beobachtung lange verzoichnet

slebt, deren Werth wedcr von dem Entdeckor selbst, noch von spatoren lîeobachtern crkannt

wurde, bis endlich mit den vcrvielfiiltigten Tbatsachon plijtzlich oin noues Licht herein-

bricht. So hat schon Turner bei Fucus squainarius {Peyssonnelia) Organe abgebildet, die

sehr eigenthiimlich und damais ungewijbnlich waren. Dccaisne untorsuchte diesolbe Art

1841, fand aber ctwas ganz Anderes, als Turner. Die iiussore Tetrasporenschicht bei

Constantiiiea war ebenfalls schon abgebildet. Man verglich auch die Nomathecien von

Polyides, fand aber, statt Tetrasporen, Samenhaufon. Diose vorscbiodonon Beobachtungon

wichen so bedeutend von einandor ab und harmonirten so ^vonig mit der zu bcschrank-

ten und oinfachen Fruchttheorie, dass man die Bodeutung dcrsolbon fiir das System nicht

abnte. Tetrasporen ^\aron zwar lange bekannt, aber orst durch Decaisno's Abhandlung

ist die Aufmerksamkeit auf die ^Vichtigkeit dorsclben niehr golenkt wordon; man gotraute

sich anfangs kaum , sie ziir Giiindung von Gattungen zu benutzon. ihr taxonomischer

Werth ist jcdoch noch vveit grosser.

B. GYMNOCARPEAE : III. CHAOSPOREAE.

1 0. Tiehocappas und 1 1 . illainillaria

sind in don Alg. Ochot. § 18 und 19 abgohandelt. Ebondaselbst findet man auch

die noch so rathseihafton Beziehungen der mit Mamillaria eng verbundenen Gattungen
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Chondrus und Gigartina (Phjc. brit. tab. 232; Kiitz. Pli)c. gcn. t;ib. 70 I) crwahnt.

Chondracanlhus (Kiitz. Phjc. gen. tab. 75 H) unterscheidct sich kaum von Gigartina.

Chondrus kann nicht aïs Beweis gegen die aufgestellte Eintheiliing' der IViodophyceae

geltcn. Keiiie andi-re Gattiing im Système ist so anomal und imerkiarlich. Chondrus

kann sogar moglichorwcisc die gegenwiirtigcn Ansichten iiber die Fruclitorgane bcdeutcnd

modinzircn, z. B. dass zwiscben Samen uud Sporen keiu wirkiicher Unterschied bestche,

dass beide Foitpflanzungsoigane zuweilen die liedciitung von Samcnbaufen baben konncn,

dass eine Specii-s, ausser der Tetrasporen- und Samenfrucbt, nocb eine 3te Frucbtform

besitzen kbnne, wciche den Ucbergang beider vermilteit. Stalt der als Faveilidien be-

scbriebenen Friichte von Iridaea capensis J. Ag. fand ich bloss iibnliche Haufoii kreuz-

fcirmig getbeilter Tetrasporen, wie bei Chondrus, aber melu- central im Laube eingesenkt.

DUsea edulis Stackh. bat dieselbe Tctrasporenfrucht, wie Chondrus, aber die mir nicht

recbt bekannten Samenhaufen wiirden sie, nach Ilarvey und J. Agardh, unter die J/ofto-

carpeae Chaospcrmeae versetzen.

C. ACARPEAE.

12. i&caiithobolus Kiitz. 18^3.

Ob dièse Gattiing keine wahre Samenfrucbt ausbilde, mag noch zweifelhaft bleiben.

Die einzig bisher bekannte Frucbtform bescbreibt Kiitzing als: NeinaUiecia mucosa tena-

cissiinu, amorpha, c rainis superioribus tumidïs erunipenlia, tetrasporas exsertas, concate-

natas {scriatas) continenlia. Nacb dem allgemeinen Charakter der Familie miisste man die

Theilung der Tetrasporen fiir kreuzfcirmig annebmen. Von den iibrigen Gattungen der

Synechosperineae unterscbeidet sich Acantlioholus durch die Bildung einer langen centralcn

Zelle, als Axe der Pflanze. J. Agardh erkiart (Advers. \%kk und Oefvers. 18'i-7), dass

seine im J. 18M aufgestellte Galtnng Endocladia dieselbe sei, wie Àcunlhoholus und dass

Gigartina muricata 111. Aig. zu Endocladia gebiJre. Kiitzing vermutbot sogar (Spec.

Alg. p. 75^), dass die Typen von Endocladia wià Àcanthobolus nicbl spezilisch verschie-

den seien. Da indessen J. Agardh keine Friichte von Endocladia bescbrieben hat, so

bleibt die Synonymie und Prioriliit zweifelhaft.

Aile Exemplare der Gigartina muricata 111. Alg. aus Sitcha, die ich nochmals sorg-

faltig untersuchte, waren steril; aber bei einer sehr âhniichen Art aus Californien fand

ich die Tctrasporenfrucht in angcschwollenen Endzweigen, die zu dreien in einem Punkte

sich vcreinigten und gegen das oberste '/. oder die stérile Endspitze um das 3— ^facbe

dicker waren. Die Tetrasporen sitzeu auf der Riudenschicht zwiscben doppelt langeren

parapbysenartigen Zcllreiben, die stark au Peyssonnclia erinnern. Dièse Paraphysen sind

theilweise nicht verwachsen, cinige hangen mit ibren kolbenformigen Endeu biischelartig

zusammen. Sie sind nur aus einem Theile der Rindenschicht umgewandelt. Das innero

Gewebe der Pflanze ist von den Tetrasporen und Paraphysen durch eine Schicht von

Rindeuzellen getrennt. Die Tetrasporen sind meistens oval, mit ihrem sehr dicken Spo-
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Linie gross, cinige kugelig und kleincr, andere bereits ausgetrelone rcifere

grosser langlich odcr birnformig. Ihre Theilung ist sehr umegolmassig und nur selten

kreuzformig. Sielie oben S. 30, lig. a. Offeiibar ist dièse Fruclit ganz verschiedcn von jener

bei Àcanthoholus und verdient mit Rccbt zur Bildung einer eigenen Gatlung [Acanthocla-

dia) verwendcl zu weiden. Es ware allerdings noch moglicb, dass bcidcriei riiichle nur

Atliibute eiiicr einzigen Gattuug (wie bei Pcyssonnelia) sind, besondors N\enn dièse vi'wk-

lich fine Àcariiea sein soHlo, fiir eine solcbe Verscbmelzung miissten jedoch gegriindetere

Anzeiehen vodicgen. Der Ilabitus und die Strukiur geben nur entfernte Analogien, so-

bald wesentlicbe Unterscbiede in den Frijcbten da sind. Eine der Gattung Àcanlhocladia

àbnlicbe Strukiur baben unter den Exosporeen : Àcanthobolus [Endocladia?), die zu den

Synechosporecn gehciit: unter den Endusporeen : Olivia mit zonenfoimig - {Caiducanlhus

mit kreuzforuiig-) gethcilten Telrasporen ;
— ferner Gloeopeltis mil kreuzformigen ïetraspo-

ren und Favellidicn (Folycarpien?). Das Vaterland aller dieser Gattungen bilden eben so

vieie und verschiedene Florengebietc. Acanthobolus {Endocladia) ist auf die Kiisten Bra-

siiiens, Acanlhocladia auf die NVV. Kiiste Amerika's bescbriinkt. Es ist niebr Wabr-

scheiniicldieit vorbanden, dass Gigartina muricala 111. A!g. zu Acanlhocladia, als zu En-

docladia geliOre.

A. hamulosa aus Ross bat die Aeste iiberall mit dicbten kurzen mehrspilzigen etwas

nach abwiirts gekriimmten Dornen besetzt. Bei A. muricala 111. Alg. sind die Verzwci-

gungen viclfiiltiger, diinner, an mancben Stellen, besondcrs unten, nackt, die Dornen

sind langer, einfacb (ungetheilt) und gerader. Ist Gigartina muricala Ilarv. in Beecbey's

Voy. p. ^tOO identisch mit A. hamulosa? Die Synon^-mie ist bei dieser Gattung selbst nach

Exemplaren scbwer festzusteîlen. Ein Rasen von den Klippen bei Unalascbka, von Merk
gesammelt (in Mertens Hb. XUl, "i^h), kann eine dritte Art [Acanlhocladia aspcrrima)

sein, moglicherweise aber aucb eine vollendetere Entwicklungsstufe von A. muricala mit

Tetrasporen, die ganz in der Stellung, Grosse etc. der ./. hamulosa entsprechen, dercn

unregelmassigc ïbeilung aber deutlich in die zonenfiJrmige und kreuzforniige iibergebt.

Siebe oben S. 30, fig. b. A. aspcrrima bat den Habitus einer kleinen Acanthophora Delilei

oder Thierii; die ^ eriistelungen sind auch allentbalben mit vieispitzigen Dornen besetzt,

wie bei A. hamulosa ; dièse Dornen sind aber viel dicker, mehr kurzen gedningten Zweig-

chen der eckigen ungleich dickeren Aeste abnlicb. Bei den anderen zwei Arten sind die

Aeste rundiicb, bei der Californiscben auf langere Strecken unverzweigt. Sollte A. aspcr-

rima aus A. muricala cntstanden sein, so ware die Métamorphose bedeutend. Bei Gigar-

tina muricata Harvey sollen grosse kugelformige Kapseln einzeln an den Aesten sitzend

vorkommen; gehiirt daber dièse Art wiiklich zur Gattung Acanlhocladia, so ist dièse

keine Acarpea.

13. Criiori^ Fries 1835.

Siebe Alg. Oehot §.21.



Botanique. Uebev dus System der lihodophyceae. (25) 49

ik. Peyssonnolia "^^j Decaisnc 184-1.

Ehodopetale Donati 1750? — Plerygospermum Targ;. Tozz. 1819 p. p. non Do-
nati. — Squainaria Zanarcl. 18M, non iloffm.

Dccaisne (PI. arab. tab. V, fig. 16) und spiiter Kùtzing (Phjc. gcn. tab. 77, I)

gaben die crsten genauen Abbildungcn der Tetrasporenfrucht von F. squainarius. Die

kreuzformig getheilten Tetrasporon sitzen cinzein zwischen vielzelligon ziemlich dickea

Paiaphysen. Mit dieser Frucht stimmt wenig jene von Tiirner tal). 1^4^, fig </ und

Zanardini (Alg. Adr. tab. VIH, fig. V, 6) abgebildete. Dieser anscheinende Widerspruch

lost sich jetzt durch Montagne's Entdeckung einer zweiten Fruchtform bei P . squainaria.

Siehe Ann. se. uat. VU (I8't7) p. 179. Nach meiner Erfahrung findet sich dièse Frucht

bei den anscheinend jiingeren, rothen, durchsichtigen Exemplaren; die kreuzformig ge-

theilten Teirasporen abor auf den brauncn und undurchsichtigen Individuen der P. squa-

inaria. Die zweite Fruchtform besteht aus unverastclten Reihen von 2 — 8 ZeUen, deren

Endochrom sich zu kugelftirmigen Kernen umbikiet, die mit der Rcife sich ablosen, ohne

eine Theilung zu zeigen. Sie gleicht nicht wenig den Nemathecien von Dleinbranifulia

und jenen ûor Var. rosea (Brudiaei var. siinplex), die Fruchtfiiden silzon aber zwischea

Paraphysen, die gnnz anders aussehen und besonders schmaler sind, als die Paraphvsen der

ersfen Fruchtform (von Pe)ssonnelia). Turner und Zanardini haben wahrscheinlich

nur wenigzellige F^ruohlfaden gesehen, die alsdann zonenformig getheilten Tetrasporen

etwas ahnehi, aber durch die Anwesenheit der Zellscheidewaiidc gleich davon zu unter-

scheiden sind. Dièse Fruchtform ist desshalb von \Yichtigkeit, weil sie mit den gegen-

wiirligen Ansichten iiber die doppelten Friichte verschiedener Bedeutung nicht harmonirt.

Wit den reihenformigen Sanien der Goccidien kann keine Vergieichung Statt haben, weil

dièse stets inncre, von einem Pericarpium oder der Rindenschicht des Laubes iiberzogene

Samenreihen, zu mehreren in einem Punkte concentrisch vereinigt sind und nicht zwischen

Paraphyscn stchcn. Viehnehr stimmt sie besonders mit den Nemathecien bei Dleinbrani-

fulia und mit don jiingeren Nemathecienfriichten iiberhaupt. llnter den Lichenen kommt

bei Sphaerophuron tenerum FI. Antarct. II, tab. 197, fig. 9 — 11 dieselbe Fruchtform

vor. Peyssonnclia squainaria beweist unter mehreren anderen Fallen am deutlichsten, dass

beiderlei Fruchlformcn derselben Species eine gleiche Dedeutung haben konnen, d. h.

Tctrasporcnfiiiciite sind.

Montagne beschreibt (a. a. 0.) eine dritte Fruchtform bei Peyssonnelia capensis,

die nicht iiusserlich zwischen Paraphysen, sondern im Parenchyme sitzt. Es ist aus der

Beschreibung nicht deutlich, ob Montagne iichte Samenhaufen vor sich batte, da er

sie mit den abnormen vieltheihgen Tetrasporen von IS'ereidea, Chondrocuccus Lainherlii

und Seirospora vergleicht, Vielleicht ist die Pflanze auch generisch von Peyssonnelia

*) Pcyssonelia , PeysonclHa, Peyssonnellia und Peysonelia sind unrichlige Schrcibarlen.

Uémoircs se. naturelles. T. VU,
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verschieden. Icli konnle dicse Frucht nicht iintersuchen; iinregelmassige warzenfbimige

Erhabenlieiten, die ioh bei P. S(/uainaria fand und fiir Aiifango von Piolificalionon halte,

haben wahrschcinlich nichts datnit gemein, da Montagne dicse Friichte ausserlich mit

eiuer IVJiiiai- Eruption auf der nienschlichen Haut vergleicht.

15. Coiitariiiîa Zanard. I8!i^3 und:

16. (vyinnoi^orus Trevis. 18'48;

—

Nardoa Zanard. ISi'i^, non Gray 18V0, welche

Trevisan in die INahe von Peyssonnelia stellt, sind mir, so wie die Beschreibung, vollig

unbekannt.

17. Ilildeiibraiidia Nardo 183^; Meneg^h. 1838.

Erytliroclathrus Liebm. 1838. — Wiododennis Harv. 18V8.

Der krusltMifôrmigc Tballus zeigt stellcnweise hohlenartige EinstUlpungen, in welchcn

die Tetrasporen der inncren VVandung aufsitzen. Bei der typischcn Pflanze von Erylhro-

clalhrus fand ich unregelmassig zoiienformig gelheilte Tetrasporen ohue Paraphysen,

Harvey zeichnet sie fiir Rhududennis (Phyc. brit. tab. 250) regelmassig zoncnfcirmig mit

eingemischton Paraphysen. Kiitzing: (Phyc. gen. tab. 78, V) beschreibt sie als uinaeqita-

liler et obliffiie criiciatiin divisae inler paranemala nidulantes». Ungeachtet dicsor abwei-

chenden Angaben balte ich dièse drci Gattungen fiir nicht verschieden.

1 8. Coralliiieae.

Von mideiibrandia zu den iibrigen Cnrallineen ist nur ein klciner Schritt. Treten

die hohlenartigcn EinstUlpungen iiber die Oberflache der Pflanze als warzenformige Erha-

benbeitcn mit einer Oeffnung in der iMitle hervor, so bat man statt Hildeiibrandia eine

Melohesia oder Muslopliora vor sich, je nachdem der Tliallus angewachsen oder frei ist.

Die Tetrasporen sind nur scheinbar innei'e, doch bedecken sie nicht mehr die ganze innere

Flache der Einstiilpung, sondern mehr den Grund dcrselben. Hddenbrandia zeigt noch

keine Spur von kalkarliger Abiagerung in der Pflanze, bei Mastophora beginnt dièse und

Melobesia ist schon ganz mit Kalk durchdrungen. Die kugelformigen und urnenformigen

Friichte bei Àmphiroa, Jania und Condlina kiinnen ohne IMiihe ans jenen von Melobesia

und nitistophora abgeleitet werden. Harvey s Abbildungen (in Phyc. brit. tab. 201, 222,

252; Nereis aust. tab. 37 — M) zeigen ausscr diesen Friichten noch, dass zuweilen bei

derselben Art weuigstens zvFci verschiedene Formen von Tetrasporenfriichten vorkommen

konnen. Bisher bat man die Friichte der Corallineae mit den Keramidien der Rhodome-

laceae idenlifizirt, es sind aber verschieden geslaltete Einstiiipungen der Rindenschicht

mit aussercn Tetrasporen zwischen oder ohne Paraphysen. Diess beweist die nahe Stel-

lung von Hildeiibrandia, der Stand der unzwcirelhallcn getheilten Tetrasporen und die

zuweilen eingemischten Paraphysen. Man werfe einen Blick auf Decaisne's Analyscn in

den Annal, se. nat. XVH (I8!|^2): Tab. 15, fig. 1, b, zeigt die feinen Paraphysen zwi-

schen den Tetrasporen der Corallina officinalis; zonenformig getheilte Tetrasporen und

Paraphysen stchen vertical in einer Ebene, nicht in einen Punkt sich vereinigeud. Die
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Darstellung bei Kùtzing Phyc. gen. tab. 79, I (auch von Corallina officinalis) mag ich

kaiim erklaren; die Stellun» der fast ung-etbeilten spiiidelformigen Tetrnsporen? ^viirde

sich kaiiin von den Samen in wahren Kcramidien unlerscbeiden, auch siud keine Paraphy-

sen ausgedriickt. Decaisne erklart (Ann. se. nat. XVII, p. 355), dass in den Kerami-

dien der Corallineae die Tetrasporen sich mit der Reife immcr zonenforniig- in k Theile

spalten. Dei Mastophora licheniformis (Decaisne tab. 17, fig-. II, a) ist die Flache,

auf welcher die Tetrasporen vertical nebeneinander stehen, so betriichtlich ausgedehnt,

dass sie nicht wohi bezweifelt werden kann; Decaisne zeichnet zwar bei dieser Art

weder Paraphysen, noch eine Tlieiking der Tetrasporen, aber in seiner spiiteren Arbcit

ùber die Corallineae gibt er zonenforniig- getheiite Tetrasporen fiir aile Gattungen dieser

Gruppe (Corallina, Jania, Àniphiroa und Melobesia ^ Mastophora) an, indem er unge-

theilte fiir jiingere erklart; abgebildet sind zonenforniig getheiite Tetrasporen von Coral-

lina officinalis (tab. 17, fig. 1, 6.), Arlhrocardia corymbosa (fig;. 8, a) und Mclobesia

verrucata (fig. 10, a); bei letzterer sind sie an beiden Enden etwas gekriinimt. Auch

Sonder beschrcibt (PI. Preiss. II, p. 188) zonenformige Tetrasporen bei Dklobesia [Masto-

phora] plana. Bei Melob. flabellata Sond. [Zonaria rosea Lanix.) sah ich nur unge-

theilte, ovale, '/g Lin. breite Tetrasporen ; auch bei Corallina (Ài/tphiroa) tiiberculosa, 111.

Alg. Ross. tab. 40, fig. 108, waren sie erst in zvvei Theile getrennt. Decaisne war der

Erste, der sie fiir wirkliche Tetrasporen erkannte und so schon 184^2 im XVII Bande der

Annal, se. nat. p. 365 benannte. Erklart man mm auf meine Weise die ?'rucht der

Corallineae, so bat luan keinen Grund, hier eine Ausnahme von der allgemeinen Regel

fiir die Tetrasporen aufzustellcn.

Ausser diesen Gattungen stehen gewiss noch einige andere im Système verzeichnet,

die zu den Exosporeen gehoren. Obgleich ich mir ihre Entdeckung angelegen sein liess,

war ich nicht im Stande, die grossen Liicken z\\ischen den Gattungen der Exosporeae

einigermassen auszufiillen, was vielleicht in wenigen Jahren von Seiten anderer Beobachter

geschehen wird. Einige Fâlle, welche nach den Beschreibungen in dièse Kategorie zu

kommen scheinen, erlaube ich mir, hier noch namhaft zu machen.

Bei Hypnea pannosa bezeichnet .J. Agardh 18'+7 die Tetrasporen als nzonatim divi-

sas inter fila sabnematheciosav , wie bei Hypnea musciformis , aber «m leruccis extra fron-

dent prominentibus , neinathecia aemulanlibusn. Die Samenfrucht ist noch unbekannt, wes-

halb es noch zweifelhaft bleibt, ob sie zu Hypnea oder in eine eigene Gattung unter die

Exosporeae zu bringen sei. Bei Hypnea schvvellen zwar die Aeste, in welchen die Te-

trasporen sich zahlreich entwlckeln, an, eine wahre Nemathecienschicht bildet sich aber

dort nicht aus.

Die Nemalhecien von Polyides enthalten wahre Samenhaufen, was jelzt nach Ent-

deckung der Tetrasporen ausser Zweifel gesetzt ist. Die Tetrasporen von l'otyides und
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Furcellaria sitzen in dcr Rindensrhicht, bei dcr ersten Gattung sind sie krouzformig, bei

der andoron zononformig gelheilt. Die Samcnhaufcn von Furcellaria sind (uach De-

oaisne) ebcnfalls in der Uindenscbicbt. Beide Gattungon stehen im Système ncben ein-

ander und in der Niibe von Nemalion. Dièse bat nicht nur im Aeusseron und im Baue,

sondern auch in den Friicbtorganen viel Uebereinstimmendes. Eine besondere Tribus ;

Spongiocarpeae ist uberilussig. Dass Nemathecien nicht immer Tetrasporen enthalten,

zeigt als zweites Beispiel : Rhizophyllis, gleichsam ein gelliigelter Polyides; sieiie IVJoii-

tagne FI. Alger c. lig. lihizoplnllis ist nach der Beschreibung der Tetrasporen bei Kii-

tzing unter die Endosporcae gosetzt worden ; sie bildet vveder eine eigene Gruppe : Bhi-

zophyUineae, nocb gebort sie zu den Delesserieis odor liliodyi/ienia , nacii der jetzt durch

Montagne entdeckten Samenfriicbt.

Kiitzing gibt in dcr Charaktcristik der Chaetangieae aïs besondere Faniilie (Spec.

Alg. p. 792) an : Telrachocarpia in locitlamentis subcorticalibus aggregata, parane.matibus

instrucla. Unler den 6 Gattungen dieser Famiiie kaun sich dièses Merkmal nur auf Por-

phyroglossum beziehen, da die Tetrasporen bei den iibrigen Gattungen als unbekannt an-

gegeben werden. Die Untersucbung derselben Exemplarc von Zollinger aus Java, nach

welchen Porphyrnglossum aufgoslellt ist, ergibt nicbts, was sie unter die Exospureca zu

bringen veimiichte, oder dièse Irucbt nur im Enlfeintesten mit den Polythecien von Sei-

ruspura, ^\ie man aus der Bescbreibung scbliesscn sollte, zu identifiziren erlaubte. Die

Tetrasporen stehen einzein und nacb ibrem Austritte aus der Rindenschicht bleibt aller-

dings eine Iloblung zuriick , nie bei allen Eiidosporcen; besondere Paraneiitata gibt es

hier nicht.

Nuthogeiu'a Monta g. 18V3 und die zunacbst ver\vandten : Chaetangium Kiitz. 18^3

und Àpophlaea Ilarv. 18^5 gehiiren nach den Bescbreibungen und Montagnes Analyse

(Voy. Pol. Sud. tab. 10) in die Niibe von Hypnea, obgleich sie ein Pericarpium commune

semiùnersuin baben. Die Frucht bat bloss eine aussere Aehnlicbkeit mit den Scaphidien

der Fucaceae ; der Inbalt derselben sind nicht Tetrasporen, sondern viele wandstandige

meist biiscb(dformig vereinigte Samen und Paraphyscn-abnlicbe Zellfiiden dazwiscben.

Dièse Anordiiinig ist fiir eine Samenfiucht ebenso abweicbend , als jene von Seirospora

fiir die Tetrasporenfrucht. Obgleich Tetrasporen bei keiner von den aufgefiihrten 3 Gat-

tungen bekannt sind, dessbalb nicbt bloss ihre Stellung unter den Endosporeen zweifel-

haft erscheinen mag, sondern aucb die Deutung der Frucht, so spricht doch die grosse

Uebereinstimmung in allen Theilen der Samenfrucbt von Hypnea, die partieenweise An-
baufung an vielen Stellen der Frucbtbohie gegen die Tetrasporen -Natur. Aucb sah

Montagne ganz reife Samen bei Nothogenia aus ibrer Membran ungetheilt heraustreten.

Huloderma (Alg. Ocbot. p. 287) hat nur in eincm Punkte einen diamétral den vor-

hergehenden Gallungen entgegengesetzten Bau der Samenfrucbt. Hier stehen die Samen

und Samenbilschel nicbt auf einer concaven Flache der bohienartigen Einstiiipung, mit

ibrem freien Ende im Centrum der Ilohle convergirend, sondern auf der freien Peripherie
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einer grossen kiigcifoimigcn Placoiita von un ieullicher (faseriger?) Struktur, frei, so wio

die Placenta in die Hohie des sackformigen Laubes hineinragend, zum Theil noch mit

sehr feinen Zeilfasern der Subcorticalschicht locker iibervvebt. In dieser Placenta cou-

vergiren die untcren zelligen Enden der Samenbiischel, mit der lleiio der F'ruclit wird

aber das Gentrum derselben, dinch die immer weiter eindringende porenarlige Oeffnung

der Rindenschicht allmalig zerstort. Bis liieher geht meine Beobacbtung. In wciteren

Stadien, vermuthc ich, wird die (1er Rindenpore gegeniiberstehende, also die convexeste

Stelle des Samenbaufens auch durcbbohrt, so dass die reifen Sanien nicbt in die lîohhnig

des Laubes fallen, sondern dureh den Kanal der Rindenscbicbt berausgedriickt werilen,

bei welchem Vorgange leicht eine Umstiilpung der convexen Oberfliiche des Samenbaufens

eingeleitet wird ; dass also erst in den spatesten iMomenten (ier Reife die voilkommene

Uebereinstimmung mit der Frucht von Chaelanfjiiim wabrzunelmien ist. Da die ganze

Pflanze durch Trennung der Bkitttlacben sackartig geworden ist, so febit zuletzt an der

Frucbt die bintere Wandung, oder die Oeffnung wird bloss durch die erwabnten Zeil-

fasern der Subcorticalschicht theilweise verschiossen.

Gegen die Eintheilung in Endosporeae und Exosporeae kbnnte man noch einwenden,

dass die Tetrasporen der letzteren eigentlich auch innere sind, weil die Paraphysen ais

Rindenzellen gedeutet werden kijnnen, indem sie von der Cuticuia iiberzogen sind. Dieser

Einwurf beriibrt aber nicbt die Chaospureae, dann die Gattungen mit Tetrasporen in

hohlenartigen Einstiiipungen und tien grossten Theil der Cerai/u'eae. VVas aber die Cuti-

cuia betrifft, deren Vorbandensein bei Cruoria, Peyssonnelia u. a. kauni bezweifelt werden

kann, da man Fetzen derselben mit den Abdriicken der unterliegenden Zellen sehr oft

unter dem Mikroskope antrifft, so versteht sich wohl von seibst, dass Tetrasporen nie

auf der Cuticuia stebend gedacht werden kiJnnen, weil dièse aile Organe der Pflanze gegen

die Aussenwelt abschliesst und es iiberbanpt nicht moglicb ist, dass auf der strukturlosen

Cuticuia Tetrasporen entsteben konnen, weil dièse die Dildung einer iMutterzelle voraus-

setzen. Auf der Cuticuia konnten nur fremde Parasiten oder keimendc Zellen eines andercn

Individuums derselben Art befestigt sein. Aeussere Tetrasporen gibt es nur in Beziehung

auf ibre Stellmig zur Rindenscbicbt. Die Entstehung der jiusseren Tetrasporenschicht

kann durch das Mikroskop verfoigt werden. Eine bestimmte Stelle in der normalen

Rindenscbicbt wird durch eine wuchernde Entwicklung der aussersten Rindenzellen, die

sich vorlangern und theilen, iiber das INivoau der angriinzenden Rinde gehobcn, wahrend

die innersten Rindenzellen sich nicbt verandern, sondern eine Granze fiir die Tetrasporen

und Paraphysen (Nemathecienfiiden etc.) einerseits, andcrerseits fiir das innere Gewebe der

Pflanze bilden. Da nun die aussersten Rindenzellen mit der Cuticuia iiberzogen sind, so

erhebt sich die Cuticuia mit dieser zuçlcicb. Bei den stark entwickelten Nemathecien der

Synechosporeae kommt wohl eine Ueberlagerung der benachbarten Stellen ver, aber Cu-
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ticula auf Cuticula, indeni das Parenchym des Laubes durch die urspriinglich affizirte

Stella der Riiidonschicht, wie in einen Bruchsack, sich durchdningt und ununterbrochen

In den Grund der rs'cniatliecien iibergelU.

Bei den Endosporeen bilden sich die Tetrasporen ohne VVucheriing; der Rindenschicht

ans und ragen oft in's Parenchymgevvebe binein. Dièse Stellen steben nur dann etwas

iiber das Niveau der sterilen Tbeile bervor, wenn die Tetrasporen gross und dicht an-

gebauft sind. Bei den Exosporeen gibt es (mit Ausnahme der Ceramieae) keino sparsam,

zerstreut stebende Tetrasporen; sie sind imnier in Masse beisamraen, aber oft durcb einige

diinne Parapbysen getrennt ; die ganze Scbicbt bat eine fremdartige Farbung und Con-

sistenz.

Allerdings ist aucb bier eine Annaberung, ein ideeller Uebergang, wie bei ailen

Charakteren der Pflanzen, zu erkennen und ein wirklicber Uebergang an einzelnen Be-

riibrungspunkten nioglich; daraus folgt aber nur, dass in einem wobi ausgebiUleten Système

die Gattungen nicbt immer in Reiben aufeinander folgen, sondern mehr netzformig zusam-

menbJingen, grijssere Liicken oft zwiscbcn sich lassend. Naliirhcbe Gruppen, unzerlrenn-

liche Gattungen werden durch die Eintheilung in Exo- und Endo-sporeae nicbt kiinsthch

zerrissen. Ein grosser Tbeil der angebHchen Affinitat berubt aber noch gegenwiirtig auf

dem Habitus, der oft tiiuscbt, oder auf der Uebereinstinimung in der Struktur, die sich

in alIen Ordnungen und Gruppen wiederbolen kann und zuweilen nicbt eionral zur Unter-

scheidung einer Art berecbtigt (z. B. Chondrus crispus): ferner auf dem gleicben Baue der

Samenfrucht, welcher ich nur einen secundaren VVertb zugestehe. W'irkiiche Affinitat

besteht nur zwischen den Gattungen der Exosporeae untereinander. Dass hier grosse

Liicken sind, ist nicbt befremdend. Zwischen den Gattungen der Exosporeae und Endo-

sporeae mit gleicher Samenfrucht berrscht bloss Analogie. Auf der beigegebenen Tafel

versuchte ich, die erstere durch die perpendikulare, die letztere durch die horizontale

Reihe darzustellen.
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l\ach der Herausgabe mehrerer Abhanillungen , welclie den Zweck hatten , die marine

Flora des Russischen Reiches , besonders der Kiistenslriche Ostasiens und NVV. Amerikas

bekannt zu machen, bleibt in den reichen Sammlungen der Akademie noch eine Auzahl

ganz oder fiist unl)ekannler Pflanzcn iibrig , die eine A\ichtige ErgJinzung des S3 sternes

bilden , und von welchen ich eine Auswahl allen Jenen , die sich fiir diesen Zweig der

Naturwissenschaften interessiren , vorzulegen wunschte.

Die IMeerespflanzen scheinen iiberbaupt bestimmt zu sein , mit der Zeit eine wichtige

Stelle in der vorweltlicben Flora eiuzunebmen. Der Géologie kann es unler Umstanden

von grossem Nutzen sein, zu wissen , ob die vorhandcnen Pflanzenreste einer Formation,

wirklichen Meerespflanzen angebortcn oder Bruchstiicke von Landpflanzen sind. Einige hier

abgebildete Arten sind so abweichcnd in der Form von den bisher bekannten Algen,

dass obne ihre Kenntniss der Aolialtspunkt bel der Beslimmung ahnlicher etwa vorkom-

mender Reste dor Vorwelt feblen wiirde.

Die Gegend, aus welcher dièse Zuwiichse kamen, ist seit mchr als einem Decennium

nicht mehr im Besitze der Russiscben Kronè. Wenn bald dort keine Spur mehr von der

Anwesenheit der Russen zeugen wird , dann vverden doch wenigstens die Annalen der

Naturwissenscbaften an die Bemiihungen Russlands erinnern , zur Kenntniss dièses Landes

etwas beigetragen zu haben.

Das ungewohnliche Format einiger beigegebenen Tafeln mag die Scheu entscbuldi-

gen , die Ansicht dieser Pflanzen im vcrkieinerten Maassstabe zu geben , bei welcbem

theils weniger Natiirlichkeit in der Anschauung, theils weniger Deullichkeit in der Dar-

stellung einzelner Tbeile von Seiten des Kiinstlers zu erzielen gewesen wiire.

lUém. se. natur. T. VII.
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PIIYLLOSPADIX SCOULERl. Tab. I. II.

Nur weiiige plianeroganiischc Pflanzen siiul ausschliessliche Bewohner des Mecres. Sic

sind im Système unter mehreren natiii lichen Gruppen oder eiiier Faniilie {Fluviales) der

Monocolyiedonen vcrtheilt. Von diesen Gruppen ist niir eine einzige rein marin , die der

Zosteraceue, zusammengesetzt ans dcn, durch den Ban ilirer Fruclitorgane so merkwiirdi-

gen und unter einander so verschiedenen Gattungen : Zostera , l'hucagrostis (Cymodocea),

Posidonia und Thulassia , zu welchen ich gegenwiirtig mit Sicherheit noch Fhyllospadix

hinzuCugen darf, da iiber dercn marine Natur noch Zweifël iibrig blieben.

Die den Zosteraceen zunachst verwandten Najadeae, Ruppieae, ZannichelUeae und Po-

tamogetoneae sind iibcrwiegend Bewoiincr siisser Ge^-vasser oder leben, wie z. B. Najas ma-

jor , Uuppia , Althenia , Zaïmichellia , Pulamogelon marinas und tosteraceus, entweder zu-

gleich auch in Landseen und anderen siissen Wjissern odor sind doch nur mebr auf halb-

salzige Meeresbuchten beschrankt. Sie verhalten sich in dieser Beziehung zu dcn Zoste-

raceen, wie unter den crjptogamischen VYasserpflanzcn die Chloropliyceae zu den Me-

lano- und Rhodophyceen.

Die Zosleraceae bestehen noch bis jetzt aus so wcnigcn Gattungen und Arten , die

Kenntniss der Fruchtorgane ist bei mehreren derselben noch so niangelhaft , dass jcde

Aufkliirung hieriibcr, seibst wenn die Pflanze auch nicht ganz unbekannt sein sollte, aïs

eine werthvoUe Acquisition fiir das System gewiss von jedem Kenner freudig begriisst >\ird.

Ehe ich zu der Art , vvelche den eigentlichen Gegenstand dièses Aufsatzes bildet,

iibergehe, sei es mir erlaubt, in der Kiirze die bisher entdeckten Pdanzen dieser Gruppe

zu beriihren und auf Einiges aufmerksam zu machen, was, in der let/.ten Bearbeitung der

Zosleraceae vou Kunth, in dessen Euum. plant. Tom. III. (184^1) p. 115 — 122, noch

vcrmisst wird , ncu hinzu kam , oder ausserdem noch mehr hervorgehoben zu werden

verdient.

Zostera marina L. 1753, das gewohnlirhe Seegras an den atlantischen Kiisten Eu-

ropa's , war schon hnnge vor Linné bekannt , ol)gleich nur unvollkommen. Linné ver-

wechselte anfangs damit die Ruppia marilima. Nach dem Zeugnisse von Rajus entdeckte

zuerst Dale die Fruchtorgane, sie sind jedoch erst gcnauer durch Moehring in Philos.

Transact. 17M p. 217 beschricben worden. Moehring nannte seine Pflanze Ruppia, wel-

chen Namen Linné 1735 und seine Nachfolger auf die Stelle von IJuccaferrea Micheli

1729 setzten. Als Linné sich dièse Wilikuhrlichkeit in der Nomenclatur erlaubte, kannte

er letztere Pflanze nur aus Micheli's Darstellung und bei Aufstellung seincr Gattung Zo-

stera im J. 174^7 schrieb er die Fruchtcharaktere vou Moehring ab. Unsere gegenwar-

tige Nomenclatur verewigt daher ein doppelles Unrecht Linné s, gegen Micheli und

gegen Moehring.

Unter dem Namen Zostera marina sind vielleicht noch jetzt mehrere sehr âhnliche
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und scln\i('riger zu unterscheidonde Arten verborgcn. In neuester Zeit tiennte Reichen-

bach die Z. marina anijustifolia FI. Dan. lab. 1501 ab, woriibcr dossen Icônes FI. Germ.

nacbzuscben sind. Die Z. angustifoUa Rchb. kommt , nacb Fruchtexemplaren im Herba-

rium der K. Akademio, auch in Sitcha und Unalascbka vor, in Gesellschaft einer anderen

Art mit gezahnten Blatlern, deren Frùcbte mir noch unbckannt blicben. Nacli R. Brown
ist das Vorkonimen der Z. marina an der Kiiste von Van Diemens Land noch zweifelhaft.

Aus ilem Mittelmeere sah ich bisher noch kein sicberes Excmplar der Z. marina oder

angustifolia. Die angeblich so weile Verbreitung; der Z. marina konnte daher nocli Ein-

schrankungen unterliegen.

Unzweifelhaft von Z. marina verschiedcn , obgleich noch von Kunth damit ver-

wechselt, ist Phucagrostis minor Cavolini 1792 c. icône oder Zostera minor Noite, ein

sowohl in Riicksicht auf Cavolini's INomenclatur, als in Vergleichung mit Z. marina sehr

zwcckmassiger und der alteste Species-Name. Siehe Reichenbach's Icon. FI. Germ. und

Ilornemann (1832) in der Fi. Dan. tab. 20'i'l, wo die von Cavolini so deutJicb abge-

bildelen und als lietinacula beschriebcnen Schuppen an den Randern des Fruchtbiattes als

sicheres Kennzcichen der Art erkannt worden sind , womit auch meine Beobachtungen

ùbereinstimmen. Ilieher gehort die bei Kunth verzeichnete, hiichst ungeniigend von Ucria

(1796j beschriebene Zostera nodosa nach dem Zeugnisse von Gussone (FI. Sic. Syn. II

p. 565), weicher den Namen von Ucria beibehalt, und hicrzu ausser dem sicheren Syn.

von Gupani Pamphyt. sic. II (1713) tab. 191 noch ein zweites: Jlga gramineo folio ii-

trariorum Cap a ni liorl. Catli. suppl. ail. (1697) p. 6 citirt. Dass auch Roth's Zostera

nana FI. Germ. I (1827) dieselbe Pflanze sei, war durclf das Citât der FI. Dan. tab. 1501

bei Roth, ctwas zweifelhaft geworden; ich glaube den Grund hiervon im Ilerbarium von

Mertens erkannt zu haben, vs'oseibst ein Exemplar Hofman-Bang's als «Z. marina car.

angustifolia FI. Dan. tab. 1501 von Hofmansgave » bezeichnet, liegt, welches wirkiich Z.

minor Nolte ist. Ilornemann hat in der FI. Dan. wahrscheinlich dièse Pflanze urspriing-

lich unter seiner lar. angustifolia gemcint, indem er gleichfalls den Fundort Hofmansgave

citirt; bildete aber auf Tab. 1501 ein Exemplar (aus Jiitland?) ab, welches kaum Z. mi-

nor sein kann , wohl aber Reichenbach's Z. angustifolia. Unter der Ueberschrift «Zo-

stera nana IMertens» und dem zugefiigten Roth'scben Citate liegen zahireiche Exemplare

von rSorderney in Mertens' Ilerbarium, und dièse sind ohne Zweifel Z. minor Nolte.

Phucagrostis major Cavol. 1792 ist eine andere , von Cavolini entdeckte und zu-

erst gut beschriebene, auch bildlich dargestellte und mit Analysen beider Fructifications-

organe versehene diocische Zosteracea. Cavolrni glaubte eine Stelle bei Theophrastus

auf sie bezieben zu diirfen. Ko ni g hat 1806 diesen INamen verworfen und in Cymodocea

aequorea verandert, indem er sagt: this new genus, in opposition to his Phucagrostis Théo-

phrastî minor {Zostera) , M. Cavolini has called Phucagrostis Theophrasti major , but as

this name may rank, in botanical nomenclature, with «planta innominata» and similar de-

nominations, that of Cymodocea is proposed in its stead. Hier hat Konig drei Fehier be-
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ean^en : 1. das Citai vordreht , denn Cavolini nennt die Pflanze wirklich Phucagrostis

major und setzt niir als Autor «Theoplirasti» mit einer andern Schrift gedriickt, bin-

ten an; 2. hat Ko ni g aucli hier, wie bei Posidonia , den Spocies-Namen umgcandcrt ;

3. bat den historisch begriindeten oder wenigstcns friiber gebildeten und bereits vorhan-

denen Namen Phucagrostis ganz verworfen , statt ilin zu rcforniiren auf Grundiage der

von Cavolini damais ganz allein aus Autopsie gekannten Pllanze , indem Konig aller-

din^^s aus der Darstellung bei Cavolini richtig einsah, dass sic mit Phucagrostis luinor

nicht ia einer Galtung bleiben konne. Kouig's Nomenclatur ist zwar von Sprengel,

Endlicber und Kunth adoptirt worden , aber andererseils ballen den Namen Cavoli-

ni's mit mchr Recbt aufrecbt : Willdenow in Spec. pi. IV, 2, p. 6^9 (1805 nach

Pritzel, 1807 nach DecandoUe); Persoon 1807; Giordani suUa Posidonia e Phucagr.

nelV Eseulap. napolit. VIII p. 321; Tenore Sylloge p. kl^ ; Gussone FI. Sic. Syn. II

(18'+3) p. 56'f et Add, p. 878. Die Abbildung bei Konig ist nur eine Copie von Cavo-

lini's, so wie jene in Usteri s Annal, bot. p. ^2 tab. 3. i\ach Gussone soll bieher

geboren : Àlga anguslifoUa iitrarioniin Cupani liort. Cath. suppl. ait (1G97) p. 6. Dièse

Zosteracea des Mittelmeeres scheint noch bis jetzt eine grosse Seltenbeit in den Muscen

Europals zu sein; sie fehlt in den biesigen Sammlungen. Kunth fiihrt an, dass sie aus-

ser dem IMittelmoere auch im Océan vorkomme , ^\omit er \\ahrscbeinlith die Kiiste der

Vorderindischen Ilalbinsel meint, indem er ein von Wight erhaltenes, etwas abweichendes

Exemplar, beschreibt.

Phucagrostis antarclica (Lab illard. N. IIoU. II, 180G, p. 116 tab. 264^ sub Ruppia)

ist nach der Analyse von Gaudichaud in Freyc, it. bot. tab. 'iQ , fig. 2 und der Mei-

nung Endlichers und Kunth's kaum generisch von Phucagrostis {major) verschieden,

doch ist bisher nur die Anlheren tragende Pflanze entdockl worden , so dass eine kiinf-

tige Wiederherstellung der Gattung Àmphiholis Agardh 1824. oder Graumïdlera Rchb.

1828 nicht unmogiich sein diirfle. 'In der Ca volinischen Abbildung von Phucagrostis

major scheint zwar die zusammengesetzte Anthère im Ganzen aus nur 4 Fachern zu be-

stehen , aber in der Beschrcibung sagt Cavolini deullich «antherae k connalac , hilocu-

lares,» so dass also auch hier kein Unterschied von der Darstellung bei Gaudichaud zu

entdecken ist. Die Zabi der Anlheren isl bei Kunth undeutlich.

Bedeutend verschieden von den bereits erwahnten isl Zostera oceanica Linné 1767.

Den alteren Botanikern war sie ebenso oder noch besser bekannt, wie Z. marina, da sie

im Millelmeere hauGg auftritt. Lobelius (icon. 2, 248), Dalechamp und J. Bauhinus

kannten noch nicht die Fruclificationsorgane. Dièse wurden zuersl von Cupani in Pa-

lermo 1696 und von Cestoni in Livorno 1697 entdeckt , von Ersterem als Jlga cum

suo porno hucusquc ignoto im Pamphyl. sicul. II, tab. 190 beschrieben und abgebildet, von

Letztercm an Vallisneri geschickl , der sie 1733 in seine Opéra I, p. 215 aufnahm.

Aber erst Cavolini gab in seiner trefflichen Abhandlung, die in Ncapel 1792 erschien,

den geniigendsten Aufschluss Uber die Fruchtorgane und wies zugleich nach , dass dièse
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Fflanze die bei Theophrastus erwahnte Zoç)iqcc sei , welcber bcreits die Fiiichte a!s

Meeres - Eicbeln vom Ilorensagen kannte. Ueber den Namen dieser Alge berrscbt eine

grosse IMeiiiungsverschiedenbeit. Cavolini, ^\elcher sich am meisten um sie verdient ge-

niacbt bat, sagt : Zosterae . . . sutiin noiiien cetustate honestissinmm , reWjiose assenaiulitiii.

VVeil jedoch Linné als Zostera , nacb den Gattungsmerkmalen , und als typiscbe altère

Species, IMoebring's Ruppia iZostcra marina) bereits aufgestellt batte, und Z. oceanica

niir aus dem Citât: Zostera pericarpiis peditnculutis vlkacformihus Gérard FI. Galloprov.

(176l) p. 121 (nicbt Gouau, wie Ko ni g' sagt) kannte, so trennten die spiiteren Botaniker

dièse letztere Pflaiize von Zoslera als besondere Gattung ab , ohne Riicksicbt auf den

von Cavolini gewabltcn iiltesten, bei Theopbrastus vorkonimenden Namen. So nannte

sie Konig' i806: Posidonia, indem er bodnuerle, dass der Name Caulinia, den er dafiir

am geeignetstcn bieit, bereits von \Vill(lenow 1798 fiir die von Najas major abgetrennte

Najas miiior und andere zwei Arten vergeben war. Nun vereinigten aber R. Brown und

Kuntb die Caulinia V^'illd. abermals mit Najas, und R. Brown reslituirte fiir Posidonia

den Namen Caulinia (oceanica), welcber bereits von Decandolle 1805 und Persoon

1807 gebraucbt worden war, den aber Willdenow 1807 nicbt gelten lassen konnte,

sondern dafiir Kernera (oceanica) setzte. Die Entscbeidung^, ob Willdenow Recbt batte,

die Gattung Najas zu tbeilen, ist eigentlich erst spater durch den verschiedenen Bau der

Anthère von Caulinia nach Scbkubr und Schwabe einerscits, und von Najas major

nacb IMicbeli und Al. Braun andererseits mehr zu Gunslen Willdenow's ausgefallen^

so dass Iloffnung vorbanden ist, die Complication mit Caulinia Mcincb 1802 = Kenncdya

Vent. ISO't zu beseitigen. Aile dièse Scbwierigkciten in der VVabl der Nomenclatur wa-

rcn durcb die Reformation der Gattung' Zostera im Sinne von Cavolini vermieden wor-

den und gewi'ss bat man ohne Noth den Species - Namen Linné's «oceanica» verworfen.

VVenn auch die Z. oceanica von der Siidkiiste Neuhollands und Van Dicmeus Land nach

R. Brown, durch die Zabi der Bliithen von der typiscben Pflanze des Mittelmeeres ver-

schieden sein sollte, so bleibt noch ihr Vorkommmen bei Cadiz und Biaritz , nach Exem-

plaren im Ilerb. von Mertens, gesichert und nacb Reichenbach (FI. Germ. excurs.) findet

sie sich noch in Ilolland. Der Name Taenidium oceanicum) ist erst durch die Ilerausgabe

der IMicheli'schcn Arbeit in Targioni-Tozzelti's Catal. Veget. mar. 1826 p. 80 tab. 1

zur Oeffentlichkeit gelangt. Andere bei Kuntb nicbt erwahnte Nachweise finden sich in

Ginnani Adr. p. 26, tab. 28 n. Gk ; Ucria II. Pan. (1789) p. 390; Cosentino, ««oce

ossenazioni e ricerche sulla Zostera ozeanica 1828; unter d. N. Caulinia oceanica in Te-

nore Jet. Acad. Neapol. 1838 V, 279 c. icon. et Ejusd. Suppl. V ad FI. Neapol. (l8^2)

p. 45; Gussone FI. Sic. Sjn. H (1843); Posidonia Caulini Rchb, Icon. FI. Germ. VII

(1845) p. 3, tab. V.

Das der Zoslera oceanica in der Tracht sehr ahnliche «Turtle grass» Patrick

Brown's von Jamaica oder Thalassia testudinum Konig' 1806, ist auf Grundlage eiues

(^ Exemplares von Antigua , von Solander und Konig zur Aufstellung: der neucn Gat-
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tung TJialassia benutzt woiden. Sie unterschcidct sich von allen iibrigen tluich das Auf-

treten einos, (ast ein halb Zoll langen, dreiblatlrigen Peiiantbiums , innerhalb welchem 9

silzeiide Antlicren, von derselbon Lange wie das Perianlbiuui, dicht nebon cinander steben.

Es ist aus der Beschreibung nicht zu ersobcn , ob nicbt vielleicht die l'erianthiuuiblatt-

chen als Dockblatter und die ganze Blume als ein Aggregat von 3 triandriscben apelalen

Bliitbon zu erklarcn sei. Konig findet aiich im Habitus , Dioecie und den Antberen eine

Annaberung zu Phumyroslis major.

Es scheint jelzt sehr unwahrscheinUch, dass die Zosterae dos rothen Meeres : ciliata,

stipulacea und bullosa, zur Gattung Thalussia, wozu sie jelzt gerechnet werden, geboren.

R. Brown sagt (Piodr. FI. N.Holl.), Z. stipulacea Forsk. sei der Caulinia o^alis verwandt;

Caul. ovalis R. Br. und C. spiniilosa R. Br. bat man fiir Aiten der Gattung Halophila

erkannt. Aus diescm Grunde, wie es scbeint, versetzt Endiicber die so wenig bekannte

Barkania Ehrbg. 183^- zu Halophila, denn Ebrenberg erkliirt selbst die Zostera bullosa

fiir seine Barkania, und Z. stipulacea ist von ibr kaum als cine gule Art zu unterscbei-

den. Reichenbacb biilt die Barkania (Conspect. 1828 und Jlerbarb. t8'i^2) fiir eine Zo-

steracea. Ebcn so unbekannt ist ruir die Schizotheca Hemprichii Ebrbg. iS'ik aus dem

rotben Meere {Zosl. ciliata?) mit grosser vierspaltiger und meist viersauiigcr Kapselfrucbt

und Phucagrostis abnlicben Bliittern. Vergl. meine Abhandlung ùber die Végétation des

rotben Mccres S. 8.

Nocb unbekannter sind die Zosteraceae Westindiens , deren scbon Sloane und P.

Brown erwabnen. Sloane unferscbeidet : 1. Jlya anrjuslifolia vitrariorum Catal. Jam.

(1696) p. 5 ; Hist. Jam. I (1707) p. 61. num. XXIX excl. sjnn. ad Zost. oceanicam spec-

tantibus , welclie Patrick Brown Hist. Jam. 1789 p, 71 : Alga 1, foliis fere linearibus

aTurlle yrass" nennt. Konig erklârt beide Synonyme fiir seine Tlialassia tcstudinuin, wo-

mit das, was Sloane iiber die Breite der Bllitter sagt, iibereinstimmt , wenn auch der

einheimiscbe Name nicht ausscbliesslicb dieser Art zukommt. Sloane fand sie haufig im

sumpfigen Meeresgrunde am Point Pélican bei Port Royal (Jamaica). 2. Jlga marina gra-

minea angustissimo folio, Sloane Calai. Jam. p. 5 et Hist. Jam. 1. c. n. XXX. im Meeres-

auswurfe mit der vorigen. 3. Àlga juncea siée juncus marinus radice alba genictilata

uManati grassn Catal. Jam. p. 5 et Hist Jam. p. 61. n. XXXI tab. 22 fig. 5, wozu

Sloane citirt : Corallina vel potius Alga noclosa, citrariorum aemula segmentis tubulosis,

the Minitlee grass Jamaicensibus dicta Pluck. Almag. p. 119. Aus der Abbilduiig ist

nichts zu erkcnnen ; die Bliitler werden bescbrieben als runde griine Binsen von der

Lange einiger Fuss, nicbt so dick wie eine Huhnfeder. Sie treiben bàufig langs der Kiisle

von Jamaica bei Point Pedro umher. P. Brown 's Synonym ist der flacbcn Blatter bal-

ber zweifelbaft.

Zostera uninervis Forsk. et Vahl ist selbst als Zosteracea zweifelbaft; man kennt sie

bloss im stcrilen Zustande.
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Thalassia citrariorum Persoon Enchir bot. Il (1807) p. 563 ist Thaï, testudinum

Konig 1806, nicht Kiinig-, wie Sprcngel, Kuiith und A. immer schreiben.

JmphiboUs zosterifoUa A g. Spec Alg. I (1822) p. 475 wird von Kuntb unci A.,

sogar von Agardh selbst (Syst. Alg. p. 192) mit Riippia (oder Caulinia) antarctica iden-

tifiziit; in den Verbesserungcn zuni Syst. Alg. p. 312, die man wahrscheinlich iibersehen

hat, eiklai't Agardh letztere Pflanze fiir verschieden und synonym mit Amphiholis bicor-

nis Ag 1822. I. c.

Caulinia scrrulala R. Br. 1810 von der Siidkiiste NeuhoUands wird von R. Brown

als unzwcifelhafte Art von Posidonia oder Taenidium betrachtet. Bliithen und Fruchtor-

gane sind noch unbekannt.

Zostera serrulati Targ. Tozz. 1826 ist nur steril bckannt. Targioni-Tozzetti zieht

dazu vermuthungsweise Caulinia serrulata R Br. In Sitcha oder Unalaschka wachst eine

Zosteracea vom Aussehen der Z. marina, deren 5 nervige 1 Linie breite Blatter am Rande

fein gosjigt sind; die Blattscheiden sind kawm 1 ZoU lang, 1
'/^ Lin. breit und losen sich

spater faserig auf ; das Rhizom ist dicht rasenartig, verdeckt, die Auslaufer sehr kurz, eine

Menge dicker Wurzeln treten aus demselben bcrvor ; leider fehlen die Fruchthalme.

Taenidium acuminalum Targ. Tozz. 182G ist eine sehr zweifelhafte neue Art, viel-

leicht bloss Zostera marina.

Tulasne hat ferner in seincr Monographie der Podostemmaceae (Annal, se. natur.

18V9 XI, p. IIV) zwei Gattungen mit Sicherheit ausgeschieden und den Monocotyledonen

zugewiesen, Ualophila und Diplanthera , beide von Du Petit -Thouars aufgestellt. Die

erstere recbnete Endiicher, die letztere Meisner zu den Podostemmaceen. Diplanthera

{[Module Endl. Suppl. I.) ist bereits von Endiicher unter die Fluviales gcbracht wor-

dcn und kanu leicht unter die Zosteraceae eintreten ; man kennt bislicr bloss die r^

Pflanze , die im Meere an der Kiiste Madagascar's wachst und in manchen Stiicken mit

Phucagrostis major verglichen werdcn kbnnte , aber nur 2 zweifiichrige Antheren auf ei-

nem Staubfaden triigt. Ualophila hat einen sehr abweichenden Bau der Fruchtorgane von

allen bekannten Zosteraceen, liisst sich aber auch andersvvo kaum gut unterbringen.

Ueber die Zosteraceen der Vorwelt fîndet man die vollstandigsten Nachweise in Un-

ger's Chloris Protogaea (18V7) p. k5 — 69. Ich finde jedoch nothwendig zu bemerken,

«lass die daselbst augefiihrte Abhandiung Isaac Lea's a Synopsis of the family of Naïa-

des , Pbilad. 1836 in 8° (worin 35'f lebende und fossile Spocies) , welcher Unger ver-

geblich nachforschte , in den Transact. of the American Philos. Society , Vol. V , New

Ser. p. 23 abgedruckt ist , aber nicht in unser Gebiet gehort , da sic die gleichnamige

zoologische Familie der Naïades [TJnio etc.) zum Gegenstandc hat; ein wiederholter Beieg

fur die Unzvveckmassigkeit gleicher Namon in der Botanik und Zoologie.

Ueber die Entwickelungsgeschichte der Zostera marina und den genaueron Bau ih-

rer Fruchtorgane hat vor kurzem J. Gronland in der Bot. Zeitg. 1851 S. 185 — 192

Taf. IV sehr schatzenswerlhe und. in dieser Richtung bisher noch nicht vorhandene Un-
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tersuchungen vcrofientlicht. Die Erklarung der Fig 32 a, 33 — 35 d, c ist aber undeut-

lich ebenso die Eiitstchung des Embryoblaschens *). Richtig ist die Darslellung; des Pol-

lens , welche jedoch bereils fiUhcr von Frilzsche in den Méni. présentés à l'Acad. de

St.-Pétersb. Vol. III, 703, tab. HI fig. 1 — ^* geliefert wnrde. Selbst an den trockenea

Antheren kann man sich noch iiberzeugcn , dass man hier (und ^\ahrscheinlich auch bei

allen Zosteraceen) sehr unrichtig von einem Pollen confctroideum spricht und dass die

Fi». 8 a in Nées Icon. gêner. FI. Germ. nicht in der Natiir besteht.

Aus dem Vorhergehcndcn siebt man , dass die Kenntniss diescr Gruppe nur sehr

langsam fortschritt. Meines Wissens ist auch nur noch im J. 18^0 ein bedeutender Zu-

wachs hinzugekomnien , Phyllosi,adix Scouleri Hooker FI. bor. Amer. II p. 171 tab.

186, vvelcher noch in Kunth's Enuni. fehit und von Hooker folgenderweise beschrie-

ben wird.

Piiyllospadix Nov. gen.

Dioiciis ? Masc ? — Foein. Spadix e spatha cunata {foliontm basi) inilusa, canali-

cnlata, liinc supra florifera, marginibus fuliiferis, foliis seit sqiioiiiis oblongis subimbrica-

tis ; floribus midis, série singula subimbricatis , sessilibiis. Oiarium sessile , lato - ovatum,

siibrjlobosiim. Stylus braitisculus , crassus. Stigma capiUilum. Fructus— ? Ilerba orae occi-

denlalis Americae borealis , aqualica , radiée nodosa , fibris albidis ccteruin foliorum reli-

quiis, i'estita. l'aules brèves, vuginali. Folia linearia, elongala, grai/iina, subcoriacea, sicci-

tate nigrescentia , neirosa , obscure costala integerriina. Spatha lata , coiuoluta , cunata

,

spadicein includeni.

1. P. Scouleri Tab. 186. — Ilub. Blindas Island in the Colitmbia River MF. Ame-

rica. Dr. Scouler. — Tliis is a second ncw geniis of Najades , uhic/i lias reuarded Dr.

Scoiiler's researcltes in the norlh-wesl shorcs of America. Ils nearest affinity is doiibtless

with Zoslera
,
from which the separeted maie ftowers , the single style and stigma , and

the curions Icafy border to the spadix , will at once distinguish it.

Ich babe diesc Fflanzc nochmals auf Tab. I abgebildet und zum Gegenstande mei-

ner Untersuchiing gewiihlt , weil das mir vorliegende Material niicli in Stand setzt , die

Kenntniss derselben in mehrercn Stiicken wesentlich zu vervoilstandigen . obgleich mir

ebenso wie Hooker die Antheren tragenden Halme unbekannt geblieben sind. Ich glaube

kaum, dass das vorliegende Exemplar von der Hooker'schen Pflanze auch nur als Abart

verschieden ist, obgleich es nicht von demselben Orte abstammt, eine vvahre Meerespflanze

ist und nicbts weniger, als ein stigma capilatum und flores singula série subimbricatos be-

sitzt. Die Abbikiung und Beschreibung bei Hooker stellt bloss eine Entwickelungsstufe

des Phyllospadix dar , welche die Mitte zwischen dem bliibeiulen und dem fruchttragen-

den Zustande hait. Richtig erkannt bat Hooker die Affinitat mit Zostera (minor) und

*) Vergleiche : Hofmeister. Ziir Enlwickelungsgeschichle der Zostera, in d. bolan. Zeitung, 13. Februar 1852, S.

121, m. Taf. ; eiue Abhandiung, die mir erst zukam, als bereits Obiges geschrieben und der Âkademie rorgelegt war.
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den generischon Unterschicd von dcrscibcn durch den ficderblattrigcn Spadix iind die ge-

trennten Geschlcchtsorgane, deiin gniiz einzein stehcnd ist bisher die Angabe R. Biown's
gcblicbcn , dass auch boi dcr Gattung Zostcra zuweilen u flores dioici» voikommen.

Die abgcbildete Pflanze , wclche nur cinen Theil oines ziisammenbangenden Rasens

ausmacbt, ist voii Wosncssenski Ende Juli 18?t0 auf Steinon an der Kiiste Ober-Kab-

fornicns obnweit der Miindiing des Musses Slavjjinka in 38" N. B. gesammelt worden. Sic

lebt im Meere, wovon man sich nocb an dcni getrocknelen Exemplare durcb den starken

Salzgcschmack und die vielen an den unteien Tbeik'n festsitzenden Sertularien - arligen

Riyozoen uberzeugen kann ;
gegen die Riattcnden ,zu findcn sich kleine parasilirendc

Exemplare von Porphyra. Es kann daher kein Zweifel iiber die wabre Zosteren - Natur

von Seile des Standortes aufkomnien , vvobi aber mocbte die Oregon'scbe Pflanze kauni

aus dem Siisswasser slammcn. Die eingoborenen Indianer von Ross nannten sie : Tsuoli.

Die Lange der Pflanze bis zu den abgerissenen Blattenden betriigt an 3 Fuss. Sie bil-

det cinen dicbten Rasen, indem das VVurzelgeflecht aus eineni slark venistellen, rôbrigen,

kurzknoligen , '^ — '^ Zoll dicken kriechendon Stengel besteht. Hier und da treten

kurze unveriisfeUe dicke Wurzelfasern liervor. Die Verzweigungen sind zuweilen so dick

,

vvie der Stengel, unten mancbmal deullicb mit dacbziegelfôrmigen kurzen Scbuppen, oben

mit ausgebloichten dicbten Fasern, Resten zerstbrter Blatiscbeiden, besetzt. Die jlingeren,

ebenfalls sebr kurzen Zweige endigen sich in einen stcrilcn Biischcl von 5 — 6 Blattern.

Die jUngeren Blatter sind, vvie bei den Grasern, von den iiltercn miltelst ihrer Blatiscbei-

den am Grunde eingescblossen. Die Lange , bis zu vvelcher die Blatter an ibren Riindern

scheidenarlig gefliigelt sind, ist verscbiedcn ; an jungeren Zweigen messen die Blatiscbei-

den l'/j — bis 2 Zoll, an jilteren 3, k, an den altesten bis 10 Zoll. Der mittlere flacbe

Theil der Blattscheiden gebort dem Blatte an, dessen Consistenz und Farbe von aussen er

hat , die Innenseite ist blasscr und doullicber mit 3 Nerven durchzogcn ; der an beiden

Seiten eingefaltete Theil stellt einen blassen bautigen Blattrand dar , der an der Gclenk-

stelle der Blattscbeide und des eigenllicben Blattes in zwei ziemlicb deullich vorlretende,

fast 1 Linie lange Oehrcben sicb endiget. Die aufgorollten Blattscheiden sind 1 '/^— 2 Li-

nien broit. Die Ligula ist sebr kurz ; die Vcrbindung des Blattes mit der Blattscbeide ist

daucrhaft ; die Uebergangsstelle ist an der Riickseile des Blattes durch eine knotenartige

Leiste bezeicbnet. Die Blatter selbst sind nirgends iiber ^^ Linien breit, am Ende, wel-

ches nur bei jungen Zweigen zu seben ist, stumpf, obne Spur von Zahnchen, von fester

Consistenz, undeutlich 3nervig, olivengriin, im trockenen Zustande schwarz.

Die bliibenden und frucbttragenden Zweige baben ein ganz verschiedenes Ausseben

durch ibre entwickelten Stcngelglieder und breitere Blattscbeide , in welcher der blattar-

tige Kolben mit den Ovarien eingescblossen ist. In dem untersuchten Rasen fand ich

bloss 3 solcher Zweige , einen mit jungen Ovarien und zwei iiltere mit Friichten vom

vorhergebenden Jabre. Dièse Frucbtbalme sind plattgedriickt , 1 '/j — 2 Zoll lang , mit 2

bis 3 Knotcn , aus welchen Blatter enlspringen. Der unterste der drci Knoten ist enlwe-

Mém. se. natur. T. VU.
"
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der im Rhizom vcrsteckt oder nur 2 — 5 Linicn horvorgetretcn ; das dazu gehorige Blatt

ist meisteiis zcrslort, in Fasorn aufgclost odcr nur wenig entwickclt, kurz. Dassclbc scheiut

auch oft noch beini zweiten Knoten der Fail zu sein. Die Dlattscheide {spatha) des ober-

sten Knotens , wolcher V2 ^~ * ^^11 vom zweiten entfornt ist , weicht von allcn iibrigon

dadiircli ab , dass sic nur einmal , nrinilich an deni Miltelnerv zusanimengefaltot ist , da-

hcr merklich breiter sich gcstaltel; aufgefaltot ist sic nicht oder nur uni eine Linie brci-

ter , Tvic die iibrigen Blattscliciden , also 3 — h Linien ; das dazu gehorige Blatt misst

nicht iiber "2 F'iss.

Der jungc Bliithenkolben (spadix) ist ganz eingcschlossen in der obersten Biattscheido,

blattartig, 1 ZoU lang, 1 Linie breit, 3nervig, iind an dem iMittehierv der Lange nach

zusanimengcfaltet. Beide Blinder des Spadix sind in g'cichen Abstanden besclzt mit 8

Paar abwechselnd und senkrecht stehender langlicher oder linearer Deckblattchen von

ctwa 3 Linien Lange und '/^ Linie Breite. Der obère Rand der Deckblattchen iibergcht

unmittelbar in dcn Rand des Spadix , der uiitcrc oder liefer stehendc Rand umspannt jc-

desnial ein Ovarium zuni Theile , indem cr sich etwas cntfernt vom Rande des Spadix

eiuhcftet. Das freie Ende jedes Deckhiattcbens bat eine schief eingebogene Spiize.

Die Ovarien sitzen an der inneren FlJiche des Spadix, abwechselnd in zwei Reihen,

der Zabi nach entsprechend joner der Deckblattchen. Sie sind eifôrmig l;ing!ich
,

gegen

dcn Griffel zu verschmalert. Der kurzc Griffel theilt sich in 2 lange Narben , von wel-

chen er durch ein Gelenk getrennt ist. An dieser Sicile brechen die Narben spiiter ab ;

das was Hooker fiir ein stigina capilalum ansah , war-die Gelenkllache des Griffels. Die

Narben zeigen unter dem Microscop einen scharf abgeschnittenen Rand obnc Sammel-

haare-, sie sind weich und spalten sich comprimirt der Liinge nach. Die verschiedenen

Membrauen des Ovariunis lassen sich nicht niehr sicher erkennen.

Die vorigjahrigen slehengebliebenen Fruchtkolben unterscheiden sich von dem jungen

cIk'U bescbriebcnen nur dadurch, dass sie ein wenig aus ihrer Blattscheide hervorgetretcn

und etwas griJsser sind. Aile Ovarien bis auf ( oder 2 waren fehlgeschlagen und als

Stummel iibrig geblieben. Die wenigen ausgebihleten Friichtc hatten aber eine von den

Ovarien ganziich verschiedeno Gestalt ; siehc Tab. If, fig. 5, 6, 8. Ihre Befestigung am
Spadix ist sehr fest und auf eine kleine Stelle an der inneren oder Bauchseite der Frucht

(wenn der Spadix als Axe gilt) heschrankt; fig. 6, 8. Das Carpeilblatt ist von lederartiger

Consistenz , braunschwarz , an der Riickensoite mit einem vortretendea Kiel versehcn , an

der Bauchseite gewolbt, in der [lauptform umgekehrt eifôrmig. Beim Abpriipariren dersel-

ben erkennt man, dass sowohl der Griffel, als auch die Riinder und die sonderbar geform-

ten zwei schenkeiarligen Verlangerungen nach unten, die im unreifen Zustandc noch ganz

fehleii
,

ganz allein durcli das Carpelll)lalt gebildet sind. Unter diesem kommt (fig. 9)

eine zarte weisse, nur locker mit dem Carpellblatte verwachsene Membran zum Vorschein,

die aus mehreren Schichten liyaliner, dunnwandiger langlicher Zellen (fig. 15) zusammcn-

gesetzt ist und einen geschlossenen Sack bildet , dessen scitliche Kanlcn lange braunc
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parallèle Fasern von derber Textur in die schenkelformigen Forisatze ausschickon. Der

Sack seibst hat die Wcile des Miltelstiickes vom Carpeilblalt , ist aber an der Riicken-

scite ohne Leiste, an der Dauchseite rinncnformig- vertieft bis zur derben kurzen Placenta

[umbilicus Cacol.) , an welcber der unvollstandige Same aufgeliiingt ist (fig. 10), welcher

iiicbt die ganze Iloblung des Sackes ausfiillt.

Der Sanic ist 1 \/^ Lin. lang , mit einer olivenbraunen , ziemlich dicken , aufgeweicbt

leicht ablosbaren Haut iibcrzogen, die aus niedrigen dickwandigen Zellen bestebt (fig. 16).

Entweder haftet noch an dcmselben die Placenta (fig. Il, 12), odcr ist bereils getrennt

«nd an dieser Stellc flach vertieft (fig. H). JXach Entfernung der Samcnhaut bleibt ein

weisser Kern iibrig, welcber mehr oder vsenigcr breit umgekehrt eiformig, an der Riicken-

seite ge\\c)lbt, an der Bauchseite mit zwei gewiilbten Erbabenbeiten versehen ist, die iiber die

Halfte des Kernes einnehmen. Unter diesen llockern befindct sich eine erubenformiee Ver-

tiefung, wo nach der Analogie mit Zostera, der wesentlichste Tiieil des Samens : das lange,

zuerst nach abwiirts laufende, dann sich umbiegende Keimknbspchen [pluinula, gemmula] mit

den k ersten Blatlern ini Inneren, stehen miisste, von welchem aber hier keine Spur vorhanden

war. Vom Samen batte sich daîier in unserem Falle nichts, als der grosse und im Durch-

schnitte iibcrall homogène kernige Theil entwickelt , den man bei Zostera verschiedent-

fich : emhryo (Endlicher), vadimla (Richard), cotylédon (Hooker), cotyledones Uni coaliti

(Cavolini) genannt hat. Da nun die Anwesenheit Antheren-tragender Kolben in der Nahe

der $ Pflanze sehr zweifelhaft bleibt, so liegt die Vermiithung sehr nahe, dass hier einige

Friichte sich ohne vorhergegangene Befruchtung entwickelten ; widrigenfalls nicht einzu-

sehen ware , ^varum nach Eindringen des PoUenschlauches sich der wichtigstc Theil des

Samens nicht gebildet hat.

ERKLARUNG DER ABBILDUISGEN.

Tafel I.

Eine Rasen - Portion des Phyllospadix Scoideri mit 2 vorigjahrigen Fruchlzncigen.

In natiirlicher Grosse.

Tafel II.

Ein sehr junges Frucht-Exemplar , in natiirlicher Grosse.

1. Junger Fruchtkolben derselben Pflanze aus der Scheide herausgenommen ; in natiir-

licher Lage und Grosse.

2. Derselbe aufgefaltet und von der Riickenflache besehen ; in natiirlicher Grosse.

3. Die vorige Figur , von der Innenseite ; dreimal vergriissert.

k. Das oberstc jiingste Ovarium von der vorigen Figur, mit den Narben ; 25 mal ver-

griissert.
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5. Reife Frucht von dcr Riickenseite, in natiirlicher Grosse. Von deni auf Taf. I abge-

bildeten Exemplare , wie aile folgeuden Figuron.

6. Dieselbe von der Bauchsoite ; die lit-festigungsstelle am Spadix ist durch einen klei-

ncn ovalen Ring angedeutet. In natiirlicher Grosse.

7. Horizontale Projection der vorigen Figur.

8. Die Fig. 6 in zwcimaliger Vergrosserung.

9. Die Frucht von der Bauchseite, nach Wegnahme der aussern hornartigen Schicht

des Pericarpiunis. Man unlerscheidet die Placenta. Zweimal vergriisscrt.

10. Ansicht des hiingenden Samens , nachdem der grossie nicht angewachsene Theil des

zarlen Integumentes, bis auf eine Portion an der Placenta, weggenommen war. Zwei-

mal vergrossert.

11. Same von der Dauchseite , noch iiberzogen von dcr gefarbten Samenhaut , und ver-

bunden mit dem Samenlialter. Viermal vergrossert.

12. Derselbe von der Riickenseite. Viermal vergriisscrt.

13. Derselbe Same von der Bauchseite, nachdem die gcfiirbte Samenhaut abgelcjst vvor-

dcn ist. Viermal vergrossert.

W. Ein andcrer Same von der Bauchseite, noch iiberzogen von der Samenhaut, die sich

eng an die zwei Lappen und die grubenfcirmige Verliefung anschliesst. Viermal ver-

grossert.

15. Eine Partie des zarlen, weissen Integumentes der Fig. 9, 10. Zwanzigmal vergrossert.

16. Ein Stiick der gefarbten Samenhaut , deren Langsrunzeln nur bei schwachen Ver-

grosseriingen deullich sind. Ilundertachtzigmal vergrossert.

% 2.

Stepliaiiocysfis osinundacea. Tab. III.

«Dolenduin est, quod Fuci singiilaris ejiisdeinque pcrpitlchri exemplaria omnia quot-

quot haclenus in Europam reportata sciiniis insigniler sint manca ; ut non modo radice

fructuque , sicut plurimi alii , leruin eliam toto fere caide careant , unde fit ut de habitu

et magnitudine uut de crescendi modo nihil sit cerli proferendum. n Dièse Worte Turner's

im J. 1809 sind fast unveriindert bis jetzt giillig und der von Menzies im Port Trini-

dad entdeckte und in Turner's Hist. F\icor. tab. 105 dargestellte Fucus osmundaceus

noch immer die Hauptquelle unsorer Bekanntschaft mit diesem Tang gebliebcn. Im Sjst.

Alg. 182V p. 287 fiigte Agardh zuerst einigc Worte iibcr die Friichtc binzu. Die Ex-

emplare, welche hierauf Douglas in iMonterrey fand und nach Europa sandle (eines kam
auch an die hiesige Akademie), waren ebensowcnig, ^vie die IMenzies'schpu vollstiindig,

sonst hiitten Ilarvej 18V0 und J. Agardh 1848 bedeutcndere Veriinderungen in dcr
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Turner'schcn Bcschreibung vorgoiiommcn. Demi man kann gegenwartig mit dcr grossten

VVahrscheinlichkeit annehmen, dass die obcren, von don IJiattern abgerissenen langen und

diinncn Zweige der Stcphwwcyslis osmundacea im Système als Cysloscira erpansa A g. Syst.

I82?i- et J. Ag. Spec. I, 226 = Blossevillea expansa Trevis. 18't5 = Sirophysalis ex-

pansu Kiitz. 184-9 und abermals als Cystoseira Douglasii Harv. in Beechey's Voy. (C8V0)

= Sirophysalis Douglasii Kiitz. 184^9 verzoichnet stehen. Ich vermuthe sogar, dass mau

noch cine vierte Species aus den obersten IJruchstiicken , welche keinc Blasenkelten mehr

bcsitzen , ab<?r doch noch hinrcichcnd lang sind
,
gcbildel hat , nàmlich Cystoseira tuber-

mlata A g. 182'i' = Blosse^illea tuberculata Trev. Nom. Alg. IB'i'S, wcnn gleich Agardh
aïs Vaterland derselbcn nmare australe» angibt. J. Agardh und Ilarvcy werden hieriiber,

nach Ansicht unserer Abbildung sell)st entscheidcn.

Ich lioffe daher , dass Kcnncr mit Zufriedenheit die Darstelhing eines voUstJindigou

Exempiares dieser iuteressanten l'flanze aufnehmen werden, obgleich es nach dem bemes-

senen Uaumc der Tafel nicht mciglich war, die ganze Liingc und Breite derselben wieder-

zugeben und viele Verastehuigcu des Stammes wegbieiben musslen, um das Bihl nicht un-

dcullich zu machen. Wosnessenski sammelte dasselbe im Juli 1840 an der IMecreskiiste

in der Gegend von Ross in CaUfornien. Die dortigrn Indianer nanntcn es nKchasipu.

»

Die VVurzel bildet eine dicke Scheibe von 1 Zoll im Durchmesser. Aus dieser cnt-

springt der Stamm, welchcr enlweder sogleich mehrere Aeste ausschickt, oder 2—3 Zoll

lang einfach bleibt. Die oberen Aeste stehen 3-5 Zoll von einander und sind mehr dicho-

tome Theilungen des Stammes von gleicher Stiirke (his Y^ Zoll), aber oft ungleicher Lange

und Blaltentwickelung. Stamm und Aeste sind durch die Narben der abgefalleneu Blaltcr sehr

tief ausgezackt. Aus dies«n INarben erkennt man die Blattstellung y^ , die nach oben zu

in Ys iibergeht, wodurch die Aeste durch die vorspringenden Zackcn eine k oder 3eckige

tiestalt erhalten. Die aussereu Riinder der Blattnarben sind durch steil aufsteigende Kan-

tcB mit der vierten Narbe verbunden , die aber bei den jiingeren Aesten mit 7g Stellung

ctwas nach der Seite gedreht ist, so dass hier mehr eine sehr stark aufsteigende Spirale

gebildet wird, die an den vorhaudenon Aesten nicht deutlich zu berechnen ist. Durch die

gelenkartige Einfiigung der Blatter an den Aesten ist eine scliarfe Granze z^vischen diesen

beiden Organen gegeben. Die iibrigen sind aber nur mehr Modlficationen des Blattes ;

denn der Mittelnerv des Blattes ist es, welcher die ausserordentlich langen fadenformi-

gen Zweige bildet, deren weitere Verzweigungen erst viele reihenformig verbundene,

dann wenigcre getrenntere Blason bilden, bevor sie in die einfachen, doppelten oder drei-

fach gefiederten Enden ùbergehen , die sich mit der Reife in Fruchtzweige umwandeln.

Eine solche Eorm , wic Turner als F. osmundaceits abbildet , kommt bei vijllig ausgebil-

deten Exemplaren nicht vor ; bei diesen sind die Blatter bloss einfach fiederschlitzig und

nur die obersten 1 — 2 Schlitze nochmals cingeschnitten. An unserem Exemplare sind die

Veriistelungen des Stammes mit çlen Blaltern , also der untere Theil , bis zu der Stelle,

\\o die fadenformigen Zweige beginncn, etwa 2 Fuss lang, der obère Theil 5 — 6 Fuss.
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Je naher die dùnnen Zwcige zuni Blatte stelien, dcsto grosser sind die Blasenketten. Die

Fruchtbelialter [receptacula) sind 1—2 Lin. lang-, (•if(3rmig--langlich, mit ciner Spitze sich

cndigcnd ,
gostielt und cnthaltcn mir iinrcife Spoien ; hohcr steliende receptacula sind

noch otv\as langer und schmalcr , so dass sehr wohl die von J. Agaidh hci Cyst. ex-

pansa angogebcnc Lange von 6 — 8 Lin. auch hier orreicht wcrden kann ; ferncr ziihlte

J. Agardli boi C. expansa bis i^- verwachscne Blasen und Ilarvey bei C. Douglasii k—
12 oder auch mehr , vvahrcnd bei unserer die langoren Ketton gewohnlich nur aus 8— 9

DIascn bestanden ; es kanien abor auch welche mit 9 und 10 ver. Dièse Unterschiedc

sind kaum von Bcdeutung, andere sind aus dor Beschrcibung dieser zwei Arten nicht zu

findcn. Beide Arten: C. expansa und C. Doiiylasii fand Douglas bei Monterroy und ehen

daselbst auch den F. osniniiclaceus. Es folgt hieraus , dass der Standort amare australe»

von C. expansa in A g. Syst. Aig. unrichtig ist und ein gleiches von der ebenfalls da-

selbst zuerst (aus dcrselben Quelle? Ilanke?) bcschriebenen Cystoseira tuherculata Ag.

zu vermutlien ist, deren Beschrcibung cinigcn jùngeren Fruchtzweigen unserer St. osmun-

dacca durchaus nicht widerspricht.

Die Gattung Stephanocystis ist von Trevisan aufgestellt worden und mir bloss durch

Meneghini (AIghe ital. 18V2 p. 32) und Endlicher (Suppl. III 18'+3 p. 31) bckannt.

Sie enthalt Cystoseira osmundacea und quercif'olia A g. Die erstere Art muss wohl als der

Typus gelten, weil die zvveite keine Blasen ausbildet imd so schon ctymologisch der Gat-

tung Stephanocystis widerstreitet. Ob dazu noch F. silicpiosus gerechnet werden kann, ist

sehr zweifeihaft; ausser den bei J. Agardh ausgesprochenen Bedenken habe ich noch

liinzuzufiigen, dass bei St. osmundacea die sogenannten Scaphidia an verschiedencn Stelien

unseres Exemplares nur Sporen enlhalten, vviihrend bei F, siliquosus Sporen und Zoospo-

renbehalter darin ne!)en einander stehen. Solltcn aber dièse Unterschiedc nicht fiir gene-

risch vollgultig befundcn werden , so kann «nsere Pflanze doch keineswegs als Ilalidrys

gcIten , weil Ilalidrys Stackh. 1809 der Vorzug vor Ilalidrys Lyngb. 1819 réf. Grev.

1830 gebiihrt ; siche Alg. Ochot. p. 3!i6. Die Annahme dor Gattung Silicjuaria (Roussel)

Stackh. 1809 et alior. fiir F. siliquosus, bleibl etwas zweifeihaft, weniger wegen Siliqua-

ria Forsk. , welche R. Brown und Decandolle nur fiir eine Section von Cleoine L.

beirachten , als wegen Siliquaria Zooloy. 1791, einer bewdhrten MoUuskengattung.

Phyllospora Menziesi. Tab. IV.

Der Fucus Menziesii ist zwar bereits 1808 von Tu mer im I. Bande seiner Ilist.

Fucor. lab. 27 theilweise abgebildet wordon und C. Agardh erklarle noch im J. 1835

in einem Aufsatzc iiber die Gattung Pliyllospora (Nova Acta Acad. nat. cur. XIX p. 313)

die Bcschreibung bei Turner fiir voUstiindig. Dass diess nicht der Fall ist, und bedeu-
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tende Liicken in der Kennlniss dièses Tances auszufiillen sînd , wird man ans der hier

gelieferten Abbildiing und folgenden Bemerkungen eisehen.

Phyllospora Chamissoi A g. Rev. Macrocyst. (1839) p. 311 lab. 28 fig. 12 ist keine

selbststiindige Art, sotidern das obère Stiick desselben Astcs , der bei Tiirncr als F.

Menziesii Tab. 27 dargestellt ist. Ici» habe sowobl authentiscbe Bruchstiickfi der Chamis-

so'schen, als auch der IMcnzies'schen Sammlung mit meinem Kxemplare verglichen und

es ist nicht mehr zu bezweifein , dass aile bei Agardh angegebenen Unterschiede nur

aus Ansicht eines unvollkommenen Materialcs enlstanden sind. Dass Chamisso seine

l'flanze im aliantischen Océan gefunden haben so!l, verdient keine Beriicksichtigung, nach-

dem in den Alg. Ochot. so manche Verwirrungen in den Slandorten soiner Aigen aufgc-

deckt %\orilen sind. Chamisso batte sie nach meinem Dal'iirhalten , bei Ross an der

Kiisle Californiens gcsammeit , ^Toher auch unsere Exemplaro stanimen. Die dortigen In-

dianor nannten sic: Kaë. IMenzies fand sie l)ei Trinidad, Monterrey und Nootka. Die bisher

bekannte Verbreitung an der N.VV. Kiiste erstreckt sich daher vom 38' j" bis zum 50".

Viel uniilinlicher als jener Theil , der zur Aufstellung der Ph. Chamissoi Veranlas-

sung gab, ist die unterste Partie der Ph. Menziesi. Ich glaube, dass die vorliegende Ab-

bildung dnzu beitragcn wird, einen weiteren systematischen Irrthiim zu verhinùern, welcher

um so moglicher geschehen kënntc, als die Reschreibung der unteren Blattliste bei T ur-

ne r durchaus nicht bezeichnend oder insofern unrichtig ist, als er die Abbiidung eines 6

Zoll langea Stiickes mit der Aeusserung enischuldigt uhabitits et crescendi iiwdiis per to-

tain frondent esl unifoivnis.» Diess mocbte fiir das von Menzies mitgebrachte Stiick rich-

lig sein, nicht aber fiir die ganze Pflanze , die nach Menzies 20 Ellen und langer sein

soll. Turner bat iiberdiess, wie cr selbst erwiihnt , vielcs in seiner Reschreibung von

IMenzies entlebnt.

Die Wurzel fehit an unseren Exemplaren. Der etwa k Linien dicke Hauptast (Stiimm-

chen?) theilt sich in mehrere Aeste, aus welchen einige gegeniiberstehendc kleine Blatt-

zweigic heraustreten. Turner beschreibt die Aeste als flach und iibcrall gleich (V4— '4

Zoll] breit , diess passt nur auf die liingsten und \v«nigstcn Aeste der Ph. Menziesi, die

meisten sind diinner, cylindrisch und wcrden erst in einer Liinge von 2— 3 Zoll allmalig

llach, nehmen eine dunnere blattartige Beschaffenheit an, messen dann '/^ — 1 Zoll in der

Breite und sind nur sparsam oder gar nicht mehr mit Papillen versehen , sondcrn mit

zahlreichen dicht stehenden Langsrunzeln oder leistenformigen Erhabenheiten. Solehe blatt-

fiirmige Aeste sind '/j ^^^'^ * Fuss lang und dann abgerissen ; ihre beiden Riinder sind

mit vertical stehenden Blaltchen besetzt. Den Uebergang in die liingsten, nicht mehr blatt-

artig verflachten A<îste, bilden diinne mit Blattchen besetzte Aeste von i Fuss Lange, die

sich in ein Blatt von 1 '/^ Fuss ausbreiten , welches die angegebenen Eigenschaften der

blattartigen unteren Aeste bat. An beiden Randern der liingsten verdickten Aeste steht

eine unziihlige Mengc ungctheiltcr keilformiger Blattchen verschiedener Grosse , zwischen

welchen in unbeslimmten Abstiinden eine Blase auftritt , deren Spitze meist in ein Bliitt-
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« hcn sicli endigt. Die Forni der Blase ist nacli dcr Ilohe am Aste verscliieden ; die un-

tersten sind fast kiigclig , '/^ — 1 Zoll gross , abcr auch droimal kleiiicr ; liolicr liinauf

nehmcn sic oine ovale oder elliplische Gcsialt an , >\ie in der Abbildiing bei Tiirner,

nocb wciter nach oben vcrliingcrt sich der Si ici etwas und an den hochslen Slclleii sind

die Blasen so schmal keilformig, wie in der Figur bei Agardh (/*/(, Chainissoi) oder oft

noch zweimal diinner.

Die Frucblorgane sind noch iinbekannt. C. Agardh glaubte sie , aus der Analogie

mit l'h. comosa in den gerunzelten verticalen Raudbialtchen vermuthen zu diirfen. Ich

bemerkte ahnliche Runzeln , wie jene regelmiissig rhombenforraigen Felder bei Ph. co-

mosa, in wclchen die FVuchtorgane silzen, nur an den mitlelmassig langen blatlformigen

Aesten ; in diesen , besonders gegen das abgerissene Ende zu , fand icb wohl auch hie

und da einige Y^
—

' ^ Linien grosse Poren mit cailijsen Riindern, deren Slellung zu ein-

ander jedoch nicbt so regelmiissig war, wie bei Ph. comosa. Querschnitte zeigten eine

jibnliche StrukUir , wie das Blatt von Dictyoneuriim (Tab. Vlil) und an der Stelle der

Pore Reste von '
^^ Lin. grossen Zeilen mit einem verdichteten Inhalte von der Farbe

der Rindenschicht. Dièse Poren sind spiitere Zustiinde von Knotchen, welchc aus solcben

Zeilen bestehen, die anfangs in einen Klumpen zusammengebauft, deutlich aus den ZelIen

zwischcn der Rindenschicht und der Markschicht einer Blallhalfte entstanden sind , mit

der Reife sich absondern und ausfallen. Gewiss sind sie nicht identisch mit den Sporen-

zellen von Ph. comosa, welchc eine Jijaline dicke Sporenhaut und, darin eingeschlossen,

einen selbst im unreifen Zustande schwarzlichen Sporenkern haben und zwischen geglie-

derten Paraphysen stehen. Ich halte die obenerwalinten Knotchen bei Ph. Menziesi fiir

Anfjinge von Porenbildungen , wie solche haufig in dieser Famiiie an den Blattern vor-

kommen. Zuweilen bilden dergleichen y^ Lin. grosse Wârzchen dichte Anhaufungcn an

den blattformigen Aesten der Ph. Menziesi. Die Fapillen an den Aesten bestehen bloss

aus dickwandigen hellbraunen Zeilen.

Die Griinde, weshalb F. Menziesi zur Gatlung Phyllospora , deren Typus F. comosus

ist, gesfellt wurde, sind bloss entnommen aus der llebereinstimmung- der vegetativen Or-

gane, die sich sogar bis auf die W'urzel erstrerkt, die nach Turner fibibs ist, wie bei

Ph. comosa ; eine Ausnahme bei den Fucaceen. Ob die Wurzelfasern auch aus Ringen

wirlelfiirmig entspringen , wie bei Ph. comosa , ist nicht bekannt ; es ist daher wohl

noch die Hauptsachc, die Anwesenheit von Sporen in Scapbidien, zu erharten, ohne wel-

che noch immer die Mijglichkeit einer ganz entfernten Stellung unter den Laminarieen

iibrig bleibt.

Warum Endlicher (im Suppl. III 18'*3) die Macrocyslis obtiisa ILirv. in Beechej's

Voy. 1833 zur Gatlung Phyllospora bringt und in J. Agardh Spec. Alg. I p. 158

Chiie als das Vaterland angegebcn wird , wiihrend sie in Beechey's Voy. unter den

rSord-Californischen von St. Francisco aufgeziihlt wird, ist mir ganz dunkel.
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Ptferygojiliora Caliroi-saica. Tab. V.

Charact. gêner. Stipcs simplcx siiperne anceps et distiche pinnatiis, apiee in foliiim

obscure coslaUim abiens. Ànnuli concentrici stipitis phires. Mycocoelia ad peripheriam in-

iernam anmdi iutimi, intevdum biserùdia. Tab. VIH (anatoinia). Dièse bereits im J. 1848

in dcn Moni. Acad. Pctorsb. Se. nat. Tom. VI p. G't, 70 von mir kinz er\\'abnte neue

Gattung luul Art saïunielto Wosnesscnski an der Meereskiiste von Californien ohnweit

Ross, im Juli 18V0.'

Die jungcn Exemplare liabcn ein etwas verscbiedenes Aussehen von dcn iilteren : die

eingcborencn Indianer von Ross nannten jenc «Kcha-balba,» dièse «Mangai.» Eine Menge

der ersicron standcn dicht in Gruppcn parasitisch aiif eincm alten Staninie , vcrmiitlilich

derselbcn Art. Dièse jungen Pflanzen haben etwas Aebnlicbkeit mit den langgestielten

Fornien der Laminaria saccharina, sind aber sogleicb durch die Verdiekiing in der Mitte

des Blattes und den stark zusaramengedriirktcn Stenge! davon verscbieden. Die Wnrzel-

fasern sind strablenformig, astig, einige endigen sicli mit schr aiisgebildcten lïaftscbeibcn.

Der Stamm ist einfach, '4— % Fuss lang, 1 — 2 Linien breit und von dem Wurzelge-

flecbt an schr bald deutlich al)geplattet. Das Endblatt bat eine langliche Gestalt und ist

iuimer oben abgerissen : die liingsten messen 1 Fuss , in der Breitc 1 — 2 Zoil ; breitere

sind durch eincn tiefen Schlitz, der in ciner Entfornung von 3— h- Zoll vom oberen Encfe

des Stamuies aufhort , in zvvei ungleiche lilatthalften getheilt. Die Basis des Blattes ist

entweder keilfiJrmig versrhmaiert und das Blatt ist dann liuiglich spatelformig , oder sie

ist eifonnig und abgerundct. Die Rlitte des Blattes ist der ganzen Liinge nach verdickt,

in Art ciner versdnvommenen breiten Rippe, die uni so deutlichcr ist, je niiher sie zuni

oberen Eiide des Stammes reicht ; sie ist eine Endigung des Stammes im Blatte , wie bei

Phasyanon , nur bei weiteni nicht so auffallend abgegranzt. An dcn Seitenkanten des

Stammes nicht sehr weit vom Blatte erkennt man sehr oft 1 — 2 zabnartige Einschnitte,

welche die Bedcutung der Fiederbîaltstiele von Phasganon haben, deren Blattsubstanz sich

aber nicht entwickelt hat , oder abgefallen ist. Bei etwas ausgebildeteren Exemplaren fin-

den sich 3— 5 solcher Ficderblattcr, von derselbcn Farbe, Gonsistenz und Form, wie das

Endblatt , nur ohne rippenartige Verdickung und stets gegcn die Basis zu verschmalert
;

sie sind mit dem Stammchen viel lockerer verbunden, als das Endblatt, und brechen sehr

leicht ab.

Die ausgewachsene Pflanze zeigt nach vier vorJiegenden Exemplaren folgende Unter-

schicde von den beschriebenen jiingeren. Die Wurzeifasern sind noch zablrcicber und

iistiger und iiberziehen einen alten abgestoibenen fast zolldicken hohlen Stamm , wabr-

scheinlich von derseiben Species ; bei andern war der Befestigungs-Gcgenstand nicht mehr

zu ermitteln. Der Stamm ist bis zu den untersten Fiedern 7^ — V* Fuss lang, dick, be-

halt lange seine cylindrische Form bei , bis or unweit den Fiedern anfiingt , sich stark

ilém. se. natur. T. VII. 10



74. (18) F. J. RUPEECHT, Bolanique.

abzuplattcn ,
iiber '4 ^<''' ^''*^''' ""^ ^^*^'^ ^'''*^

'
'^'sJa'i" nach einer Laiig^c von 4 — 8

Zoll zwisclu-n tien Fiedcrn sich abermals stark veischmlilcrt und in das Endblatt als un-

deutlicber Miltelnerv iibergebt. Bei den zwci grossten Exem|ilaron war der Stamm 2 Fiiss

lang und dariibcr, bis zur Ilalfte cylindriscb, dann zcigten sicb zwei vortielonde soilliche

Leisten , die immer deutlicber wurden und zuletzt die zwei Kanten des plalten Tbeiles

bildeten ; in einem Falle waron dicse Leisten ausgezcichnet welienfoimig; gebogen. Ans

den Kanten des Stammes entspringen 5—6 Paar Fiederblattcben , naher oder entfernler

von einander ; sie stehen an Grosse dem Endblatte nur wenig- nath , haben aber kt ine

nervenartige Yerdickung ; die liingsten oben abgerissenen messen 2 Fuss , in der Breite

ly — 272 Zoll; die beiden IMembranbaIften trennen sicb leicht von xMuander. Das End-

blatt ist bis 2 Fuss lang' , ani verletzten Ende 3 Zoll breit , die Basis versibmaiert. Die

Substanz des Blattes und der Fieiler ist zart, im trockenen Zustande membranarlig, durcb-

sichtig, braunlicb ; an den altesten Exemplaren dicker , rolbbraun ; aucb in diesem Zu-

stande ist der Rand ganz eben, ohne Falten und Zabne.

Der Bau der Bliitter und Fieder ist folgender. Die Rindenzellen sind bloss '/^j^ Lin.

gross und iibergeben in Zellen von '

^^ Linie, die gegen die Marksubslanz vvieder kleiner

werden. Unter der Rindenscbicbt sind allenlbalben in gleicbeu Zwistbenriiumen griine

kugelige Zellen zerstrout , die eine Grosse von
Y,^,

Lin. baben ; durcb ihren Zellinhalt

und ibre Grosse unlerscbeiden sie sich von den Nacbbarzellen und sind schon unter der

Loupe sicbtbar. In deui oberen Ende einer alten Blattfieder sab ich dieselben grosser,

bis y.,g Lin. , und eine Neigung des Zelliubaltes in viele griine Kiigelcben von W^^^ Lin. im

Durcbmesser zu zerfallen, war deullicb. Ich zweifle, dass sie als Fructificationsorgane an-

zuseben sind, da sie sogar in den jiingsten Tbeilen vorkomuien.

Die Gattung Pterygopliora unterscbeidet sich leicht von Phasyanon durch den Man-

gel einer wirklichen Blattrippe , von welcbcr nur eine Andeutung vorhanden ist, die ge-

gen die Blaltspitze zu immer undeutlicber wird. Echlonia und (rt/jea haben keine Spur

einer Blattrippe, slehen aucb sonst in der Tracht weiter ab. Ein vorziigliches Kennzeichen

der Gattung Pter\yoi)ko?^a bietet der Bau des Slammes , insbesoudere die Stellung der

Scbleimbohlen zu den concentrischen Ringen ; nur bei Lessonia fiudet nian elvvas Aebnli-

ches. Siehe meine Abhandlung iiber den Bau und das VVacbsthum einiger grosser Algen-

stamme. Ich fiige hier noch folgende Détails aus dem Stamme der Pteijyuphura bei :

Tab. VIII fig.

a — c. Von einem Bruchstiick eines alten Stammes aus Ross.

a. in natiirlicher Grosse. Querschnitt mit 9 concentrischen Ringen.

b. 20 mal vergrbssert. Ein Stiick der vorigen Figur, um die Stellung der Schleim-

hiJhlen zu den Ringen zu zeigen.

c. 120 mal vergrossert. Ein Stiick der vorigen Figur, um die verschiedenen Schich-

ten des Zellgewebes , in der Nahe der Schleimhiihlen , zu erkcnnen.
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d. Von oincm vollstiindigen grosscn Exemplaic. Segment eines Querschnittes Ton der

Rinde bis ùber die Schleimhohlen, 20 mal vergrossert. Es tritt hier eine zweite

Reih(( kleincrer Schliimhohlen aiif, die aber an dem unteien Ende desselben

Stammsliickcs fehlt , woseibst bcreils 3 deutliche Ringe geziiblt ^\erden konnten.

§ 5.

Postelsia paliiiaefopinis. Tab. VI.

Charact. gêner. Stipcs simplcx brecis , ererfits , inani's , apice anf/iislafus. Folia 16

cel 32 , oiuto lanceolata pctiolata ,
in apice stipitis suhumhellala , lomjiludinalitcr coslata et

plicata, margine denticulata. Aiinuli concenlrici in sfipite nidli. Mycocoelia nuUa. /inlhe-

ridia {conceptacula Zoosporantm) inler paranemata clavata articulata , in soros agc/regata

macnlnefonnes , versus apicem f'uliorum aditltorum sitos. Tab. VIII (anatomia).

Wosnessenski fand bloss die 3 abgebikleten ExempLare dieser Pracbtpflanze fest-

sitzend auf Steinen^ an einer kloinen Insel (ro.ioiî ocTpoROKT> , Onuijiipai), auf der rechten

Seile des Fabrwassers zum Eingaiige in die Bodega Dai, ausserhalb der Brandiing,, in der

Nahe des Ufers. Die Indianer kannten diesen Tang unter dem Namen «Kakgunii-cliale.))

Die Wiirzel besteht ans dicken iisUgen Fasern , die ans allen Stellen des unteren

Stengek'ndes entspringen. Der Stengel ist iinverasteit, bis */^ Fnss !ang, aufrecht, gleich-

dick oder bei den idteren Exemplaren der grossten Liinge nach gk'icinniissig; angescbwol-

len und an beiden Enck-n verschmiilert , besonders an den oberen. Im Inneren ist. der

Stengel hohl , sclbst am unleren Ende tind bei dem jiingsten Exempkire ; die Wandung
hat getrocknet kaum '4 Linie Dicke, feine aufgeweichle Ouerscbnilte sind 2 Linien breit.

Auf der Spitze des Stengels stcben die gestiellen Blatter scheinbar auf einen l'unkt zu-

sammengedraugt. Die Blatter sind sebr eigeuthiimiich der Lange nach dicht gerippt und

gefaltet ; die Rippen nebnien die IMitte des Blattes ein und losen sich gegen die Rander

allmalig in Falten auf; eine genauere Vorstellung davon gibt ein Querdurchschnitt (Tab.

VIII fig. f. in vierfacher Vergrosserung). An dem grossten Exempkire ziihlte ich 32 Blat-

ter, deren Bkittstiele sich paarweise verbinden, kurz bevor sie in den Gipfel des Stengels

einireten. Die kleineren Exemplare hatten nur etwa die Hiilfte dieser Zabi , 8 Bkittpaare.

Es scbeint, dass dièse Biattstielo aus einer forfgesetzten Gabeispaltung einiger wenigen

abztdoiten sind, obgleich diess wegen der ausserst kurzen Dichotomie nicht deullich wahr-

zuuehmen ist. Dafiir spricht , ausser der Analogie mit anderen (jattungen dieser Gruppe,

die ^Vabrnehmung, dass in Ausnahmsfallen der Biattstiel des einen Blattes kurz und un-

getheilt bleibt, der entsprerhende andere kïngere in einer Hiihe von 9 Linien sich wieder

nur einseilig gabelig theilt , indem die eine kiirzere Gabel nur i Blatt tragt , die andere

Gabel aber auf einer Lange von Y^ Zoll in zwei vollkommen getrenute Blatter sich spal-
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tet, also 3 Dichotouiien deiitlicli zu sehen sind. Die Vermehrung der Blatterzah! gcschieht

durch Theilung ; die Spalle scheint sicli meist in der iVlitte des Blattes zu bildeii luid

von da ans in beiden Richtungen fortzuschreilen. An den jiingeren Individuon gîaiibte

ich eincn spiraligen Austiitt der Blattstiele, von uuten und links nacli obeu und rcchts

wahrgenommen zu haben.

Die Wandung des Stengels zeigt folgenden Bau. (Tab. VIII fig. a, h.) Die Rinden-

schicbt ist sehr diinn und besteht aus 3— 'i- Reibcn Rindenzellen mit gefiirbtem Inhalt.

Die iMittelschicbt bildet fast die ganze Wandung uni! ist parencbjmatiis ; die Zollen sind

leer, in Langscbnitten oval, in Querscbnitten erscheineu ihre Wandungen als nin farbloses

rundes Maschengcwebe von gleicber Grosse. Die Markschiclit ist sebr unbedeiitcnd ent-

wickelt und kommt bei (Juerschnitton meist nicht zur Anschauung ; leicbler crhalt man

sie durch feine Schnitte an der Innenseite der Wandung; man sieht dann die Parenchym-

zellen der Miltolschicbt pliitzlicb lockerer zusammenbangend und in einzelnc vcriistelte

und anastomosirende Zellfiiden von den sonderbarsten Fornien aufgelost ; fig. h.

Die Rindenzellen des Blattes sind ungleich vierseilig , nicht iiber
'/sno

Linie gross,

oft zu \ beisamnien stehend und so Liingsreihen bikiend. Die Mitteischicht besteht aus ge-

streckten sehr diinnen Zcllen , die zuweilen sjmmetrisch uni das Doppeltc angesch\\olleu

sind, \\ie bei Kereocyslis.

Die Frucblorganc bilden sich gegen die Spitzen der alteren Blattcr , die dort etwas

weicher werden und leicht abreissen. Sie sitzen zwischen der aussersten Reihc der Rin-

denzellen, welche sich in Paraphjsen (fig. c, e.) umgebildet haben. Die ïerminalzclle die-

ser Paraphysen ist larblos, sebr gross, halbkugelig oder abgestutzt ; ich sah niemais rein

kugelige ; wahrscheinlich ist ihr Scheitel flach und der iiberziehenden Cuticitla angepasst,

von weicher keine Spur mehr aufzufindcn vvar. Zwischen diesen Paraphysen sind klciuere,

gewôhniich umgekehrt ciformig - langliche Zellen (fig. c.) mit einem kompakten Inhalte,

der sich zuweilen lost, (fig. d.) und nach den bisher gewonnenen Erfahrungen, aus einer

Masse Zoospor.en besteht , durch welche auf die bekannte Weise neue Individuen erzougt

werden.

Ich betrachte diesen merkwiirdigen Tang als den Typus einer neuen Gattung, welche

ich zum Andenken an die wissenschafllicheu Verdieiisle meines Freundes und iMitarbeiters

an dom vor 12 Jahren herausgegebenen Algenwerke mit seinein Namen verbinde. Es ist

keinem Zweifel untcrworfen, dass sie zuniichst nur mit der Gattung Nereocyslis verglichen

werden diirfe, mit weicher sie in vielen Stiicken so iibereinstimmt, dass man geneigt sein

konnte, sie als cine zweite Art derselben zu betrachten. In Erwâgung jedoch, dass hier

der Stengel nicht fadenartig und schlaff ist , wie stets bei Nereocyslis , dass er weder in

der Jugend , noch spater in eine Schwimmblase anschwillt , vielmehr oben seibst schmii-

1er wird und dadurch eine starke Verschiedenheit in der Tracbt der Pflanze sich crgibt
;

ferner dass die Bliitter nicht in Biindel abgesondert und stets von Rippen durchzogen sind,

deren Auftreten in dieser Familie zur Trenuung der Gattung Costaria schon lange fiir
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hinreichend erachtct wurde, g-laiibe ich einen gonerischen Unferschied von Nereocrsfis an-

nehmen zu durfcn , welcher iioch durch eine Vcrschiedenheit in den Fruchtorgancn mi-

tersluUt \\ird.

Bei Nereocystis bilden namiich die Fruclitstellen eine vcrdicktc
, dunkler gefiirbto,

lange , bandartige Stelle im DIatte , welches sie bis auf die Riinder und don jiingeren

Thcil ganz einnchniea. Dièse Verdickung ist mcist ununterbrocben uud bestcht aus Mil-

lionen *) ausserst dicht gebaufter scbmalcr Zoosporenbebiilter , die auf der Rindenscbicht

beider DlaUfliicben vertical steben. Tab. VHI fig. a. Zwiscbon ihuen stehen kcine Para-

phvsen , \\ie bei Postelsia; dass sie nicht etwa in eincm friilieren Stadium anwesend >va-

ren, beweist der Cuticula-arllga Ueberzug mit deu zellartigen Abdriicken dcr Antberidicn-

euden (fig. c, a). Die untcrsuchten Antberidien (fig. 6) waron fast vollkommcn reif,

trennten sich bei deui leiseslen Drucke voii einander, batten oin krumigcs Ausseben, der

zellartige Ueberzug war aber selbst durcb .Jod nicbt deutlicb zu maclicn.

Von der Galtui'g Lessonia unterscbeidet sicb Nereocystis docb nicht allein durcb dm
oben aufgeblaseucn Steugel , wie J. Agardh angibt , sondern durch den Mangel einos

verbolztcn Stammes mit Jabresringen , zu welchen sich noch bei Lessonia fuscescens sehr

eigcnthiimlich gestellte Schleimhohlen gesellen ; auch weichen , nach der Beschreibung^

die Fruchtorgane der Lessonia elwas ab.

Ich schliesse hier noch einige Oemerkungen iiber Nereocystis an , die sich seit der

Bekanntmachung derselben bei mir angesammelt haben.

Dr. Blaschke ervviihnt (Diss. Topogr. med. portus Novi Archang. 18'+2 p. 72),

dass die Koloscheu in Sitcha den rôhrigon Tbeil der Nercocjstis gegen Kopfschmorz, zur

Erzeugung von Dampfen gebraucben, die sie mit dem diinnereu ilohren-Endc in's Olir Iciten,

hideni sie das dickere Ende mit gliihenden Steinen anbrennen. Aile Bewohner der NW.-

Kiiste kennen dièse merkwiirdige Tangart ; die Aleuten der Fuchsinsel nennen ihii , nach

Wosnessenski , cKacbgliik » ; jene von Kadjak « Nam - gajak» , den oberen voni

Stengel abgerissenen Theil mit den Blaltern «Kan-kutak. »

Gmelin fiihrt in seiner llist. Fucor. an. dass Steller diesc Seepflanze an der Kiiste

Kamtschatka's gesehen habe. Diess wird immer unwahrscheinlicher. In Pallas N. nordi-

schen Beitr. B. I, S. 176 findot nian eine Stelle, aus welcher man entnehmen kann, dass

Steller ein Stiick dieser Pllanze den 10. August IT^i^l herumtreiben sah. Man musste

damais in der Gegend von Unalaschka odcr Abiiska gewesen sein. Auch beweist der son-

derbare , gevviss selten vorkommendc Umstand , dass dièse Fflanze umgekehrt beschrieben

wurde , d. h. der Gipfel der Blase , wo die Blattstiele entspringen , fiir die Wurzel , der

Stiel der Blase aber fiir das obère Ende, einen stark beschadigten Zustand des Exemplares.

*) Das obère bieilcre Ende jedes Anlheridiuras oder Zoosporenbehâlters misst solton 1/250 I^'"'e, gewohulich weni-

ger, oft iiur V400 ^* '"' eisteicn Falle kiimeii 750,000, im leUlereii 1,920,000 auf 1 Quadralzoll oder das DoppoUe

fiir bcido Flacheii ; der bandarligo Fruchlstreifen eiiies einzigen lîlattcs misst aber , bel I Zoll Droite , sehr ofl iibcr 1

Fuss in der Lange und jedes Antberidiuni onthalt mehrere Zoosporoii.
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Dor in den TH. Alg-. p. 1 angogcLcno Fiiiidort : Ross in Obor - Californien isl durch

ni'UiTe iSîichrichfen vollkonimcn bestatigot ; auch die dorligcn Indianer kanntcn sic sebr

wobl unter dem INamen «Tschoklo», jene von Ilodcga ,ils «Tscbakutscbei». Zwei in Spi-

liliis aiifbewabitc Excmplare von daher siiid vvoblerbaiten angekommen. Wosnessonski

zog sie millelst eiiies klcinen Ankers , '^ l\Jeile vom Ufer , ans dem iMeeie ; ibie Liinge

bis zur Wnrzel betrug 25 engl. Fuss , von welcber fast '/, auf die Keule nnd die Blàt-

ter kam. Nacb der Aiissage von Aleulen , die sich in Diensten der N. A. Compagnie zu

Ross aufbielten , haben die Excmplare von Sitcba und den Aleuten eine 10 mal grossere

Lange, als die obsn g»messcnen zwci Excmplare von Ross, wclcbe beslimmt vollkommen

ausgebildet waren, da sie rcife Frucbtileckc hatten, die mir an den ntirdlicberen, wcnig-

slcns c'bcnso langcn Exemplarcn nie vorkamen. Sollte daber die siidiicher vcrbrcilcte Ae-

reocystis niemals die obigc Grosse der nijnilitbcn erreicben , so kiinnte man , nntnrstiitzt

durch die selbst in Wcingcist nicbt veriinderlc dnnklorc griine Farbe der Californi-

schcn Exemplare, der Vermutbmig Raimi geben, dass bier nocb eine zweile Art der Gat-

tung Nereocystis verborgen sei , fiir welcbe aisdann der bistorisch beriihml gewordene

Namo «Porra» zu erbalten \varc.

Die Porra der alten spaniscben Scefabrcr bat man auf Grundïage der bocbst ober-

llacblicben Bescbrcibung bei Anson und Le Gentil, als Luminaria Porra Léman 1822

im Dict. se. nat. X\V p. 189 und Laininaria porroidea Lamottr. 1825 im Dict. class.

dhist. nat. VII p. 2k7 in das System cingctragen. Nacb Dory (Voy. Coq. p. G.i) liegt

im llerbarium Lamouroux's imter ihaî Namen u Laininaria porraidean ein Fragment der

Diinillea itlilis. VVenn aber Bory die xvabrc Porra mit Bestimmtbeit fiir eine Macrocystis

hiilt (1. c. p. 70), so muss auch die Abbildung: dcrsclben in Le Gentils Voyage dans

les mers de l'Inde 1761 — 9, Toni. II, p. 2i'i-, planche 3 (nacb dem Citate von Léman

und Bory 1. c. p. 56: ich konnte in der Ausgabe v. J. 1780— 1, bloss die Bescbrcibung

T. III p. 336, aber nicbt die Figur finden), wclcbe der Canonicus von Manila D. Este-

van Rojas y Melo fiir Le Gentil cntworfen batte, ausserst unricblig sein oder cin von

der wabren Porra vcrscbiedener Tang. Denn selbst die Bescbrcibung bei Le Gentil zcigt

deutlich , dass die Porra oder Laminaria Porra Léman , keine Macrocystis , wohl aber

Nereocystis ist. Le Gentil widcrlegt die Uebersetzung des Castillaniscben Wort^-s xPorra»

mit dem franzosiscben vpoireaun in Ansons Voy. Liv. II p. 193 und crkiart es identisch

mit umassucn (Keule). Die von Le Gentil angegebene Lange von 40 Klafter {brasses) ist

insofern etvvas unsicber , als sie sich vielleicht nur auf die abgebildcte Fllanzc (Macro-

cystis nach Bory) und nicbt auf die Porra bczicbt, welche er an den Akademiker Gué-

tard zur Untersuchung iibergab. Die Bescbrcibung Guétard's ist aber deutlich von kei-

ner Macrocystis, sondern von Nereocystis entnommen. Seine Worte sind : Fucus: ramis e

tubero rotiindo exeuntibus, foliis planis, profunde crenatis, pedicnhitis
,
pediculis uno fcrsu

dispositis .... Cette espèce est singulière , en ce que le haut de la tige est terminé par
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un tubercule ou une vessie dont les branches partent, et en ce qu'il parait que les pédicu-

les des feuilles sortent d'un même côté.

Ein amlcicr Grund, weslialb die Identitat der Porra mit Nercocystis zwcifelhaft war,

lag in d<T Aiigabc Lamouroux's, dass die Porra von Callao bis 600 Lieues nach Nor-

dcn an der Kiiste sich herumtreibe , Nereocystis aber iioch niemals siidiicber vom 38"

N.B. gesehen wiirde. Abg-esehen von der Quelle, aus welcher Lamouroux dièse Nach-

richt schopfte , muss man ^vissen , welchen Weg- die spanischen Gallionen genommen ha-

bi-n, un» von don Philippine» nach Acapulco (16'^° N,D.) zu gelangen. Diess crsieht man

am bcsten aus der Stelle in Anson's Rcise v. J. 1740 — V* (Deutsche Ausgabc S. 22V),

wo der Porra Erwâlinung geschieht.

«Wenn das manilische Schiff so weit gcgon Norden gegnngen ist ,
dass es eim-n

VFestlichen Wind angetroffen bat , so segelt es b;'inahe in eben derselben Hreite nach der

Kiiste von Californien zu , und nachdeai es bis zu der Liinge voa 96 Graden von dem

Vorgebirge Espiritu Sauto (auf Samal, eine der Philippiuenj fortgelaufen , so trifft es ge-

raeiniglich eine auf der See schwimmende Pflanze an , welchc die Spanier Porra nennen

und welchc , vyie ich vermuthe , eine Art von Seelauch ist. Wenn sio dièse Pllanze zu

Gesichte bekommen , so halten sie dafiir , dass sie der californischen Kiiste iiahe genug

sind , und steueru darauf sogleich siidwarts. Auf diesen llmstand verlassen sie sich der-

geslalt, dass bei der ci-sten Entdeckung der PQaoze die ganze Gesellschaft auf dem Schiffe

ein feyerliches Te Deum singt , weil sie glaubt, dass aile Schwierigkeiten und Gefîdiren

ilircr Reise nunmehr ein Ende haben. Sie verbessern auch ihre Liinge hiernach bestiindig,

ohne dass sie das Land zu Gesichte bekommen. Nachdem sie iiun dièse Zeichen, A\ie

sie dieselben nennen, gefunden haben, so gehen sie siidwârts .... gegen das Vorgebirge

St. Lucas (Sudspilze der Californischen Ualbinsel). »

In dem Reisetagebuche des Don Francisco Antonio Maurelle vom J. 1775,

iibersetzt in P alla s iNeuen nordischen Uoitr. III Bd. (1782) p. 216 findet man ctwa Fol-

gendes : Am 1. Juni im 38" IV' N. D. , 128 (Meilen?) von der Kiiste entfernt , beobach-

tete ich einen schwimmenden Seetang, dessen oberster Thoil vrie eine Pomeranze gestaltet

war , woraus oben grosse breite Blatter hervorsprossten. Der Stiel ist eine lange Riihre,

welche die VVelien von der Wurzel abltisen und oft auf 100 Seemeilen vom Lande forl-

fiihren. Wir gaben diesem Tang dcn Namen : Pomeranzenkopf (im Spanischen : Cabeza de

Naranja). Am folgcnden Tag bemerkten wir eine andere Art von Seetang , mit langen

biinderahniichen Bliittcrn, die Zacate del mare genannt wird ; am 9. Juli im kl° W und

den 13. Angust im 5k-° traf man wieder den kopfigen Seetang. Wenn die Kiiste noch

80 — 90 Seemeilen ostwiirts entfernt ist, so erscheinen die Pomeranzenkopfe, Die Gestalt

gleicht einem hohien Knoblauchstengel (im Original vielleicht Porra? Porrazo ?) ; oben

von dem kijpfigten Theil gehen cinige lange Blatter aus. Wenn dièse Blatter wohl erhal-

ten sind, so darf man muthmassen, dass sie nicht fern von der Kiiste weggetrieben sind,

dahingegen haben die weiter vveggefiihrten schou mehrentheils die Kopfe vcrloren und
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ilir StPiigpl ist rauhcr; 30 — ^0 Secmeilon von dor Kiiste kommt auch die Zacate del

mure mil langen schmaltn Blattcrn (Macrocystis ?) zum Vorsclicin. — Auf diesc Sicile

bczieht sich das, was J. Agardh Spec. Aig-. I, p. 1^9 bci Nereocyslis erwahnl: Species

a Wonnslijoldio forsan pt-iimun disiincta, tjui figuram rudcm planlae jiivenilis aCabersa de

Nuranju Jeter. Naiitor. IJispanrae» inscriptam, Patri olim inisit.

/
/

$. 6.

Dictyoneuruin califoriiicuin. Tab. Vil.

C h ara et. gêner. Stipes Irevis planiis, occulte dkhotomus, man/ine fibras radicales

emiUens, inox destructus. Folùiin peliulatum, lineari-oblonyum , subfalcalum , inlegrum icl a

basi sitrsitin /ïssiim , utraqne pagina reticulato - venosum ; reticulis magnis subhexagonis ;

neno longiludnali (interdiun ditplici) folinm usqiie ad apicem permeante. Ântheridia (con-

ceptacida Zoosporarum) clavata
,

periderinio crasso hyalino sessili inclusa
, paranematibus

nullis concomilala , soros siiperflciales inacidaeformes in suprema folii parte paginae unius

cfficientia. Tab. VHI. (aiialomia).

Man kcnnt keine Gatlung unlcr deu Laminariecn , zu ^'velcbcr diescr , cbonfalls von

Wosnessenski bei Ross cntdcckte ïang giit gercchnet wcrdcn konnte. Die Fruchtor-

gaiie stimmon in dicser Gruppe zu sebr iiberein, als dass sie allein zum Eiiithpilungsprin-

zipe der Galtungen verwcndel werdcn konnlcn. IVach einer solcben Norm miissten die

verscbiedensten Arien cnlweder, vvie bei Lamouroux, in eine Gatlung verscbmolzcn oder

in 2 — 3 kaum scbarf umscbriebcne Galtungen verlheilt wcrden. Dagcgcn gibt der Bau

des Stamms'S , das Wachslbum dor ganzon Pflanze , womit die ïheilung der Blatler und

das Auftrelen von Adern und Rippen in denselben, als Fortsetzungen des Stammes iniiig

zusanimenbangt , die besten Kennzcichen fiir wirkiirh natiiriicbe Gruppen von Arten , die

man gegenwiirtig- allgemein und mit Recbt fiir Galtungen ansiebt.

Nach deai Waclisthume vviire Dictyoneuritm mit Lessonia und Mucrocyslis zu ver-

gleichen. Lessonia bat aber einen sebr ausgebildeten alten Stamm mit Jahresringen, wlib-

rend hier nicbt nur dor Stamm , sondern auch die Aeste âusserst scbneil zerstôrt werden

und gewohnlich nur die Eudiiste als Blattsliele iibrig bleibon. Ohne ein junges Exemplar

mit 2 Blattcrn, an welcbem die Spaltung des einen Blattes nocb nicht vollendet war, die

des ganz gelrenntcn aber ticf ging , hiitte dieser wesentliche Charakter leicht iiberse-

hen werden kounen, da sich alsbald bei iilteren Zustanden der Rand der Blattstiele, wel-

cher astige Wurzelfasern aussendet, umbiegt und das dichte Wurzclgeflecht die sparlichen

Reste einer friiheren Gabelspaltung verdeckt. Hierauf Riicksicbt nebmend , konnte ich

leicbt auch bei einem alteren Exemplare durch vorsichtige Entfernung der Wurzelfasern,

die Reste einer doppelten Dichotomie erkennen, obgleich die vordere Wandung fast ganz
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zerstort war ; die Breite dor vereinigten hohicn zusammcngefallenen Aeste betrug fast 5

Linien am unteren Ende ; die Entfernuiig der Gabelspaltungen von einander etwa 7 Linien.

Dio l'inzigc
,

gcnerisch etwas zweifelhafte Lessonia longipes (Laminaria repens) m,

hat eine verborgene, niederliegende , abcr nicht leicht zerstijrbare dichotome Verâstelung,

ist jedoch in allen iibrigi^n Theilcn ohne Aehniicbkeit mit Dictyoneurnm. Mehr wiire die

unteie dicbotome Verzwoigung der Macrocystis zu vergleichen , deren Blalter Friichte

tragen uiid ebcnfalls am Rande mit vertical stehenden wimperartigcn Ziihnen besetzt sind

die bei Dictyoneurnm nur im Alter auftreten) ; aber es fehlt ganzlich der fiir Macrocys-

tis so charakteristische verlangerte Seitenzweig mit dcn Blasen unter den Bliittern.

Auf Tab. VIII ist ein Qiierdurchschnitt des Biattes mit den oben beschriebenen

Fruchtorganen in ISOmab'ger Vergrosserung gozeichnet.

Ueber tlie Entstebung der Nerven uud Anastomosen auf dem Blatte des Dictyoneu-

ruin konnte icli Folgeudcs ermittein. Der Langsnerv ist friiher vorbanden, aïs die Netze;

er findet sich bereits in den jiingsten ungetheilten Biattern, ist solide, steht gleich stark

auf beiden Blattflacben bervor und liiuft ausserbalb der Mitte des Blattes. Bald darauf,

fast gleichzeitig, bilden sicb durcb Faltung der Blattwandungen, auf jeder Blattflacbe ab-

gesondert die anastomosiieuilcn Nesven , die fast eben so stark wie der IMilteluerv sind,

aber nur auf einer Blattflacbe bervortreten. Der zweito Langsnerv entsteht durcb alluiii-

lige Spaltung des einzigen in zwei gleich starke Scbenkel ; dièse Spaltung geht von dem
Blattstiele angefangen nacb aufwarts. Sind zwei Rippeu gebildet, so sind die Bedingungen

der Spaltung des Blattstieles und Blattes gegeben ; man trifft aber auch volikommen un-

getheilte Bliitter mit zwei Rippen. Der Verlauf der Rippeu oJer Langsnerveu ist verscliie-

den nacb der Zabi ; ist nur eine vorbanden , so entspringt sic zwar anscheinend ans der

Mitte der Blattbasis , wendet sicb aber in ilirem oberen Verlauf bald zum concaven Rand

des Blattes ; sind 2 vorbanden, so nehmen sie ziemiich symmetriscb die Mitte des Blattes

ein; nur einmal und zwar in einem ausgebildeten Blatte war es mir nicbt gut moglich,

die nac'b unten zu gespaltene Rippe in ibrem oberen Verlaufe zu verfolgen, sie loste sich

im Blattnetze auf.

Die Wandungen des Blattes lassen sicb leicht an den Stellen , wo keine Nervenana-

stomosen sind, trennen. Die Netze beider Blattflacben entsprechen sich keineswegs , wie

man sich leicht iiberzeugen kann, wenn man das Blatt gegen das Licht wendet. An den

Blattrandern werden die Netze undeutlich und vcrschwinden ganz. Grubenformige Aus-
sackungen finden sich baufig an den alteren Theilcn des Blattes; sie entsprechen immer
den Netzen.

Ein etwas entfernter Anhalt zur Vergleichung mit der Gattung Coslaria ist durch
die Rippen und Falten zwischen denselben gegeben. Aber bei Coslaria theilt sich niemals

das Blatt von unten , und der Stengel ist wirklich einfach ; auch bilden die Falten der

Gruben keine soliden Nerven, die zu Netzen zusammentreten.
Mera. se. nat. T. VHI- â <
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Von der seltenen Costaria Turneri sind mir neuerdings 6 Excmplare aus Californien

(Ross, wo sie «Kakotschoochlu» von dcn Indianern genannt wurde), zu Gosichte gekom-

men. Sic waren aile in der Breite von einander sehr verschieden und hielten die Mitte

zvvischen der Turner'schen Costaria und der Abart /3. latifolia 111. Alg. Ross. tab. 2'i-,

so dass kein Zweifel iibrig; bleibt, dass C. Merlensii J. A g. (18V8) einzuziehen sei. Aile

Excmplare hatten 5 Rippen, deren eigentbiimlicbe Stellung bei Agardh, nach einer An-

merkung von Menzies, ricbtig angcgeben und noch im getrockneten Zustande zu sehen

ist ; diesc Stellung gebort wesentlich zum generischen Gharakter , nicht die 5 Zabi der

Rippen, da bei unausgebildeten Exemplaren die beiden Randnerven fehlen konnen.

Vielleicht diirfte es Mancbeu interessiren , zu erfahren , dass eine zweite Art von

Costaria in Unalaschka auf dem Stamnie von Phasganon vorkommt (C. quadrinenia) , bei

welcher der Mittelnerv feblt, so dass auf der vorderen BlaUflache die zvyei mittleren Ner-

ven concav, die zwei ausseren convex sind, wie bei C. Turneri. Das einzige mir crst seit

kurzera zugekommene Exemplar ist 7^ Fuss lang ; das Blatt ist etwas dicker , bat keine

Locbcr oder Runzeln und die Wurzelfasern sind platt, wenig von einander gesondert, fast

in eine gcschlitzte Sclieibe vervvachsen ; wabrend bei C. Turneri die sparlich verastelten

Wurzelfasern so fein, wie in Turner's Abbildung sind. Dièse Art zeigt eine Annaberung

zu Lamiiiaria crassifolia und triplicata, welcbe aber durchaus nicht zu Costaria gebracbt

werden kiinnen.



^

^
^

^

^

1

4

^

X

^





1





^n.^:. /^a,/7.y^ Eir.

JL

I
)

W^l

\i //





ŝ
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