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JJie verschiedenen Schilderungen, welche iiber die sonderbaren Roh-

ren in den Samengefassen der Cephalopoden sich seit Swammer-
dam *) in den Schriften mehrerer alterer und neuerer Schriftsteller

finden, hatten mich bereits seit langerer Zeit einsehen lassen, einmal

dieselben einer eigenen genauern Untersuchung unterwerfen zu kon-

nen. Im Sommer des laufenden Jahres endlich erhielt ich durch die

Giite des Herrn Dr. Schlegel in Leyden eine genugsame Anzahl

derselben aus Sepia officinalis in Weingeist, und zwar so gut erhal-

ten, dass sie einer genauern Untersuchung sehr wohl unterworfen

werden konnten, einer Untersuchung, deren Resultate ich denn hier

kiirzlich mitzutheilen gedenke. Ich werde bei dieser Gelegenheit

nicht unterlassen, anzufuhren, was Naturforscher, welche die Rohren

frisch aus dem lebenden Thiere beobachten konnten, daran gesehen

haben.

Was zuvorderst die aussere Gestaltung betrifft, so fand ich diese

Korper als weissliche, unten etwa einem gewohnlichen Zwirn glei-

chende und oben in ein zartes Fadchen auslaufende Rohrchen von

ungefahr 8 bis 10 Linien Lange im Ganzen. Viele derselben sind

gewohnlich durch Verschlingungen des feinen langern Endes in Biin-

del vereinigt (wie sie schon Swammerdam **) abbildet), und, wie

*) Bibel der Nalur. 1752. S. 353.

**) Ebend. lab.52. fig.6.



4 C. G. Caius,

Bowohl Swammerdam als Needham *), welchem man die erste

auafuhrliche BeachreibuDg derselben verdankt, sic sonst schildern,

Bcheint cs nicht, als wcnn man an densclhcn iin Sperina des erwei-

terten Samengefasses zucrst eine besondere Bewegung wahrnahme.

Beide Beobachter waren hingegen iiberrascht, als sie das Verhalten

dieser Rohrchen im Wasser bcmerkten. Dieses Element namlich,

welches sonst auf alle Thiere indifferent wirkt, und eben durch die-

aes lndiffercnte ihr Lebcn unterhalt, bringt hier hcftige Umandcrun-

gen hervor, die Rohrchen fangen an sich zu kriimmen und mehrfal-

tig zu bewegen, bis sie bald an einer, bald an der andern Stelle auf-

platzen, und ein feines weisses wurmfbrmiges Korperchen austreten

lassen, au welchem selbst man dann, ausser noch einigem Kriimmen

und mehrerem Aufschwcllcn, weitere Erschcinungen thicrischcn Le-

bens eben so wenig beobachtct hat, als an der zuriickblcibendcn Kap-

sel. Needham selbst, welcher, wie ich spaterhin crwahnen werde,

schon genauere Untersuchungen und Abbildungen iiber das Ganze

und desscn Inhalt gcgeben hat, war wcit cntfcrnt, diese Rohrchen

iiirThiere zu halten, sondern beschricb sie als ,,Vaisscaux seminales"

,

und nur bei manchen Hypothcsen iiber Zeugung und Befnicbtung

fand man ihrer weiterhin gedacht. Auch Cuvicr "*) spnich sich

iibcr ihrc Natur nicht entacbieden aus, und erwahnt ihrer nur als:

,,fameux ftlamens, machincs ou animalculcs." — Ncuerlich hall(

R. Wagncr zucrsl bestimmt dcn Inhalt der Rohrchcn als cinen Ein-

geweidewurm dargestellt ***) und die Kapseln fiir Keimbchalter gc-

*) NotweUei obtervatimu microicopiques. Parii 1750. S. 53. Er fand sie nur im Mo-

nat December in den Sepien vor, Welche Jahreszeit zum Theil erWart, waram andere

I orsc Ii«t, welche Seegegenden lelten im Winter besachen, sie nicht leicht finden konnten.

Minidiif sitr l<i povlpe, ]>• 33.

"», Lehrbucb dei rergleichenden Anatomie. Leipz. 1886. S.312. Ks heisst hier von «liesen
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halten. — Eine Ansicht, welche bei C. Th. v. Siebold *), dem wir

so schone Untersuchungen iiber Spermatozoen der niedern Thiere

verdanken, keinen rechten Glauben fand, denn nachdem er bei so

vielen niedern Thieren Biindel haarfbrmiger Spermatozoen beobach-

tet hatte, vermuthete er, nach einer freilich an sehr mangelhaften

Exemplaren gemachten Untersuchung, auch diese Rohrchen der Ce-

phalopoden mochten eher selbst dergleichen Biindel als einfache

Thiere seyn.

Allerdings war ich daher voller Erwartung, was sich mir dar-

stellen wiirde, als ich die trefflich erhaltenen sonderbaren Faden aus

Sepia officinalis endlich unter das Mikroskop bringen konnte. Ich

hatte einen massigen Druck angewendet, um dasganze Gebilde durch-

sichtiger zu machen und war in Wahrheit iiberrascht, als ich nun

eine so mannigfaltige Organisation, wie sie sich hier darstellt und

wie man sie Tab.I. Fig.I. sehr getreu abgebildet sieht, vor mir ausge-

breitet sah. (Fig.II. zeigt einige solcheRohrchen in natiirlicherGrosse.)

Ich werde nun zuerst diese Bildung, immer der Abbildung folgend,

genauer beschreiben, und dann erst, was meiner Meinung nach von

der Bedeutung derselben zu halten sey, mittheilen.

Dass eine einfache durchsichtige, an sich keine besondere Struc-

tur weiter darbietende, zarte cylinderformige Hiille, das zu ausserst

daranWahrnehmbare sey, hatten schon alle friiheren Beobachter be-

merkt, und es stellt sich auf unserer Tafel sehr deutlich dar (Fig.I.a).

Es ist diess eben die Hiille, welche, im frischen Zustande, bei der

Rohrchen oder Schlauchen: „Inwendig lag ein Eingeweidewurm, einem Echinorhynchus

sehr ahnlich, er hatte einen kurzen, vermuthlich mit Slacheln besetzlen Piiissel, hinler

lhm eine Anzahl kreisformiger "Wiilste."

*) Muller's Archiv fur Physiol. 1836. S.45.
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Befeuchtung niit Wasser aufplatzt. Auch uuter der starksten Ver-

grasserung ist eioe besondere gekornte oder gefaserte Structur au

derselbeu nicht wahrzunehmen. Sie gleicht einem Blattchen gctrock-

neter Eiausenblase, und siclk sich nur am Rande mit einem doppel-

ten Contour, ihrc Dicke andeutcnd, dar. Platzt sic daher bci'm Be-

feuchten niit Wasscr auf, so darf man wohl annclnncn, dass diess nur

geschicht, weil, durcli eine soglcich sich bildende Endosmose, Wasscr

von dem Inhalt angezogen vvird, worauf dieser aufschwillt und dic

Haut sprcngt. lnncrhalb der aussern Iliille unterscheidet man ferner

sehr deutlich cine zvveite noch zartere Iliille (Fig.1.6), und innerhalb

dicscr cndlich licgt nun eine sondcrbarc Organisation, von welcher

dic Nccdham'schen Abbildungen nur einen unvollkommenen Be-

griifgcbcn, und welche Wagner eben fiir einen Eingcvveidewurm

erklart hatte. Ohne uns jetzt noch bcstimmt iiber die Bcdeutung dcr

einzclnen Theile zu erklaren, haben vvir sic zuvorderst ihrer Bildung

nach zu bcschrcibcn. Sehr deutlich zerfallen aber diesclben in zvvei,

durch cinen schr zarten fadenformigen Canal (c) vcrbundene Ablhei-

lungcn. Die cinc, vvelche vvir vorlaufig die hintcre Abthcilung nen-

nen wollen (rf), ist ein ziemlich dicker, fast die ganzeWeite der aus-

sern Hiillen ausfullendcr Schlauch mit einem kornigcn weisslichen

Inhalt augefiillt, welcher Schlauch den grosstcn Theil der Lange des

ganzcn Gcbildcs einnimmt und nach unten blind gecndigt ist. Man

sicht an ihm quer- und spiralig laufende Falten, welche auf Faser-

structur dcr liaut des Schlauches deuten und die Achnlichkcit mit

cinem Dickdann, wie vvir ihn bei manchcn Wiirmern und Insecten

lindcn, noch mchr erhohen. Besonders merkwiirdig ist indess, vvas

icb bei den mcistcn Individuen (und ich habe dercn vvohl cinigc

drcissig untcr dcm Mikroskopc genau durchgcsehcn) in dieserGegcnd

gefunden habe, namlich zu beiden Scitcn dieses Dickdarrns (vvie ich

ilin cinstwcilcn ncnncn vvill) cinc Rcihe durchsichtiger ciibrmiger
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Blasen (Fig.I.e und Fig.III, welche eine Seite des Dickdarms starker

vergrossert zeigt, «), welche in einer besondern zarten Haut (Fig.III.fe)

langs des Darms eingeschlossen scheinen. Die Aehnlichkeit mit Ei-

blasen, welche in einem Eierleiter lagen, ist auffallend, obwohl ich

auch hieriiber noch keine Bestimmung ausspreche. Irgend einen

Ausgang, eine Oeffnung, habe ich aber auch hiefiir, so wie fiir den

Darm vergebens gesucht.

Nach dem andern, nach unserer Annahme, vordern Ende des

ganzen Gebildes hin, steht dieser Darm mittels des schon erwahnten,

sehr feinen Canales (Fig.I.c), welchen man gewohnlich etwas gewun-

den und haufig in den aufbewahrten Exemplaren abgerissen findet

(und den ich Diinndarm nennen mochte), mit gewissen andern Or-

ganen in Verbindung, welche sich in allen meinen Exemplaren von

licht bernsteingelber Farbe und allemal leer vorfanden. Ich werde

sie vorlaufig, um in der Analogie zu bleiben: Magen, Vormagen und

Schlund nennen. Was den Magen betrifft (Fig.I. f), so ist er, wie

man sieht, von langlicher Form, zeigt gewohnlich gegen den hintern

Theil mehrere Querfalten und hie und da ein korniges, man mochte

sagen driisiges Gewebe, und verschmalert sich gegen den Vormagen

hin, in welchen er sodann durch eine sehr merkbare Einschnurung

(<jf) iibergeht. Was nun den Vormagen (/*) betrifft, so ist er deutlich

birnformig und mit dem Magen von wesentlich gleicher Structur.

Die Querfalten an seinem Hinterrande sind nur starker und scharfer

gebrochen («). Nach vorn geht er nun allmalig (/c) in den sehr lan-

gen spiralig zusammengewundenen Schlund (k') iiber, welcher, im-

mer zarter und zarter werdend, und, wie es scheint, mit einer fein-

kornigen Masse gefiillt (/), den ganzen langen Faden (m) durchsetzt.

Ob nun das letzte Ende dieses Fadens wirklich da sich befinde, wo
es in der Zeichnung angegebcn ist, und wo ich es bei allen mir zu
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Gebote stehenden Excmplarcn sah, oder ob das, was man an diescn

Praparaten s&hj immer nur cin abgerissenes Ende war (was mir gleich

wahrscheinlicher war und spater durch genaues Verglcichen vou

Need ham's Untersuehungcn bestatigt wurdc), will ich Rir jetzt nicht

hc.stimmcn. Merkwurdig hingegcn sind noch die zwiefachcn, zum

Theil sclir schdn gchildctcn Iliillen, welche den Vormagen, noch in-

nerhalb der beiden obcrwahntcn allgemeinen Ilullen, umgehen. Die

aussere elwas starkere (n) lost sich gleichsam von der Aussenflache

des Magens ab und legt sich dicht an die innere der beiden allge-

mcinen Uiillen. Die inuere aber (o) nimmt erst vveiter oben an

dem Uehergange des Magcns zum Vorniagen ihren Ursprung, und

zeigt bei ausserordentlicher fast glasartiger Klarheit ihrer Suhstanz

eine sehr feinc Bildung, indem sie mit ausserster Regelmassigkeit in

Querfaltchcn gebrochen ist, deren Entstehung mir durch feine Quer-

fasern bedingt schcint, und durch welche ich allemal bei starkerer

Vergrosscrung (1'ig.IV. a) einen Langsstreifen jederseits hindurchge-

hen sehe, welchen man gar leicht mit einem Nerven, wie er etwa bei

manchen Anneliden langs der Muskclhaut des Leibes herablauft, ver-

gleichen konnte. Die letzterwahnten lliillcn vcrlaufen mit dem

Schlunde in den spiraligen Windungen fort; wie jedoch das Ganze

hicr sich vcrengert, schcinen weiter oben die Hiillen mit einander

zu verschmelzcn und sind mindestens nicht mehr zu unterscheiden.

Wenn ich nun abcr ein solches Praparat mit den Abbildungen

verglciche, welche Needham (a.a.O. tab.4.) von dcn noch ganz fri-

schen Gebildcn gegeben hat, und von welchen ich zvvei in Eig.V.

undVI. hahc copiren, und nach Art vou Fig. 1. habe beziffern lassen,

so crgieht sich 1) bei Vergleichung von Fig. 1. undV, dass Needham
allerdings schon die wescntlichcn inncrn Theile, vvelche ich vorlaufig

Dickdarm, Diinndarm, Magen, Vormagen und Schlund genannt habe,
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gesehen, und nur sehr unvollkommen und roh abgebildet habe;

2) aber, dass jedenfalls die mir zur Untersuchung vorliegenden Exem-

plare durch das Einsetzen inWeingeist eine bedeutendeVeranderung

insofern erfahren hatten, als am obern Ende die zwei aussersten Hiillen

sich geoffnet haben, und der spiralige Schlund hier (Fig.I.) zum Theil

durch den Weingeist unordentlich zusammengezogen erscheint, zum

Theil aber auch aus der geoffneten aussern Scheide hervorgetreten

ist. Needham's Abbildungen zu Folge kann man daher nur anneh-

men, dass im frischen Zustande das, was wir Schlund genannt haben,

in ganz regelmassig abnehmender Spirallinie endlich sich nach vor-

warts verliere, und mit einer kleinen Umbeugung, innerhalb des

fast kopfformig angeschwollenen Endes der allgemeinen aussern Um-
hiillung, und also wahrscheinlich blind geendigt, aufhore. Nach

eben demselben (a. a. O. S. 51) sollen am Ende dieser Spirale zwei

kleine Ligamente sich finden, welche dieselbe an die aussere Scheide

anheften und zwar da, wo (vvie es S. 50 heisst) eine Klappe sich fin-

det: },une valvule, qui s'ouvre en dehors, et par laquelle fai fait

sortir souvent, par une legere pression, la moitie de Vappareil inte-

rieur, pendant qu'une autre valvule (derenLage nichtgenaubeschrie-

ben ist) donnait passage a la semence. Nach Needham's Ansicht

sollte nun durch diese Oeffnungen das Sperma der Sepie in die Hohle

der aussern Hiille eingezogen und dort von dem untern Theile des

innern Apparats (den wir Dickdarm genannt haben, den Needham
aber als substance spongieuse bezeichnet) eingesogen werden, worauf

dann im reifen vaisseau seminal bei der Befruchtung, d. i. im Aus-

schiitten des Samens, gleichsam durch den Druck jenes Schrauben-

gefasses, die Klappe sich offne und der innere Apparat austrete.

Dieses Austreten geschehe dann so, dass die Spitze des Schraubenge-

fasses am Kopfende der aussern Hulle durch seine Ligamente hangen

bleibe, das Schraubengefass nebst dem, was wir Vormagen und Ma-
Voi. xix. p. i. 2
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l;cii nannten, von dem was wir Diinndarm nanntcn, abreissc, und,

Daofa aussen mannigfallig sich kriimmcnd, sich wcndc (also in um-

gekehrter Biehtung), vvorauf denn der vorhcr so diinne Canal (vvcl-

clicn ich Diinndarm, cr das Ligamcnt nanntc) mit dem Stoff der

hinlcrstcn Abtheilnng sich anfiillc und dieser an Dicke gleich werde,

beidc nun ebenfalls vorriicken, anch austrcten und nun ans ihrem

vordcrn offncn Endc ihr kornigcr Inhalt sich ergiessc. (Ein anf diese

Weise umgeandertes und ausgcstiilptcs Gcbilde ist nach Necdham
Fig.VI. abgcbildct.) Bemerkcnswerth ist iibrigcns, dass Needham
bei seinen Beobachtungcn iiber das Allmalig sich Entwickeln dieser

Gebilde in dcm Samcnbehalter zuerst allemal das Schraubengefass

in dem dann noch sehr zarten hautigen Bchaltcr erscheinen sah.

Noch bleiben freilich mancherlei Fragen uber das Einzelne die-

ser sonderbaren Organisation unentschicden, doch wird man nun

ihre Lebensgescbichte und (durch die hier gcgebene genauere ana-

tomische Untersnchung) ihre innerc Bildung in etwas dcutlicher

iibersehen, und es scheint jetzt mindestens erlaubt, zu der Frage iiber-

zugehen, ob man dics Gebilde fiir ein einigermaassen sclbststandiges

thierisches Gcschopf zu haltcn, und, wenn diess der Fall, wohin man

dasselbe vvohl zu slellcn und in welche Bcziehung zur befruchtenden

Bedcutung dcs Samens man cs vvohl zu sctzcn habc.

Ich will hieriiber als kurze Einleitung zunachst nur folgendes

zu bedenken geben:

1) Wenn cs gcgriindet ist, dass vvir dic sammtlichcn unsern Sin-

nen erscheincndcn Naturkorpcr der Organismcn am einfachsten ein-

theilcn konncn in: a) Kosmischc, b) Tcllurischc und c) Epitclluri-

schc; und dass dic lctztcrn, als „an der Erde haftende, in ihrer Bil-

dung durch sic bcdingtc" das sind, vvas uns auf Erden als gewisser-
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maassen, aber doch nur sehr beschrankterweise, selbststandige Orga-

nismen, als Pflanzen, Thiere und Menschen erscheint, so ist es wohl

sehr natiirlich, dass diese Eintheilung auch noch weiter sich fortsetzen

muss, und dass wir nun ferner noch besondere individuelle Organis-

rnen finden miissen, welche in demselben Verhaltniss zu den primi-

tiv epitellurischen stehen werden, wie diese zur Erde; d. h. dass sich

nun wieder epiorganische (parasitische) Organismen finden miissen,

welche auf jenen primitiven wachsen, und dort den Boden ihrer Exi-

stenz haben werden. Beaehtet man dies hinlanglich, so wird man

es sehr gerathen finden, fiir jedes besondere Reich der epitellurischen

Geschopfe, also z. B. fiir Pflanzen , Thiere und Menschen, eine eigene

Abtheilung organischer Wesen zu unterscheiden, als solche, welche

auf jenen ihren Boden, ihre Erzeugung, die Bedingung ihres Daseyns

finden, und also Epiphyta, und Epi- und Entozoa, als besondere Ne-

ben-Reiche neben Protorganismen (den Reprasentanten des IndifFe-

renzpuuctes zwischen Pflanzen- und Thierwelt), Pflanzen, Thieren

und Menschen anzuerkennen. Ja, es werden endlich wieder Epi-

epiphyta und Epi-epizoa unterschieden werden miissen, wenn an

oder in Parasiten wieder besondere Parasiten vorkommen. Vieles

wiirde in den naturgeschichtlichen Sjstemen sich einfacher und kla-

rer aneinanderreihen, wenn man diese Eintheilung allgemeiner be-

herzigen wollte. Frage man sich doch nur z. B., was mit der Masse

der Entozoen jetzt in den Systemen anzufangen sey? ob sich die

Blasenthiere, wie Conurus, wirklich mit Taenia und Ascaris mit

gutem Gewissen in eine Classe bringen lassen, solcher Geschopfe, wie

das von mir in diesen Acten beschriebene Leucochloridium, welches

gar keine besonderen Eingeweide enthalt, oder der Cercarien, oder

der Cercarienbehalter gar nicht zu gedenken?

Entschliessen wir uns dagegen bestimmt, eine eigene Classe epi-

oder entozoischer Geschopfe anzuerkennen, so haben wir den Blick
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voilkommeo frei; wir fasscn die verschiedencn Gcvvebe und Organe

des Thierkorpers in's Auge, beachten die Gcschopfe, die sich dort cnt-

vvickcln, und bckonunen von dem einfachcn Blasen-Geschopf, vvel-

chea hic und da iin Zcllgevvebc als Hi/datis sich bildet, bis zuni aus

der Molluskenlcber hervorsprossendcn Leucochloridium , welches

alles Anschen eines Wunns und doch vvedcr Darni, noch Ncrv, noch

Geschlechtsorgan hat, und von da bis zur Tacnia, und Ovvens 2W-

china in den Muskeln, und zu Ascaris, und endlich zu Achthcrcs und

Acarus an der Aussenflache des Thierkorpers, einc eigene Welt von

Formen, in vvelcher durchaus andere Forderungen geltcn, als in dem

mehrselbstslandig lebcnden epitcllurischen oder eigentlichenThiere,*)

ja von denen meistens die Entstchung durch Generatio spontanea

uubczvvcifclt ist, obvvohl bci vielen dadurch eine vveitere Forlzeugung

nicht ausgeschlosscn vvird. Aus solchen Betrachtungen vvird denn

auch hinsichtlich des Geschopfs, dessen Geschichtc uns eben beschaf-

tigt hat, ein naherer Aufschluss ervvachsen konnen.

2) Wenn es von irgend einer einzclnen, auf Befruchtung Bezug

habenden Bildung sich handelt, so miissen wir uns deutlich gegen-

vvartig halten, vvas der eigentliche BegrifFder Befruchtung sey. Im

Wesentlichen heisst aber Befruchten nichts anderes als Hervorrufen

eincr DifTerenzirung in eincm bis dahin in ciner gewisscn Indiffe-

renz Ruhendcn. Was in unserm Organismus in jedem Augenblicke

vorgeht, namlich dass der aus aufgenommenen StofTen hervorgcgan-

gene relativ indiflerente EiweissstofF einer allgemein v^erbreiteten

Bildungsfliissigkcit, durch die DifFerenz der vorhandcnen Organe

•; l [ii sirh dnscn Unlerscliied deutlich zu maclicn, denke mau daran, dass der Fotus (als

_l •,( Iis.iiii 0111 EmtOZOOn) nntei ganz andern Bcdingungen lebcn lcann, als das geborne

Thier. Ein Fdtaa kann ohne Koj)!*, oline Mund, ohne Magen, ohne Her_ forlleben und

wachsen, das gcliorni' Tliier niclil.
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selbst in sich wieder differenzirt und jenen Organen ahnlich ausge-

bildet werde, dies geschieht, wenn ein von einem Organismus (den

wir den weiblichen nennen) hervorgebildeter Urstoff (Eistoff des

Thier- oder Pflanzen-Eies) durch die Einwirkung eines differenten

Organismus (den wir den mannlichen nennen) zur Entwickelung

und Fortbildung innerer Differenzirung angeregt wird. Differenzi-

ren, Trennen, Auseinandertreten-, Entwickeln-Machen ist also die

eigentliche Bedeutung der Befruchtung, und daher ist ein Aufgehen,

ein Trennen, ein Dehisciren *) aufs haufigste mit diesem Acte ver-

bunden. Hochst sonderbare und mannichfaltige Vorgange dieser

Art, von welchen altere Naturforschung keine Ahnung hatte, haben

wir daher in neuerer Zeit an den Substanzen, durch welche ein dif-

ferenter Organismus auf das noch indifferente Product eines andern

einwirkt, kennen lernen. So schon in der Pflanzenwelt! Nicht ge-

nug, dass die Anthere aufspringt, wenn die Befruchtung geschehen

soll, nach der schonen Entdeckung von Amici, welche neuerlich

Horkel **) durch eine ausfuhrliche Arbeit erweitert hat, miissen

auch die Pollenkorperchen dehisciren, indem aus ihnen die Pol-

lenschlauche hervortreten, welche tief in das Germen eindringen

und bis zu dem Eibehalter durch einen eigenthumlichen Prozess

des Wachsens [gleichsam, als ob sie schon besondere Pflanzen wa-

ren] ***) sich verbreiten, allwo sie sich dann, wie Corda ****)

angedeutet und Schleiden f) erwiesen hat, in das offne Ei ein-

*) S. meine Abhandi. iiber Dehiscenz, in Muller's Archiv f. Ph. 1836. S.321.

**) Monatsberichte d. Berliner Konigl. Akademie d. Wissensch. 1836. I.

***) Nach Horkel wachsen die Pollenschlauche bei Colchicum autumnale bis zu 12 Zoll

Lange!

****) Verhandlungen d. Kais. Leopold. Carol. Akademie. 17. Bd. S.399.

•j) Schleiden in Wiegmanns Arch. f. Naturgesch. III. 1. S.289 ff. u. die folgende Abhand-

lung von Herrn Dr. Schleiden.
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BeokeOi und, indem sic den geachloasenen Keimsack beriibren, den

tndifferenten in ihnen enthaltenen ZollsiofT' an der Beruhrungs-

stcllc zur Differenz bringen, d. h. sclbst am Difierenten, dem

Kciinsack, zum ncuen Kcim werden. Was dic Thicrwelt anbe-

laugt, so wiederholt sich in ihr daaselbe Pbanonien, aber mit der

merkwurdigcn Sleigernng, dass nun dieAnaloge der Pollcnschlauche,

wclclic selbst bci dcn Pflanzen bercits auf sclbststandige Weise fort-

wachsen, so dass sie z. B. der keimenden Spore eines Schimmclfadens

auf das tauschendste ahnlich sehen, zu wirklich frci sich regenden

thierischcn, d. i. jedoch nicht cpitcllurischen, sondern epiorgani-

schen (s. o.) Geschopfen werden. Dies also isl die Bcdeutung

dcr Spermatozocn; sie sind Thiere, so gut als die Trichincn, als

die Hydatiden, alsAscaridcn u.s.w., aber epiorganischc, nichtcpi-

tellurischc Thiere, und zwar Thiere, welche blos auf das Zeugungs-

lebcn des epitellurischen Thiercs, dem sie angchoren, sich bezieheu,

kurz, sie sind Thiere eines andern Reichs, Thiere, welche zwar zum

Theil ahnlich organisirt seyn und lebcn konnen wie die epitclluri-

schen, aber kcinesweges so seyn miissen. Finden wir daher hier,

w ic untcr den epiorganischen Thieren iiberhaupt, Tbierc, welche

einc mit der den epitellurischcn Thicren nicht zu reimendc Organi-

sation haben, Thicre, welche z. B. eincn Darm baben, welchcr oben

iind iintcn zugcwachscn ist, Thiere, welchc leben und umhcrkriechcn

odcr schwimincn und gar keinc Eingeweidc haben u. s. w., so darf

uns dics cben so wenig wundern, als wenn wir cinen menschlichen

Fotus, welcher kcinen Kopf und keinen Magen hat, bis zur Geburt

fortlcbcn sehcn.

JNach dicsen zwiefachen Praliminarien diirfen wir nun das, was

wir iibcr das iucrkw iirdige nach Ncedhain genannte Gebilde aus-

zusprechen baben, ziemlich kurz fassen, und doch fiir hinreichend

begriindel und klar balten. Wir sagen daher mit Bestimmtbeit:
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auch diese so lange nur als Samenrohren betrachteten Korper sind

Spermatozoen (vvas auch Needham schon ahnete), und zwar die

vollkommensten und grossten, welche wir kennen, es sind also ohne

Zweifel wirkliche Thiere, aber epiorganische, nicht epitellurische

Thiere, und sie sind so wenig fiir die tellurischeWelt organisirt, dass

das Element, welches allen epitellurischen Geschopfen ein indifferen-

tes, keine Veranderungen hervorrufendes ist, namlich das Wasser,

fiir diese epiorganischen ein hochst gewaltsam einwirkendes, alsbald

eine Dehiscenz der aussern Hiille bevvirkendes vvird. Wenn einrnal

ein Versuch zu einer sehr zu wiinschenden ausfuhrlichen Systematik

der epiorganischen Geschopfe in der Thierwelt begriindet seyn wird,

dann wird man erst mit Bestimmtheit aussprechen konnen, in wel-

che Classe und welche Ordnung dieses Thierreichs sie gesetzt wer-

den miissen, doch vorlaufig schon wird es nothwendig, mindestens

sie alsGenus und Species zu unterscheiden, und ich benenne sie des-

halb Needhamia expulsoria; und zwar das Genus, um den ersten

genauen Beschreiber zu ehren, die Species, um das Dehisciren und

das Austreten der Innengebilde zu bezeichnen. Der Charakter des

Genus vvare durch die hautige cylindrische Hiille und die merkwiir-

dige Spiralwindung des Schlundes sattsam bezeichnet; um den Cha-

rakter der Species zu finden, miissen erst andere Species entdeckt

seyn, in welcher Hinsicht denn besonders Untersuchung derSperma-

tozoen des Nautilus, der grossen Aplysien, Doriden u. s. w. zu wiin-

schen ware. Fragt man nach der Bedeutung der innern Organisa-

tion, so diirfen wir diese sicher als ein Anstreben und ein Analogon

zur Organisation der ihnen in der Form verwandten freien epitellu-

rischen Thiere bezeichnen. Mag daher auch der innere, ein Analo-

gon vom Dauungscanal so mancher Gliederthiere darstellende Canal,

oben und unten verschlossen seyn, und nur in der Mitte durch De-

hiscenz sich offnen (anstatt dass der Darmcanal oben und unten de-
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hiscirt), daa hindert uns nicht, seine Tbeik wie bci wirkliehen Thie-

ren zu beaeichnen; kann man doch bis jetzt nicbt eininal wisscn,

ob niclit jcncr schraubenformiggcwundene Schlund durch eine feine

Miindung vielleichtdoch etwaa ausder Samenfliissigkeit aufsaugt und

dies in deni Dickdarni dcponirt, von wo es dann durch Dehiscenz

crgossen vvird.

Fragt man nun iibrigens, ob unter den friiher schon gekannten

Spermatozoen nicht ahnliche Erscheinungen vorkommen? so kann

man jetzt schon, wo diese Ordnung (denn sicher eine Ordnung, wo
nicht eine eigenc Classe *), im Rciche epiorganischer Thiere miissten

die Spcrmatozoen bilden) noch nicht sehr weit bekannt ist, manches

verwandte Phanomen anfiihren. Zuerst theilen alle iibrigen Sper-

matozoen mit unserer Needhamia nicht nur die Eigenschaft grosser

Empfindlichkcit gegen das reine Wasser, **) sondern werden auch,

wie jene, sofort dadurch getodtet. Merkwiirdig ist namcntlich, was

v. Siebold an dcn epi-epiorganischen Geschopfen, wie die Sperma-

tozoen von Eingcweidewurmern genannt werdcn miisstcn, cben so

wie an dencn niedcrcr Mollusken beobachtete, namlich, dass sie bei

Beruhrung von Wasser sogleich in Spiralkriimmungen zusam-

mengczogcn vvurdcn. Sodann aber ist das, was vvir hicr bei Need-

hamia als Dehiscenz bcschricben haben, ebenfalls nicht ohne Analo-

gon in den bisher bekannten Spcrmatozocn. Vorzuglich merkwiir-

dig darf in dieser Bcziehung genannt wcrden, vvas Th. v. Siebold

bei dcn Kafern beobacbtete, in deren Samen zur Zeit starkstcr Auf-

* ( termak (Beitr&ge mr Lehre von <lon Sjiermalozoen, Wien 1833) hat hercits <lrei Ord-

aungen dei Spennalozoen anfgestellt.

**) S. Tli. n. Siebold a.a.O. S.23u.233 nnd an vielcn andern Stellen. Auch R. Wag-

nrr li.ii diese Beobachtnngen bestfitigt.
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regung zur Begattung pilzfbrmige Biindel von haarformigen Sperma-

tozoen umherschwimmen, welche ebenfalls in eine zarte Haut gehullt

sind, die jedenfalls bei der Samenergiessung von selbst dehiscirt,

aber auch schon vor derselben sogleich aufplatzt, wenn das Gebilde

mit irgend etwas Wasser in Beriihrung gesetzt wird. Aehnliches sah

dieser Forscher auch bei den Spermatozoen der Libelluliden und an-

derer niederer Thiere, und ob nicht bei den Cercarien der hohern

Thiere ebenfalls eine Dehiscenz nach dem ergossenen, sich mit an-

dern Fliissigkeiten vermischenden Samen stattfindet, miissen noch

weitere Untersuchungen erweisen.

Auf alle Weise ist es aber hochst merkwiirdig, dass, wenn nach

allem, was wir bisher von Spermatozoen wissen, die Needhamien, so

wie die grossten, so auch die innerlich vollkommenst organisirten, ja

durch die Art ihrer Dehiscenz ausgezeichnetsten sind, dieselben auch

eben nur in den Thieren vorkommen, welche unter den Mol-

lusken, d.i. den Bauchthieren, den deshalb zugleich durch ganz enorme

Entwickelung ihresGeschlechtsapparates charakterisirten, die hoch-

ste Stelle einnehmen.

Schliesslich sey nur noch der Wunsch ausgesprochen, dass Na-

turforscher, denen zur Zeit, da die Needhamien sich entwickeln (d.i.

fiir die Nordsee Anfang December) , frische Sepien zu Gebote stehen,

nicht versaumen mogen, daruber, ob dieselben zuerst etwa aus den

Wanden der Samengefasse keimen, oder ganz frei im Samen sich

gleichsam krystallisiren, eine endliche Entscheidung zu geben. Un-

ter mehreren gelehrten Freunden, welche die mikroskopischen Pra-

parate dieser grossten aller Spermatozoen bei mir gesehen haben,

habe ich dieselben auch dem trefflichen Norwegischen Naturforscher,

Herrn Sars, gezeigt und ihn um Fortsetzung dieser Beobachtungen

voi.xix. p.i. 3
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gdbeten. Vielleicht ist von ihm, der sehon so treffliehe Beitrage zur

Kntwickolungsgeschichtc gegeben hat, aueh hicriiber eine letzte Be-

stimmung zu ervvarlen.

(Die Erklurung- der Tufel iindet sieh vollstUndig im Text.)
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r*iin neuesPflanzengeschlecht kann gegenwartig nurdann von allge-

meinerem Interesse seyn, wenn es zur Erlauterung der Natur der

Pflanze iiberhaupt nahere Beitrage liefert. Da es dem Verfasser ge-

lang, an einer Art des vorstehenden Genus den vollstandigen Verlauf

der Vegetation zu beobachten, so darf er seinem Aufsatze einigen

Werth beilegen und ihn der naheren Beriicksichtigung empfehlen.

Schon im Jahre 1821 ward die erste Art dieses Geschlechtes im

nordlichen Island bemerkt, konnte aber nur unter schwacher Ver-

grosserung betrachtet werden. Eine andere ward spater auf den

Sudeten gefunden, doch waren auch bei ihr die Umstande, sie im

lebenden Stande zu untersuchen, nicht giinstiger. Endlich gelang

es, die dritte in der Umgegend von Dresden aufzufinden, wo eine

Reihe von Jahren hindurch ihre Beobachtung unter starker Vergros-

serung, eine nicht eben leichte Sache, fortgesetzt ward, wodurch die

Resultate erlangt wurden, die in Gegenwartigem vorliegen. Zuerst

mag denn hier das Descriptive beginnen.

Genus: CHIONYPME.
Fila libera, articulata, hyalina, dichotoma, dense sibi impli-

cata, in nivis superficie crescentia, apice sporis valde intumescente

,

sicco statu capitulum formante.

Hoc genus Algis confervoideis Ag. adnumerandum et inter

Byssoideas et Leptomyteas esse ponendum facile apparet. Huc-
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iisi/uc in nivis sotitnimoilo su/tcvficic vcvsus hijcmis fincm inventum

cst, ubi pvocul ilitbio cxcvcfiottibus animalibus ovif/incm debet, prae-

cipuc vcvo a sofc pvovocatnv. Cum liacc planta sofo nive tecto, et

in nivis tantum supcvficic orialuv, Iiauit scio an alius i/uatti pvima-

vius cius orii/o stafucnilus sil.

/*vo tcmpcslutis vationc maijis minusve in vef/ctafione acce/eva-

tuv cl maiovcm auf minovem nivis supcvficiem obtef/it. Soluta vevo

nivc hcvbas solumvc obsidet, et tunc avaneavum texturam mayno-

pevc aci/uat. Pvoptcv tenevitatcm mox dissoluta evanesc.it.

Tves intcv sc distinctac species obsewatae sunt, quibus sine du-

bio scviovi tcmpove pluvcs accedcnt. Algam illam, (/uae, nivem borea-

lcm vubcfacicns, compluribus dcnominationibus quidem donata sedin

dcstvuclo solummodo statu int/uisita cst, liuc pertinere, veritati simil-

limum est. Quam indcfessus Alpium indafjator Hufji in ttinerario

vivo statu dcscvipsit, alienam huic fjcneri existimo. Eius descriptio

fere hacc est: ,,sub nivis fjrandinosae (Firnj superficie fjerminat, in-

fra indivisa desuper semcl furcata, (/uistjuc ramus in capitulum tu-

berculosum dcsinit. Planta cum nive in charta soluta, antequam

capitula protulerit, nihil omnino rclinquit, postea vero fjra-

nulu. Sinfjula nec socialis crescit." Quac res aliter cum nostra

planta sese habent. Sed accuratiori observatione cfjct ad eruendum

huius rci statum. Omncs aliac Alfjac, (/uae adivcrsis auctoribus no-

mine Protococci proponuntur, huic gcncri omnino alienae sunt.

lam spccierum adcamus descriptionem.

1. CMfWOJVYPMX F/l( ivn. 8chimmemdc8 Schneegewebe.

Ch. filis cx albo flavicantibus micantibus, capitulis minutissi-

m is 1 1ividcscentibus

.

("rcscif in Islandiae nive littorali, praescrtim phocarum strafje facta,
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mense Martio et Aprili, saepe maiorem nivis superficiem contigue

obtegens. Illic anno 1821 observata est.

3. CXIOWIJPMJE WWTJEWS, glanzendes Schneegewebe.

Ch. filis viridescentibus nitentibus, capitulis minoribus e fusco

viridibus.

Haec species per complures annos circa Dresdam observata est, ubi

in nive floccosa verno tempore aptis locis crescit. Hi vero sunt agri

ante hyemem stercorati, pascua, viae humanis aut bestiarum excre-

mentis tinctae, aut quavis nivis superficies excretionibus bestiarum

irrorata et solis faciei exposita. Coelo omnino tecto nunquam exori-

tur, sed tempore sereno paucis diebus perfectionis statum attingit, si

per diem et in solis splendore nix solutionis statum accedit neque ta-

men attingit. Si vero nix solvitur, planta statim evolutionem sistit.

Nunquam maiorem superficiem ab una stirpe tectam vidi.

3. CJUTOJinrJPBTE ItMSrSA, dichtes Schneegewebe.

Ch. filis e viridi pallidis absque nitore, capitulis maioribus

e fusco rubris.

Hanc speciem in summis Sudetis prope domicilia in pascuis nivem

dense obtegentem mense Maio inveni finita iam evolutione. Capi-

tula, oculo conspicua nudo, longe maiora quam in duabus praeceden-

tibus speciebus evadunt. Fila quamvis tenerrima ita dense sibi im-

plicantur, ut substantiam admodum tenacem constituant.

So weit das Beschreibende, um nun zu dem wichtigsten Theile

der Beobachtung iiberzugehen. Es geniigte mir namlich nicht, diese

so eigenthiimliche Pflanze im vollendeten Zustande zu kennen, son-

dern sie schien mir besonders geeignet, theils wegen vollkommner
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Durchsichtigkeit, thcils wegcn schnellen Wachsthums den Hergang

des Vegctationsprocesscs an sich beobaclitcn zu lasscn.

Durcfa die Umstande ihres Vorkoinmens belehrt, konntc ich die

Chionyphe nitcns in ineincr nachsten Umgebung hervorrufen und

sie von ihrein ersten Erscheinen an beobachtcn. Ilier bcmerkte ich

nun auf dem Schnee einfachste, spharische, meist zusammengehaufte

Blaschen, an dencn auch bei starkster Vergrosserung nur eine ein-

fache Ilulle zu unterscheiden war. Vergrosscrung durch allseitige

Ausdehnung, bcsonders aber in entgcgenstehcnder Richtung, war das

erste sichtbarc Lebenszcichcn an ihnen, und ihre Gcstalt erschien

nun eilormig. Errcichtc diese Ausdehnung einen gewisscn Grad, so

bcmerktc man im Innern eine lebhaftc Bewegung vorher unsichtba-

rcr Atoinc, und nun licss sich eine Trennung der Aussenhulle nach

Innen dcutlich crkennen. Bei fortgehender Atombcwcgung sondert

sich dic Innenhulle durch Quertheilung in zwei Halften, welche sich

vvieder bis zu einem gewissen Grade, besonders nach der Lange, aus-

dehnen, wobei die Atome nicht ferner sichtbar sind. Bei ncu ein-

tretendcr Atombewegung erfolgt spater eine anderweitige Theilung

dcr beiden Halften, die wieder bis zu einein gcwissen Grade sich aus-

dehnen. Im ferncrn Verlaufe theilen sich nun nur noch die End-

zellen jeder Scite, wahrend sich die mittlern nur noch ausdchnen,

und auf der einen Seite ist dics die Spitzc der Vcgetation, vvelche auf

der andern noch einige Schritte thut. Man bemerkt namlich, dass

sovvohl Aussen- als Innenhiille etvvas breiter werden, besonders noch

zvvei Seiten vorschicben und in der Mitte eine Ausbiegung lassen.

Ist dies bis zu eincm gewissen Grade vorgeschritten , so erfolgt eine

Langstheilung als Gabelung, in der sich zwei parallele Zellen geson-

dert haben.

Zuletzt cntstcht in einer Endzelle vvieder lebhafte Atombewe-

gung; die Atome vergrossern sich und erscheinen als Blaschen, mit
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denen zugleich die Endzelle anschwillt und bei der Reife die Gestalt

eines niit Kugelkeimen gefiillten Kopfchens erlangt.

So haben wir den einfachen Verlauf eines Pflanzenlebens, des-

sen Hauptmomente demnach folgende waren.

1. Entstehung als spharisches Blaschen.

2. Allseitige Ausdehnung desselben, doch vorherrschend nach

einer Achse, also Wachsen mit Polarisirung.

S. Theilung der Aussenhulle in eine aussere und innere; Zel-

lenbildung.

4. Theilung der Innenhulle in eine vordere und hintere Halfte,

was sich an jeder Halfte wiederholt und an den Endtheilun-

gen ferner fortsetzt; Vermehrung der Zellen in der

Langsrichtung.

5. Theilung einer Endzelle nach rechts und links (oben oder

unten, nordlich oder siidlich, oder wie man es sonst nennen

will); Vermehrung der Zellen in derRichtung der

Breite.

6. Hervorbringung neuer Individuen; Wiederholung des

Actes der Entstehung.

Dem fiir einfache Naturansicht empfanglichen Forscher brauche

ich nicht auseinander zu setzen, dass wir hier den Hergang auch des

zusammengesetzteren Pflanzenlebens vor uns haben. Meine Beob-

achtung wurde auf das umsichtigste angestellt und auf das vielfachste

wiederholt, um vor moglicher Tauschung geschiitzt zu seyn, so dass

ich wohl glauben darf, mit Gegenwartigem ein nicht unbedeutendes

Scherflein zur Kenntniss der Pflanzennatur eingereicht zu haben

Manches wird die beigefugte Tafel noch besser anschaulich machen,

deren Beschreibung nun folgt.

fol. XIX. P. I.
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E r k 1 ii r u n g der A b b i 1 d u n g e n.

Tafel II.

Fig. 1. Chionyphe nitena , von a

—

g, in «iOOfucher Vergrosserung1

.

a. Erstes Erseheinen dcr sphiirischcn Bliischen.

b. Dicselhen in etwas vergrossertem Zustundc.

c. Theilung der Iltillc un einem noch grtisser gewordcnen Bliischcn in eine

uussere und innerc, mit Andeutung der Quertheilung desselhen und

mit sichtbaren Atomcn.

C.
* Die vollzogcnc Quertheilung.

rl Vcrlauf des Wachsthumes mit ferncrer Qucrtheilung der Zcllen.

e. Zweig einer erwuchscnen Pflunze mit unschwellenden Endzellen.

(.' Stellen, wo dic Theilung einer Endzelle nuch rcchts und links stuttflndct.

/'. Stiirker angesehwollene Endzellc.

S. Trocknes Kopfchen.

h. Die Pllunze in nuUirlicher Griisse, wric sie uuf dem Schnee crschcint.

Fiff. 2. Chionyphe densa.

a. IlandsUick dcr lebcnden Pflunze, in nuUirlicher Grosse.

h. Ein Stiickchen derselhen, 150 mal vcrgrosscrt, mit zwei noch unreifen

grtinen und eincm reifen hruunrothen Kopfchen.
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V on jeher hat nichts mehr die denkenden Botaniker beschaftigt, als

die Lehre von derFortpflanzung, indess blieb es neueren Zeiten vor-

behalten, nicht etvva diese Lehre zu vollenden, sondern nur den er-

sten sichern Grund zu legen, auf dem fortgebaut werden kann.

Malpighi, dieser Heros des 17ten Jahrhunderts, an den das

19te fast in allen Puncten unmitielbar sich anschliessen musste, hatte

schon unvergleichlich viel geleistet. Die nachfolgende Zeit aber, weit

entfernt, auf seiner Grundlage fortzubauen, war selbst geistlos genug,

ihn nicht einmal zu benutzen, und leider miissen wir es gestehen,

dass noch das 19te Jahrhundert Biicher von bedeutenden Namen auf-

zuweisen hat, die unter der Kritik sind, weil sie noch unter Mal-

pighi stehen.

Mangel an allerwirklichen Beobachtung, vage, auf hypothetische

Analogien des Thierreichs gestiitzte Speculation, oder richtiger Trau-

merei, machen den ganzen Zeitraum von Malpighi (1681) bis auf

Treviranus (1815), also weit iiber ein Jahrhundert, zur sterilsten

Wiiste. Einige wTeniger bedeutende, meist unbeachtet gebliebene,

Beobachtungen trugen wenig dazu bei, das Studium dieser Periode

zu versiissen, die, wie schon angedeutet, nicht eine Periode des Still-

standes allein, sondern selbst des Ruckschrittes war. Desto glanzen-

der erhebt sich aber, wie ein Meteor durch diese Nacht, C. L. Tre-
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virauus, nicht nur selbst Tiichtiges leistcnd, sondcrn auch iiberall

ziindcnd und belebend, und ilnn allcin vcrdaiikcn vvirdie machtigen

Fortschrittc dcr letzten 20 Jahre.

Dcr wichtigste Mann dieser letztcn Zeit ist unslreitig Robert

Brown, der init griindlicher Kenntniss und Wiirdigung des friiher

Geleistetcn, mit dcin scharfen Auge des von der Natur selbst zuin Be-

obachter Gcweihtcn und init stets reger Empfangliehkeit iiir das neu

sich Darbictcnde fast in jedem einzclncn Puncte zuerst den rechten

Weg wciss, slets und iiberall mehr vvusste, als er sagte und daher

auch jeden, der seineWerke nicht las, sondern studirte, mehr lehrte,

als mit Worten darin stand.

Brown hat im botanischen Anhang zu Kings Reise eine voll-

standige Geschichte dieser Lchre von Grevv bis Link (1824) gege-

ben. Da R. Brown's Schriften durch die rastlose Thatigkeit unse-

res Nees v. Esenbcck allen Deutschen zuganglich sind, so beziehe

ich mich ganz auf sie und beschranke mich hier auf einige Nachtrage

und die Fortfiihrung derselbcn bis auf das Jahr 1837.

Bei Treviranus scheint Brovvn zu irren, wenn er dessen

mcmbrana interna init seinem nucleus zusammenstellt, da in den

meisten Fallen Treviranus unter testa nur die epidermis tcstae

versteht, seine mcmbrana interna die tcsta selbst ist, die wirkliche

membrana interna abcr ganz von ihm ubersehen wird.

Sprengcl, Grundziige der wissenschaftlichen Pflanzenkunde

1820, ist von R. Brovvn iibergangen.

Brovvn in Kings Reise 1826. Erstc wichtige Darstellung vom

Bau des unbefruchtclen ovuti. Doch nimmt er noch das Vorkom-

men zvveicr Intcgumcntc als allgcmeines Geselz, und beschrankte die

Existenz des Embryosacks auf cinzelne Species.
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De Candolle, organographie vegetale 1 827. Oh u e Erwei-

terung der Lehre durch eigene Beobachtung, bei mangelhafter

Benutzung desschon Geleisteten, z.B. Tome II. p.78—79, Vembryon

est toujours adherant a Vombilic interne (Chalaza).

Brongniart, memoire sur la generation etc. 1827. Erste aus-

fiihrliche Arbeit uber die Pollenschlauche; fast immer gute Data

fur das erste Erscheinen des Embryo, iiberhaupt in der Beobachtung

ausgezeichnet, in der Deutung zuweilen irrende Anerkennung eines

einfachen Integuments.

Mirbel, recherches sur Vovule vegetale etc. 1828 u.30. Erste

ausfiihrliche Entwickelungsgeschichte des unbefruchteten Eichens;

in der Beobachtung vortrefFlich, aber mit fehlerhafter Deutung der

Erscheinungen.

Treviranus, de ovo vegetabili 1828. Wenig Fortschritte im

Verhaltniss zu seiner ersten Arbeit.

Zenker, die Pflanze etc. 1830. Sehr unbedeutend aus Mangel

eigner Untersuchungen und Kenntniss der Literatur.

Treviranus, symbolae phytologicae etc. 1831. Gehindert

durch ein schlechtes, den Anforderungen der Zeit nicht mehr ent-

sprechendes Mikroskop, fangt Treviranus an hinter der Wissen-

schaft zuriick zu bleiben.

Brongniart, sur le mode de fecondation des Orchidees etc.

1831. Eher ein Biickschritt als Fortschritt, vielleicht aus Opposition

gegen Amici und B. Brovvn.

De Candolle, physiologie vegetale 1832. Blosse Excerpte

aus einigen, nicht allen neueren Sachen, unvereinigt mit den in der

Organographie aufgestellten Ansichten hingestellt.

Rob. Brown, 1831—33, iiber Befruchtung bei Orchideen und

Asclepiadeen. Richtige Ansicht iiber Entwickelung des unbefruch-
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teten ovuli. Ancrkcnnung einea nacktcn nueleus bci einigen Pflan-

/(ii. Schoae Beobachtungen iiber Pollenschlauchc.

Cbrda, tiber Befruchtung bei den Coniferen, 1835.

Lindlcy, infroduction to botany, 1835. Ohne Eigenes, abcr

mil guter Benulzung des Vorhandcneu.

llorkcl, historische Einlcitung in dic Lchre von den Pollen-

schlauchen. Monatsberichtc dcr Bcrliner Akademie 1836. Da hier

init gewohnter Griindlichkeit allcs, vvas bis dahin iiber Befruchtung

gcsagt vvordcn, zusammengestellt und beurtheilt ist, so habe ich im

Vorstehenden das darauf Bezugliche vvcggelassen und vorgezogen, aui'

diesc inhaltsschvvcren Bogen zu vervvcisen.

Fritsche, in Wiegmann's Archiv 1835, Bd. 2. Geschichtc

der Entvvickclung des unbeiruchteten ovuli bei Cucumis sativus.

Dutrochet, mcmoires pour servir ctc. 1837. Fiir seinen Rul

hatte er besser gethan, seine schon iur damalige Zeit hochst mangel-

hafte Arbeit von 1822 nicht vvicder abzudrucken. Abbildungen, wie

Taf.20. Fig. 1,2,3 aus Pisum sativum vvaren 1822 nach Treviranus

Vorarbcit schlecht, 1837 aber sind sie unbrauchbar.

Raspail, physiologic vegelalc 1837. Introduct. p.VII ,,nous

avons medite, nous, pendant douze annees ct lcs jours dc la plupart

de ees annecs ont cu plus dc vimjt-ipiatrc hcurcs pour nous. (( Bei

so ausserordcntlichcm Fleisse ist der Verfasser naturlich vveit hinaus

iiber alles, vvas scinc armen, minder begabten Zeitgenossen , Wissen

und Philosophie ncnnen.

Wcr nun dic imVorigcn bcriihrten Arbeiten, bcsondcrs die von

Amici, Brown, Brongniart, Mirbel, Treviranus, nicht nur

gclescn, sondcrn kritisch studirt hat, vvird cingcstehcn miissen, dass es



von der Entstehung des Embryo's bei den Phanerogamen. 33

nichts weiter bedurfte, als dass irgend Einer bei genauer Kenntniss

des Geleisteten mit Hiilfe eines guten Mikroskops, alle Einzelheiten

zugleich in's Auge fassend, eine Reihe von Untersuchungen anstellte,

um ohne grosse Miihe aufdieim Folgenden mitgetheilten Resultate zu

kommen. Denn in jedem einzelnen Puncte war so Vieles vorbereitet,

dass man sich oft wundert, dass das Wenige, was noch zu entdecken

vvar, nicht von diesem oder jenem schon gefunden wurde. Ein

glucklicher Zufall liess mich diese Arbeit angreifen, undzudemgiin-

stigen Erfolg, der meine dreijahrigen Bemiihungen belohnte, war ich

mehr als viele andere berechtigt, einmal durch den Besitz eines ganz

ausgezeichneten Schiekschen Mikroskops, andererseits aber beson-

dera durch die Unterstiitzung meines verehrten Onkels, des Professors

Horkel. Durch 30jahriges unermiidetes Studium, durch tiefes Ein-

dringen in den Geist aller altern und neuern Arbeiten, durch griind-

liche, oft wiederholte eigne Untersuchungen, die sich iiber den gross-

ten Theil der Familien ausbreiteten , besonders aber die schwieri-

gern, in ihrem Bau abnormen oder unbequem kleinen Biidungen in

allen Einzelheiten verfolgt und aufgeklart hatten, war von diesem

lange nicht genug bekannten und verehrten Manne in dieser Lehre

so vorgearbeitet vvorden, dass nur noch ein kleiner Schritt zu thun

vvar, den selbst ein wankendes Kind hatte machen konnen, und auch

dabei unterstiitzte mich noch sein Rath. So ist alles, was ich gelei-

stet habe und leisten werde, eigentlich sein geistiges Eigenthum, und

dies anerkennend statte ich ihm hier noch einmai offentlich meinen

Dank dafiir ab.

Ich habe meine Entdeckungen schon in Wiegmann's Archiv

(1837) bekannt gemacht, aber nur kurz in Verbindung mit einer

Uebersicht iiber die Lehre von der Metamorphose und ohne die so

nothvvendigen erlauternden Abbildungen. Ich werde im Folgenden

Voi. xix. p. i 5
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einc kurzc dogmatischc Darslcllung dcr Lchrc von dcr Eibildung

und Befruchlung geben, cinzelne Ausfiihrungcn abcr hci der Erkla-

rung der Ahhildungcn cinschaltcn.

§1.

Das vcgetahilischc ovuhun hcsteht in seinem ersten Auftretcn

aus cincr kleinen warzenlonnigcn Excrcscenz dcr placenta, aus

gleichlbrmigcm Zellgewebe gehildct, und mit einer oberhautahnlichen

Scliicht etwaa verschicdener Zellcn hcklcidct (membrana nuclci Roh.

Brown), wclchc sich in dic gleiche Schicht dcr placenta fortsetzt.

So viel mir bekannt, ist nur bei den Orchideen schon in die-

ser Periode der Embryosack vorhandcn.

§ 2.

Dicser primare Zapfcn ist dcr nucleus dcs Eichens (chorion

Malp., Perispcrm Trev. zum Theil, Vamandc Brongn., tercinc Mirb.)

und zuglcich der einzigc wcsentliche Theil dessclben.

Er ist unbedingt wescntlich, dcnn eine seincr Zellen ent-

wickelt sich zum Embryosack. Er ist allein wesentlich,

denn allc iibrigen Theilc dcs Eichens fchlcn hald einzeln,

bald allc in vcrschicdencn Familicn.

§ 3

Der nuclcus wird hei vielen Pflanzen noch von einem oder zwei

Integumcntcn umschlosscn,wcIchc aus einerFaltedere/«7/ermw nuclei

entstchcn, die alhnalig den nucleus iiherzieht, und mchr oder weni-

ger Parenchyma zwischcn ihre Lagen aufnimmt.

a. Es hildct sich nur cine Iliillc, integumcntum simplex; an

der Basis dos nuclei cntslcht cinc Falte, die, so wcit bis jetzt

dic Bcobachlungcn rcichcn, immcr einc bedcutende Schicht

Parcnchym zwischcn ihrc Lagcn aufnimmt. Haufig bci

Monopctalcn.
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b. Es bilden sich zwei Hiillen, integumentum internum und ex-

ternum. An der Basis nuclei entsteht eine Falte, die haufig

kein parenchyma zwischen ihre Lagen aufnirnmt (bei den

Monocotyledonen, so weit mir bekannt ist, niemals). Unter-

halb dieser ersten Falte, oft gleichzeitig, oft erst spater, bildet

sich eine zweite, die mit wenigen Ausnahmen immer eine

dicke Parenchymschicht in sich aufnimmt^ integumentum

internum, primum (membrana interna R. Brown, tegmen

Brongniart, secondine Mirb.); integumentum externum, se-

cundum (testa Brown, Brongn., primine Mirb.).

c. Aus der Bildungsgeschichte dcr Integumente folgt, dass sie

an der Spitze des nucleus unbedingt immer eine Oeffnung

haben miissen (micropyle Turpin, exostome und endostome

Mirb.).

d. Die Basis des nuclei ist die chalaza, die sich oft unformlich

entwickelt. Sie ist kein Organ, sondern eine Region, die

meistentheils dadurch charakterisirt ist, dass daselbst die Spi-

roiden des funiculus enden. Oft hat weder funiculus noch

chalaza Spiralgefasse.

§4.

Was von dem urspriinglichen Zapfen unterhalb der Integu-

mente iibrig bleibt, und wodurch das ovulum mit der placenta zu-

sammenhangt, ist der funiculus, welcher oft sehr lang wird.

§5.

Das ovulum, gleichviel, ob nackter nucleus, mit einem oder mit

beiden Integumenten versehen, kriimmt sich oft unterhalb der Basis

des nuclei, und verwachst gleich bei der Bildung auf eine kiirzere

oder langere Strecke mit dem funiculus. Dieser angewachsene Theil

des funiculus heisst dann raphe, und das ovulum, je nach der Lange
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des Bngewachsenen Stuckes, anatropum oder hcmianatropum. Wo
diese kriiininung nioht. cingctretcn ist, hcisst das Ovukun atropum.

§«.

Bei einigeo Familien bildet sich das ovulum von seiner Entste-

huDg an uaregelmassig aus, so dass eiae Seite ganzlich ia ihrer Ent-

wickeluDg gehoinnit wird, die andore aber vorzugsweise beiordcrt,

so dass Spilze und Basis des nuclei boi'm entwickelten Ei nebon ein-

ander liegcn. Eine solche Bildung hoisst ovulum campylotropum.

§*•

Wesentlich davonverschicdcn (obwohl von Mirbel wahrschein-

lich zuin vorigon gezogen) ist das ovutum camptotropum, wenn

nainlich das ovulum zwar glcichscilig cntvvickclt, aber in der Mittc

gebogen und mit den entsprcchenden Seiten verwachscn ist (z. B.

Potamogetonj.

§a
Einc Zclle im Innern dcs nuclcus, die im voraus durch nichls

von den iibrigen verschicden ist, bildet sich mcistentheils bald nach

dcm Auftreten dcr Integumente unverhaltnissmassig aus, und ver-

drangt mehr oder minder den nuclcus, dessen Pareuchyma dabci

von innen heraus rcsorbirt wird. Diesc Zclle heisst dann Embryo-

sack (mcmbrana amnii Malp., sac embryonnaire Brongn., quintine

Mirbel), und ist ohnc Ausnahmc bci allen Phancrogamcn vor der

Befruchtung vorhandcn.

§9.
Der Inhalt des Embryosackes ist Bildungssloir fur Zellgcwcbe,

wclchcs sich iriihcr oder spatcr, oit schon vor dcr Befruchlung, im

Einbrvosack cntwickolt, und da, wo os durch don auswachscnden

Embryo oicht wieder zur Auisaugung gebracht wird, das Endosperm

falbumen der meistcn Autorcn) bildet.
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§ 10.

Das Pollenkorn besteht im Wesentlichen aus einer einfachen

Zelle, deren Membran zart, wasserhell und noch im Zustande der le-

bendigen Entwicklung ist. Der Inhalt derselben ist Starke, Schleim

oder Gummi, kurz, Bildungsstoff fiir Zellgewebe. Alles Uebrige er-

scheint fiir die Bedeutung des Pollenkorns im Allgemeinen gleich-

giiltig und zufallig.

§11.

Die ausseren Hiillen des Pollenkorns sind im Allgemeinen un-

wesentlich, da sie ganz fehlen konnen. Ihre verschiedenartige Con_

formation scheint nur fiir die Natur ein Spielplatz fiir die Schonheit

und Mannigfaltigkeit der Formen zu sein, da sie oft im selben Genus

nicht einmal constant sind. Auf jeden Fall ist ihre Bedeutung hochst

untergeordnet.

§ «2.

Das ovarium hat stets undurspriinglich freieCommunication nach

aussen; wo ein wahrer stylus vorhanden ist, durch den Canal desselben.

§ 13.

Ein mehr oderweniger eigenthiimlichesZellgewebebekleidetvon

der placenta aus die innere Wand des ovarium und des Stylus-Ca-

nals, und geht stetig in die Papillen des stigma iiber. Dieses Zellge-

webe heisst tissu conducteur.

§ 14-

Zur Zeit der Bliithe (vulgo Befruchtung) sondert das tissu con-

ducteur (die Stigmapapillen eingeschlossen) eine mehr oder minder

deutlich erkennbare schleimige Feuchtigkeit auf der Oberflache und

in die Intercellularraume aus.

Meist wird dabei das Gewebe aufgelockert, oft so sehr, dass

das Lumen des Stylus-Canals nicht mehr erkennbar bleibt,

wie bei den Orchideen.
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Der von der aufspringenden Anlherc ausgcstreutc Pollen fallt

ailf das sfif/mu, und die mcmbrana csscntialis pollinis dehnt sich in

cincn Schlauch aus, der dem lissu conduetenr iolgend bis zur Pla-

ccnla und zuni ovulum gclangt.

Bci diescr oft ungcheuren Ausdchnungder Pollenzelle vvachst

die Membran durch cigenllichc Intussusceptio, denn mei-

stcnthcils vvird sie dabei nicht nur nicht diinner, sondern

dicker und fcster. Vicileicht giebt das tissu contlucteur in

seincm schleimigen Secret dazu den NahrungsstoiT her.

§ '6.

Am Ovulum angckommcn, tritt der Pollenschlauch in die Oeif-

nuugen der Eihautc, falls diese vorhanden, durchdringt die Spitze des

nuclcus (inamclon (Vimprcf/nation Brongn.), dcn Intercellulargangen

folgend, und crrcicht den Embryosack.

Oft inacht dcr Pollenschlauch auf diesem Wegc unregelmas-

sige Aussackungen, und zeigt, bcsondcrs hauiig in der Nahe

des ovuli, varicosc Anschvvellungen.

§ !?•

Dcr Pollenschlauch sciiiebt die Membran des Embryosacks vor

sicii hcr, stiilpt diesen in sich sclbst hincin und sein Ende liegt dann

schcinbar iin Embryosack.

§ '8-

Das Ende des Pollenschlauchs im Embryosack schvvillt kugiig

odcr eiformig an, und aus scincm Inhalte bildet sich Zcllgcwebe; es

bildet dicscillichcn Organe, eincn odcr zvvei Cotyledoncn, vvobei aber

die ursprungliche Spitzc, als plumula, mehr oder vveniger frei bleibt.

§ 19.

Das Stiick dcs Pollenschlauchs unlcrhalb dcs Euibryo und die

dasselbc umschliessende Duplicatur dea Eml)ryosacks schniiren sich
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friiher oder spater ab und obliteriren vollig, so dass nunmehr der

Embryo wirklich im Embryosack liegt.

§20.

Bei fernerer Entwickelung bilden sich die iibrigen Theile des

Ei's in die Integumente des Samens und das Albumen um; welche

Theile des Samens aber den friiheren Organen des Eichens entspre-

chen, ist durch kein allgemeines Gesetz zu bestimmen, sondern muss

fiir jede einzelne Farnilie durch specielles Studium der Entwicke-

lungsgeschichte ausgemacht werden.

Dies scheint mir alles zu seyn, was sich nach dem jetzigen Stande

derWissenschaft als Bildungsgesetz aussprechen lasst. Ich bitte meine

Leser, iiber manche Einzelheiten die folgende Erklarung der Abbil-

dungen, aber auch zugleich meine beiden Aufsatze: „Blicke auf die

Entwickelungsgeschichte" Wiegmann's Archiv 1836, und „Beitrage

zur Phytogenesis" J. Miiller's Archiv 1837, zu vergleichen.
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Erlautenmg der Entwickelungsgeschichte der Pflanzen.

\' i) r Ii <• iii i' r li ii ii ;r .

Ehc ich zur Sache selbst gehe, muss ich cinige allgemeine Be-

inerkungen iiber die Manier, in der die Zeichnungen ausgcfuhrt

sind, voranschickcn.

Was zuerst die Dimensionen der Darstellungen betrifft, so habe

ich dic Gcgenstandc meist so gezeichnet, dass sich das, was ich deut-

lich gesehen, mit Klarheit wiedcrgcben und erkennen liesse. Dass

man sich bci mikroskopischen Zeichnungcn an die scheinbare Grosse

des Objects zu binden sucht, scheint mir ohne allen Werth zu seyn.

Einmal sehcn verschiedene Augen, besonders bei'm Mikroskop, zu

verschiedcn, als dass aui' die scheinbare Grosse richtige Schliisse zu

bauen vvaren. Fcrner ist da, wo die absolute Grossenbestimmung

an sich von wissenschaftliehcm Werthe scyn soll (was jcdoch bei ge-

genwartigen Untersuchungen selten vorkommt), eine mikrometri-

schc Mcssung durchaus uncrlasslich und zvvar nicht durch Schalzung

mit dcm Glasmikrometer, sondcrn durch oit wiederholteAnwendung

eines gcnauen Schraubenmikrometers. Der Einwand, den man ge-

wohnlich gcgen ein vergrosserndes Zeichnen derObjecte macht, dass

bci irrthiimlichcr Ansicht dcr Irrthum in die Zeichnung iibcrtragen

wcrde, trifft kcineswcgs die Manier des Zcichners, sondcrn den Cha-

raktcr dcs LIntcrsuchcnden. Der redlicbe Forscher vvird nichts deut-

lich zcichncn, vvas cr nicht deutlich geselien, mag dcr Maassstab der
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Zeichnung iibrigens seyn, welcher er wolle. Auch kommt man hau-

fig in den Fall, Gegenstande viel kleiner zu zeichnen, als das Mikro-

skop sie zeigt, wo es nur auf die genauen Umrisse grosserer einformi-

ger Flachen, oder auf die relative Lage einzelner Theile ankommt.

Aus gleichem Grunde habe ich hier bei der mehr physiologischen als

anatomischen Tendenz dieser Arbeit in den meisten Fallen die ganz

unnothigen und selbst der Klarheit der Zeichnung schadlichen Aus-

fiihrungen des Zellgewebes weggelassen, und mich auf scharfe natur-

getreue Umrisse beschrankt. Das Anfiillen ganzer foliogrosser Fla-

chen mit gleichformigem Zellgewebe (das ohnehin, wie sich von

selbst versteht, nicht Portrait der Natur, sondern Composition des

Zeichners ist) mag wohl dazu dienen, den Laien zu blenden mitdem

Schein miihsamen Fleisses; der wissenschaftliche Beschauer wird

aber eine solche Zeit- und Raumverschwendung stets bedauern.

Ferner muss ich bemerken, dass ich, ebenfalls um Raum zu er-

sparen, die Entwickelungsreihen aus einer Pflanze nicht immer in

ihren relativen Grossen gezeichnet habe, da die letzten Zustande bei

dem durch die Grosse des ersten nothwendig gegebenen Maassstabe

ungeheuer gross geworden waren und ich daher lieber Einzelheiten,

worauf es vorziiglich ankam, abgesondert und starker vergrossert ab-

gebildet habe.

Meist sind die Objecte bei einer 150—230maligen linearenVer-

grosserung beobachtet, und nur in seltenen Fallen (namentlich bei

den jiiugsten Zustanden des Embryo) habe ich mit einer 410maligen

linearen Vergrosserung gearbeitet. Praparirt habe ich alles unter

einem Simplex, das eine 15malige lineare Vergrosserung gewahrt.

Ich muss hier noch darauf aufmerksam machen, dass Untersu-

chungen, wie die vorliegenden, allerdings Anspriiche sowohl an den

Beobachter, als an sein Instrument machen, die aber von den ge-

wohnlichen in etwas verschieden sind. Der Beobachter bedarf nam~
Voi. xix p. i. 6
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licfa ausser dcr gevvohnlichen Gcschicklichkcit im Prapariren ganz

besondcrs der Geduld im hochsten Gradc und ciner Resignatioii, die

ihn selbst dann nocli nicht am Erfolg vcrzvveifeln lasst, vvcnn cr vvo-

chcnlang scine Zcit und Miihc vcrgcbcns aufgcopfert hat. Tagelang

liintcrcinandcr liahe ich oft densclbcn Zustand cincr Pflanze unter-

sucht, unzaliligc Durchschnitte vcrgebens gemacht, bis endlich ciner

gelang, uud dann oft noch vvieder unzaldige gclungenc Schnitle bei'm

Praparircn zcrstort, ohne etvvas daran gcschen zu haben. Was das

Mikroskop betriift, so ist es bci diesen Untersuchungcn kcinesvvegs

die Starke der Vergrosscrung, die seinen Werth bestimmt, sondern

Lichtstarkc, Klarhcit und Scharfe des Bildes und eine solche Vollen-

dung der Objcctiv linsen (die hierzu durchaus applanatisch seyn miis-

sen), dass man vvo mogiich gar nichts von den iiber und unter der

Focalebne liegcnden Gegenstanden sieht; auf diese Weise kann man
sich von sehr kleinen und sehr durchsichtigcn Gegenstanden bloss

vermittelst der Eocalcbne dieAnsicht eines idealen Durchschnitts der-

selben verschaffen. Diese drei unerlasslichen Eigenschaftcn eines

guten Mikroskops sind in dcn Instrumenten von Schiek in Berlin

in so hohem Grade vereinigt, dass von den neuern, so vveit ich sie

vergleichcn konnte, ausser den PlossFschen, keins sie errcicht, ge-

schvveige denn iiberlrifft.

Endlich bcmcrke ich noch, dass ich absichtlich aus mcinem

Vorrathe als Bcispicle fast nur Pflanzen ausgevvahlt habe, die in

Brongniart's und MirbePs Arbeitcn nicht vorkommen, da beidc

so vortreillich sind, dass, vvenn auch die Dcutung der Erscheinun-

gen in manchen Puncten eine andere vvird, doch die ohne vorgcfasste

Meinungcn trcu nach der Natur gemachtcn Darstcllungcn ihrcn

daucrndcn Werth und ihrc Brauchbarkcit bchaltcn, und vvie sic eine

besscre Einsicht in dic Entvvickclungsgcschichtc begriindcten, so auch

imincr liir dicsclbc uncnlbchiiich blcibcn vverdcn.
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Um im Folgenden endlose Wiederholungen zu vermeiden und

das augenblickliche Verstandniss der Tafeln zu erleichtern, bemerke

ich hier, dass die folgenden Buchstaben auf allen sechs Tafeln folgende

Bedeutung haben.

pc. Pericarpe. ce. Substance celluleuse con-

ov. Ovule. tenue dans le sac embryon

tp. Tube pollinique. naire.

nc. Nucelle. mc. Matiere limpide, ou mu-

is. Integument simple. queuse contenue dans le

ie. Integument externe. sac embryonnaire.

ii. Integument interne. em. Embryon.

ra. Raphe. ct. Cotyledon.

ch. Chalaze. rd. Radicule.

se. Sac embryonnaire

.

pm. Plumule.

NB. Alle angegebenen Messungen sind in Decimaltheilen des

Pariser Zolles ausgedriickt.

Tafel III.

Fig. 1—17. Secale cereale.

Um hier die friihesten Zustande zu finden, muss man die Untersuchung1 be-

ginnen, lange, ehe die Aehre ausserlich sichtbar wird. — Fig\ 1. Junges noch

offnesCarpellarblatt, mit dem warzenformigen Ovulum aus einer Spicula von etwa

0/03". a. Die aussere von der rachis spiculae abgewendete Seite, die spater

in ihrem Wachsthum retardirt und von der entgegengesetzten iiberragt wird.

Fig. 2. Theil einer einzelnen Grasbliithe (aus einer Spicula von etwaOJ^bis

0/1 3"). a. Abgeschnittne rachis spiculae. bb. Zwei Bliitter des aussern Krei-

ses des Perianthii, die spliterhin verwachsen und dann die palea bicarinata bil-

den. Die palea externa ist abgeschnitten. c. Innere Lodicula, die spaterhin

abortirt. dd. Die bciden bleibenden Lodiculae. ee. Zwei Staubfaden 5 der dritte

»st abgeschnitten. Fig. 3. Dieselbe Bliithe, nach Entfernung der beiden Perian-
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tliiunitheile (Fig\ 2 bb). Dieselbcn Buchstabeii haben diesclbc Bedcutung; wie

in Fig\2. »". Slellc der abgescluiillciicii jxiUu cxtcrnu. h. Abgesehmllencr

dritler StaulifadtMi. Fig\ \. Ovarium aus einer spiitern Zcil iin Liingsschnitt.

Am Ovuluin beiuerkt man seliou das inlegumcntum internum, bestchcnd aus

ciuer cinfachcu Fallc dcr cjudcrmis nvclci. a Eiu SligMna im Anfang- der Ent-

wickclung\ K i y. 5. ap&terer Zustand des Ovarium im Liingsschnitt. aa. Stig;-

mala. b. Canal, der iu die llohlc des Ovarium f(ilirt. ov. Oviilum, welches das

EWeite Iiitegunient ebenfalls als eiufache Ejiidcnnisfalle cntwickclt. c. Innere

grUnc E|iidermis dcs Ovarium, von Treviranus fiilschlich als Eihaut angese-

hen. Fig\ 6 und 7. Fcrncre Entwickelung-. Die Bcdcutuiig- der Buchstaben

wic in Fig*. 5. Fig\ 8. Zusaminengesetztes Haar des Stig-ma, zur Zeit der

Befruchtung- niit cinem Pollcnkorn, wclches einen Schlauch g-etriehen, der am

Haar herabsteigl. Fig\ 9. Ovulum zur Zcit dcr Befruehtung' im Liingsschnitt.

Das iiusserc Integumcnt isl bei aa abgcschnilleii. In das Endoslom trelen drei

Pollens( lil.iuehc, von dencn einer dcn Nucleus durchdringl und im Embryosack

den Embryo bildet. Fig\ 10. Spilze dcs Embryosacks aus eincr spiilcrn Pe-

riode im Liingssehnitt, scbon mit Zcllen crfiillt. Man sieht deutlich, dass der

Embryo in den Embryosack nur hincingeschoben ist. Fig\ 11. Embryo noch

spiiler. Fig\ 12. Spiiter. Bei «. fiingt dcr Colylcdon an sich zu crhcbcn und

die Plumula einzuschliesscn. Eig\ 13. Thcil cines Embryo, noch spiiter.

a. Plumula, fast g*anz von dcr Erhebiing- dcs Cotyledons (b) cing-eschlossen.

Fig*. 14. Derselbe Theil von eincm der Reife nahen Embryo, von vornc g-csehcn.

a. Spallc dcr Erhcbung- des Colyledons. Eig*. 1*>. Embryo aus derselben Zeit,

wic Fig\ 14 im Liing*sschnitt. a. Lamina dcs Colylcdoiiarblaltes. b. Lig*ula

dessclben (die Erhebung-, welchc das Fedcrchcn iinischliesst). c. Spaltc dcs Co-

tylcdon. c. Coleorhize. Fig*. 10. Qucrschnitt dcr fast reifen Frucht. a. Die

grflnc inncre Epidermis dcs Pcricarpii. c. Das Intcg-uinent dcs Samcns aus den

bciden Eiliiinlen und dem Nucleus zusaminen g*ebildet. Eig*. 17. Ein Theil

des Vorigcn, stiirker vcrg*rosscrt. Bedeutuug* der Buehslahcn wic in Fig\ 10.

Fiff. 1H—24. Ijvu aUissima.

Fig*. 1H. Ovnliim kurz vor der Befruchliing*. Das intcgumcnlum cxter-

num bedeekt die iniirrc Lihaiil nielil voilstiindig*, sondcrii liissl die der Ilachis zu-
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g-ewendete Flache frei. a. Endostom. Fig\ 19. Dasselbe im Lang-sschnitt.

Fig\ 20. Eichen bald nach der Befruchtung, im Liing-sschnitt. Fig\ 21. Spitze

des Embryosacks aus dem Vorig-en, bereits mit Zellen geftillt. Der Embryo zeigt

sich ganz wie bei Secale cereale, und endigt in den Rest des obliterirten Pollen-

schlauchs. Alle Zellen zeigen nuclei (Rob. Brown). Fig. 22. Fast reifer

Embryo, von vorne gesehen. a. Aechte Spalte des die Plumula umschliessenden

Cotyledons. b. Falsche Spalte, durch abnorme Entwickelung des Cotyledons ge-

bildet. Fig\ 23. Derselbe Embryo im Lang-sschnitt. a. Erhebung des Coty-

ledons, welche bis auf die Spalte (b) die Plumula einschliesst. c. Coleorhiza und

Radicula. Fig. 24. Die achte Spalte des Cotyledons, von vorn gesehen und

starker vergrossert.

Fig*. S5. Vallisneria spiralis.

Die Bildung- des innern Integmments ist bei diesem im Langsschnitt darge-

stellten Ovulum fast vollendet, die des aussern hat beg-onnen. Beide Integumente

bestehen aus einer einfachen Falte der Epidermis.

Fig. 26-38. Aponogeton distachyon.

Ernst Meyer hat in seine wohl nicht haltbare Familie der Saurureen auch

Aponog-eton aufgenommen. Die Pflanze ist aber von den Najaden durch nichts

als die weissen bracteolae entfernt, und darf von Potamogeton noch nicht einmal

so weit weg-g-eruckt werden, als Pothos von Caladium. Fig\ 26. Ovulum kurz

vor der Befruchtung-, im Lang-sschnitt. Fig\ 27. Ein Theil des Vorig-en. a. Die

Zellen des Nucleus. Fig\ 28. Ovarium zur Zeit der Befruchtung-, im Lang-s-

schnitt, etwas aus einander gezogen. Man kann leicht den Pollenschlauch vom

Pollenkorn bis in's Ovulum vorfolg-en.

Fig. »9—31 nnd Tafel IV. Fig. 32-33.

Canna Sellowii.

Fig\ 29. Ovulum zur Zeit der Befruchtung\ Fig-. 30. Ein Theil des

Vorigen, isolirt und mehr vergrossert. Fig\ 31. Dasselbe. Der Pollenschlauch

ist in seinem ganzen Verlauf frei dargestellt und bildet durch sein angeschwolle-

nes Ende das erste Rudiment des Embryo. Fig*. 32. Halbreifer Same, im
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Liagssehnitt; der Ghalazatheil des Eichens liat sich unverhiildiissniiissig* ausge-

bihlci, so dass die Difierenzirung in Integumerit nnd Nucleufi nur ari eirier kleinen

Stelle des Umfangs vorhanden ist. Gerade diese Integumente, die hci weiterer

Entwickelung ooch nntergeordrieter erseheinen, hihlcn das hei'm Keinicn ausfal-

lendc Operculum. Eig- 33. Embryo aus dem Vorigcn. Man bemerkt am

Stijtts des Embryo (filaincnl si/«/itnscur) noeh dcutlieh den stctig*en Ueberg-ang*

in den Embryosaek.

Fig. 34—36. Orchis palustris.

Fig*. 34. Ovulum vor der Befruehtung*. Fig*. 35. Ovulum mit antreten-

dem Pollenschlauch. Fig*. 36. Emhryosack aus Fig*. 35, frei dargestcllt. Die

nunelirten Linien deutcn die spiitcre Ausdehnung* des Emhryonal -Endcs des Pol-

lcnschlauchs his zur vollslandig-en Verdriingung' des Emhryosaeks an.

Fig. 37-39. Orchis latifolia.

Fig*. 37. Das Endc des Pollenschlauchs hat sich mit Zcllcn g-efdllt. Die

untersten derselhen dehncn sich spiiter so sehr aus, dass sie als ein g-egliederler

Fadcn weit aus dem Exostom heraustretcn, wie es hcrcits Roh. Brown erwahnt

hat. Fig*. 38. Eichcn, in dcm sich durch Ilincintrctcn zweier Pollcnschlauchc

auch zwei Emhryoncn g-childel hahcn. Fig*. 39. Unlerer Theil eines Ovuli,

wclchcs cine hochst merkwiirdig*c Missbildung* zcigte. Ein Pollenschlauch war

reg*clmiissig* cingetrctcn, und hatte an der reehtcn Stellc eincn vollstiiiidig*cn Em-

hryo entwickelt. Ein zwciler dagegen hatle das Endostom vcrfchlt, sich zwi-

schcn heidc Integ*umcnte des Eichens hincingcdriingt, und dort ehenfalls einen,

ohwohl nur rudiincntaren, Emhryo g-ehildel. Gleichsam eine graviditas extra-

utcrina.

Fig. 40—49. Phormium tenaac.

Fig. 40— 44. Enlwickcluiig* dcs Ovuli vor der Befruehtung*. Fig*. 40.

Ein Loculament des Ovarii (aus einer 0,6"— 0,8" lang*cn Knospc) mit bciden

Ovulis, im Oik is( linill. Man sieht hier dcullieh den Vcrlauf dcr inncrn Ober-

haut (a ), welche dic noeh warzenf(irmig*cn aus glcichformig*en Parcnehymzcllen

hestehenden Ovula iibcrzichl. Eig. 41. Dassclhc in eincm sniilern Zustande.

Bci A sichl nian dcn Aucleus und die wulstige Anschwellung* an seincr Basis, die
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das innere Integ-umentum bildet, bei B ist das erste Integumentum schon als Haut-

falte zu erkennen, aucb bemerkt man im Innern des Parenchymes einen Streifen

hellerer, etwas liinger gestreckter Zellen als Grundlage des Gefiissbiindels im Fu-

niculus und der Raphe. Fig\ 42 A. Hier tritt das zweite Integumentum alswul-

stige Erhebung- auf, und ist bei B schon deutlich zu erkennen. Fig\ 43. Ein-

zelnes Eichen, noch etwas spiiter. Fig\ 44. Ovulum zurZeit der Befruchtung*,

im Liing-sschnitt. Fig\ 45. Zwei Ovula und ein Theil der Placenta zur Zeit

der Befruchtung- mit herablaufenden Pollenschlauchen, von denen bei a fiinf auf

einmal in ein Endostom eintreten. b. Tissu conducteur. c. Placentarparen-

chym. Fig\ 46. Theil eines Eichens mit zwei eintretenden Pollenschlauchen,

von denen einer schon im Canal des Endostomes endigt (Lang-sschnitt).

Fig\ 47. Ein Pollenschlauch, eintretend in den Nucleus (mamelon d'impregna-

tion). Man bemerkt, wie das Ende des Schlauchs durch den Druck der Zellen

eine hochst unregelmiissig-e Gestalt angenommen hat. Fig*. 48. Spitze des Em-

bryosacks, von dem antretenden Pollenschlauch eingestiilptj das Ende des Pollen-

schlauchs ist hier schon mit ganz zarten wasserhellen Zellen gefiillt, und bildet so

den Embryo. Fig\ 49. Ein Pollenkorn mit anfangendem Pollenschlauch, vom

Stigma genommen.

Tafel Y.

Fig*. 50—57. Chamaedorea Schiedeana.

Fig-
. 50. Weibliche Bliithenknospe, im Lting-sschnitt. aa. Aeussere,

bb. iunere Blatter des sechstheiligen Perianthii. cc. Rudimente der sterilen Sta-

mina. d. Verwachsener Theil des zweiten und dritten Carpells. e. Stylus-Canal.

Fig". 51. Ovulum aus Fig. 50. Fig\ 52. Ovarium zur Zeit der Befruchtung-,

im Lang-sschnitt. Fig-. 53. Theil des Vorig-en, isolirt und mehr vergrossert.

Fig-. 54. Auswachsende Frucht, im Lang"sschnitt. Fig1

. 55. Spaterer Zustand

derselben. Fig*. 56. Nocb spiiter. Die Frucht hat schon ihre vollige Grosse

und die Rundung- der Beere angenommen. Fig\ 57. Embryo aus Fig\ 56.

Die Plumula ist noch nicht vollstandig* vom Cotyledon umschlossen.

Fig1

. 58. Jfteconostigma (Caladium) pinnatifldum.

Ovulum, im Langsschnitt. Bemerkenswerth ist hier die seitliche Insertion

des Funiculus, so dass das Eichen eine Mittelform zwischen einem ovulum atro-
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jn/m ()(<tum uml ((//((tropuni pi i/diilttm darstelll. Dicsc Eiform ist bei den

Aroideen sehr bftofig.

Fijj. 50. Feperomia mavulo.sa.

Lftogssconitl des Ovarii vor der Befruchtuiiff. a. Oelbehalter. b. Bractea.

I ii;. OO. Kuphorhia pallida.

Lttflgsschriitt cincs Carpclls zur Zcit des Eintretens des Pollenschlauchs, wel-

chcr sich hicr durch scin opakcs Anschen Icicht von den silberfflanzcndcn Zcllen

des tissu conducleur *) untcrschcidet. a. Das Ende des tissu conducteur (Ve-

tcignoir Mirb.). b. Epidermis dcs inncrn Inteffuments, die spiiter weiter ausge-

bildel die tcsta cruslacca (autor.) darstcllt.

Fig-. 01—02. Xdnum pallescens.

Fiff. Gl. Ein Thcil dcs tissu conducteur nebst dcm Ovulum kurz vor der

Befruchtunff. Das tissu (a) bat bicr cine g-anz iibnliche Bildunff, wie bei den

Euphorbiacecn. Der Verlauf der Oberhaut (b) zeigt hicr noch dcullich dic Bil-

duiiff dcr Integunicnte an. Fiff. 62. Spitze des Embryosacks mit antrctcndem

Pollcnscblauch. Man bcmcrkt hier die der Zelleiibilclnng- vorherffehenden Zellen-

kerne, sowohl im Embryosack, als in dem den Embryo bildcndcn Ende des Pol-

lenscblaucbs, in desscn oberem Theilc sich schon cinc Zelle (a) entwickelt hat.

Fig*. 03. jDaphne Ittetzereum.

Ovulum, ini Lanffsschnitt, nach dcr Befruchtunff. Dcr Verlauf der Ober-

baut (a) crklart noch dcn Ursprunff dcr Intcgumcnte.

Fig. 04—05. Pimeiea drupacea.

Fiff. 64. Ovulum Iange nach dcr Bcfruchtunff, im LHiiffsschnitt. a. Obcr-

haut des iniicrn Intcgumcnts, wclchc wciler ausffcbildel die scheinbare Testa

(autor.) bildet. Fiff. C5. Embryo aus dcm Voriffcn, isolirt, im Anfangc der

Cotyledoneiibildiing.

*) Bci Rlrhtis comwtmis aod tcucocarpm ist dasselbe purpurroth, bei Phytolacca decan-

dra (.Fig. 92—93) goldgelb.
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Fig. 66—69. Bippuris vulgaris.

Fig. 66. Ganz jugendliche Knospe, im Langsschnitt. a. Halhirte Anthere.

Fig. 67. Ovulum aus dem Vorigen, bestehend aus ganz homogenem Zellgewebe

(nucleus nudus anatropus). Fig. 68. Ovarium nach der Befruchtung, im

Langsschnitt. Man sieht bei a den durch das Eintreten des PoIIenschlauchs ge-

bildeten Canal. Fig. 69. Spitze des Embryosacks aus dem Vorigen, mit Pol-

Ienschlauch, dessen Ende den Embryo bildet. Eine Zelle fullt das kuglige Ende

an, im cylindrischen Theil bemerkt man drei langere Zellen. Auch der Embryo-

sack enthalt schon einige Zellen. aa. Einzelne Zellen des Nucleus.

Tafel VI.

Fig. 70—T£. Centaurea scaMosa.

Fig. 70. Unterer Theil eines ganz jungen Ovarii, im Llingsschnitt (Lange

des ganzen Bliithchens = 0,1"—0,12"). Der Verlauf der Oberhaut am Eichen

ist noch deutlich zu sehen. Fig. 71. Ovulum etwas spater, im Langsschnitt.

Fig. 72. Spitze des Embryosacks mit dem jungen Embryo und den spater wie-

der resorbirt werdenden Endospermzellen (a) (Mirbels Quartine).

Fig1

. 73—TS1

. Carduus nutans.

Fig. 73. Ganz junges Bluthchen, im Langsscbnitt. a. Tissu conducteur.

Fig. 74. Ovarium zur Zeit der Befruchtung, im Liingsschnitt. Fig. 75. Un-

terer Theil des Ovuli nach der Befruchtung. a. Epidermis des Integuments.

Fig. 76. Spitze des Embryosacks aus dem Vorigen, starker vergrosserl, mit dem

Embryo. Bei a sieht man noch die Beste des abgerissenen Pollenschlauchs.

Fig. 77. Embryo, etwas spater, kurz nach Anfang der Zellenbildung.

Fig\ IS—83. Mlippochoeris radicata.

Fig. 78. Junges Ovarium, im Langsschnitt (das ganze Capitulum etwa

= 0,18"—0,22"). Fig. 79. Ovarium kurz vor der Befruchtung, im Langs-

schnitt, dem Badius des Beceptaculi parallel. aa. Die dem Mittelpuncte der In-

florescenz zugekehrte Seite. b. Tissu conducteur. Fig. 80. Langsschnitt

eines eben befruchtelen Ovarii. Fig. 81. Spitze des Embryosacks aus dem

Voi. xix. p. i. 7
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Vorigenj im iintera Theile dorch den Sohnitt geBffoet. Bei a ragl die uuierstc

Zelle des sfij)(.s ( nibri/nnis hervor. Fig'- 82. Spiiterer Zustund des Ovarii,

im Liingsselniiii.

Fig\. 83—85. Scabiosa suaveolens.

Fig. 83. Ganzjunges Ovuluni. DerVerlaof der Oberhaot (a) zeig-t, dass

es nur eiu nackler Nucleus ist. Fig\ 84. Spiilercr Zustand dcs Eicliens. Bci a

ist der ideale Nueleus, welcher den mamelon d'imj)regnalion rcpriiscnlirl, ist

der Canal dcr Micropylc. Fig'« 85. Ovariuni kurz vor Oeffooog der Knospc,

iin Liingsschnilt. Man hcmcrkl hier lciclil den wcseiitlichen Unterschicd im Bau

des Eichcns von dein hci llippuris, indcin Iici dicscin dcr mamclon d'imj)rcgna-

tion frci lag, hicr aher cin Caual, durcli cinc wulslformigc Erhcbung* gebildct, auf

dcn freilieh nur auf cincn idcalen Punct heschriinktcn Nucleus hinfiihrl, untcr

welchcm Punct sicb unmiltelbar dcr Embryosack gcbildet hat.

Fig. 86—9O. Passiflora JLudonii.

Fig\ 86. Ovulum noch warzcnformig-, im Liingsschnitt:, a. Obcrhaut.

(Grosse der Blumenkuospc = 0,2''—0,25"). Fig. 87. Spiitercr Zustand, im

Liingsschnill, Aofaog zur Bildung- des inncrn Inlegumenlsj x. Grundlage des

Gcfiissbiindels fiir Funiculus und Ilaphc. Fig\ 88. Noch spiiter, Liing-sschnilt.

Beide Integumcnle sind bcrcits g-cbildct, uud bcide beslchcn, mit Ausnabme des

Theils des iiussern Integumcnts, dcr die Itaphe enlhiilt, nur aus einer Falte der

Obcrhaul. Fig. 89. Lttogsschoitt dcs Vorigen, in dcr Richlung- von x nach y

in Fig\ 88. Fig*- 90. Das Ovulum kurz vor dcr Befruchtung-, vollig* ausge-

bildct.

Das Millcl aus cinigen .30 Mcssungen crgah bei dicscn Ovulis, die ubrigens

individuell schr versthicdcn sind, folg-cndc Dimensionen

:

Fig. 8«. a b = 0,0/157" cd = 0,0181'*

Fig. 87. „ =0,03454' «c = 0,0121" dc = 0,0157"

Fig. 88. „ aa 0,038'/ „ =0,0328" „ =0,0134" df= 0,0303"

Fig. 90. „ = 0,0519" „ = 0,0717" „ = 0,0310"

his 0,0555" bis 0,073"

Aus diescn Mcssungcn geht wcnigslnis BO viel hervor, dass nirgcnds bci der
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Entwickelung eine Einschniirung- oder Einsenkung- in die friihere Masse stattge-

funden.

Figf. 91. JPassifiora princeps.

Eine Stigmapapille mit einem Pollenkorn, dessen Schlauch die Papille schon

ganz durchdrungen hat.

Fig. 93—94. Phytolacca decandra.

Fig\ 92. Ein Carpell, im Liingsschnitt, zur Zeit der Befruchtung" $ a. Stig-

mapapillen, welche bis an die Basis des Carpellblatts herabsteigen, wo sie von

allen Carpellen zusammentreffen (b) und dann zu jedem Eichen einen doppelten

Strang- leitenden Zellgewebes (c) hinschicken, der den Funiculus umfasst.

Fig. 93. Ein Theil des Vorig*en, starker vergrossert j a. Tissu conducteur.

Fig\ 94. Spitze des Embryosacks aus Fig\ 93. Im Ende des Pollenschlauchs

haben sich bereits 5 Zellen als Grundlag-e des Embryo gebildet.

Tafel VII.

Fig. 95—96. Werium Oleander.

Fig. 95. Ovulum, im Lang-sschnitt, g-anz jung- (Lange der Bliithenknospe

= 0,310". Fig-. 96. Ovulum, spater, im, Lang-sschnitt (Lange der ganzen

Knospe = 0,514".

Fig". 97—98. Stapelia JLsterias.

Fig. 97. Halber Langsschnitt der Befruchtung^stheile, zur Zeit der Befruch-

tung. Die Pollenmasse (a) ist durch die aus ihrer Spalte hervortretenden Pol-

lenschliiuche dicht unterhalb der Driise (b) (Glandula stigmatis R. Brown) be-

festigt, woselbst sich eine Furcbe befindet, die in dem abg^ebildeten Priiparat durch

den Schnitt der Lange nach gespalten ist. In diese Furche treten die Pollen-

schlauche ein, und verlaufen dann in dem von dort anfang-enden tissu conduc-

teur (c) durch die Masse des Stig-makorpers (d) bis zum Ovarium. Ausser den

bekannten Abnormitliten im Generationsapparat zeig"en die Asclepiadeen noch eine

andere, auf welche, so viel mir bekannt, bisher noch nicht aufmerksam gemacht

ist. Wie ich in Wieg-mann's Archiv 1837 ausgefuhrt, bildet sich bei allen mir

bekannten Pflanzen der Stylus-Canal durch Aufrollung- der Lamina des Carpell-



")J M. J. SciII.F.lDEN,

hlattes und das (isst/ conducU ur diirch eine hohere Entwickclung- dcP Oherhaut

(lcss<'ll)cn, und let/.teres sei/.t sicfa dann iiher dcn nichl aufgerolllen Thcil (dcs

Stigina) als Sligmapapillcn fort. Ganz im Gcg-ensalzc daniil slchcn dic Asclcpia-

dccn uiid wahrschcinlich auch die Apocyncen. Bci dcr EntwickcluIlg• des Ovarii

derAselepiadcen hcincrkt nian nainlich, dass dcr Stylus-Canal frUhzeitig* verwiichst

und ganzlich ohlitcrirt, so wcit nainlich sich dcr ohcrc Theil dcs Carpelhlattcs zu

dcm pcntag-onalcn Qeischigen Ktirper verdiekt 5 dageg-cn enlwickclt sich, vom

ohcrn Endc dcs Ovarii aus, in dcr Massc diescs Kiirpers ein lockcres schleimigcs

Zcllgcwehc, das sich his zu sciner iiussern Flachc hald hiihcr hald ticfcr (also his

zur untcrn Flache des urspriing-lichcn CarpcIIhlattcs) crslrcckt. In dicses Zellg-ewehe

trelen nun die PoIIenschliiuche ein und durchhohren auf solche Wcise die Dickc

dcs Carpcllhlatlcs, uin in dic Ilohlung- dcs Ovarii zu g-clang-en, was, wie g-esag-t,

hci kcincr niir hckannten Pflanzc dcr Fall ist. Bci dcn Stapclien findct man auf

der Fliichc dcs Pcntagons zwci klcine punclformig-e Verliefung-en als Spurcn dcs

ohliterirlen Stylus-Canals. Diesc wurdcn von Herrn Dr. Schauer in Breslau

fiir die Stigmata angcschen, sind es ahcr ihrcr Funclion nach nichl. Sohald ein

Ovarium hefruchtet ist, fiing-t cs an auszuwachscn und sich zu verliing-ern, wo-

durch es den Narhcnkorpcr in dic Ilohc hcht und so scine Verhindung- mit dem

andcrn Ovarium zcrstort. Auf dicsc Weise ist hei den Asclepiadeen nur dann

cine Bcfruchtung hcidcr Ovaricn moglich, wcnn die von iiusserlichen Zufalligkei-

ten ahhiingige Translocalion der Pollenmasscn an zwei Sciten genau in demsclhen

Momcntc slaltfindet. Es erkliirt sich dadurch, warum fast conslant nur ein

Ovarium Sainen hringt. e. Durchschnittene Slauhfadenrohrc (Gynostegium

Link). f. Ahg-eschnitlener Lappcn dcr Paracorolla. Fig-. 98. Pollenkorncr,

wic sic erscheinen, wenn man die Pollenmasse oirnel, nachdcin dic Bildung- dcr

Schliiuchc hegonnen hal.

Fig. 99—100. Stapelia defleaca.

Fig. 99. Theil eincs hcfruehtetcn Ovarii gleich nach dcm Ahfall dcs Nar-

hcnkiiipcis, im Laiigsschiiitl. Das Zcllgcwchc in dcr Nahe dcr cing-ctrctenen

Pollciischliiuchc isl sphacclirl. Fig-. 100. Ein cinzclnes Ovulum des vorigen

Priiparats, im Liiiigssclinill.
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Fig. lOl—104. Cynanchum nigrum.

Fig\ 101. Eichen vor der Befruchtung-, im Liingsschnitt. Der Schnitt ist

senkrecht auf die Flache des Ovuli so g^emacht, dass er dasselbe in zwei symme-

trische Halften theilt, nicht wie bei Treviranus parallel der Flache, wodurch

die Orientirung- sehr erschwert wird. Fig\ 102. Ovulum g-leich nach der Be-

fruchtung-, Langsschnitt, wie im Vorigen. Fig\ 103. Spitze des Embryosacks

aus Fig\ 102. Der Pollenschlauch bildet hier vor seinem Eintritt in denselben

eine Anschwellung-, die sich auch zum Theil mit Zellen fiillt, welche aber spater

wieder resorbirt werden. Fig\ 104. Embryo mit vier Cotyledonen, aus der

Verwachsung- zweier entstanden (duplicitas monstrosa).

Fig. 105—111. Oenothera crassipes niid grandiflora.

Fig'. 105. Ein Theil des Inhalts des reifen Pollenkornes von Oenothera

grandijiora mit TRa Jod. befeuchtet. Die Stlirkekorner sind hier spindelfor-

mig-. Fig. 106— 111. Oenothera crassipes. Fig\ 106. Ovulum kurz

nach der Befruchtung-, im Langsschnitt. Fig-. 107. Ein Theil des Vorig-en,

wie es sich nach der Befruchtuog- mit TRa Jod. zeigt. Der Pollenschlauch ent-

halt selbst noch eine geraume Strecke in den Nucleus hinein unverandertes Stiir-

kemehl, welches erst kurz vor dem Eintritt des Schlauchs in den Embryosack in

Gummi verwandelt wird, und sofort auch Zellenkerne entwickelt. Fig-. 108.

Ende des Pollenschlauchs, aus dem vorig-en Priiparat g-anz frei dargestellt 5 a. Zel-

lenkerne. Fig\ 109. Ende des Pollenschlauchs, wenig-e Tag*e spiiter. In dem

bereits kuglig-ang-eschwollenen Theile hat sich um jeden Zellenkern (a) eine

Zelle gebildet. So stellt derselbe den Anfang des Embryo dar. Fig\ 110. Spii-

terer Zustand des Ovuli, im Liing-sschnitt. Fig\ 111. Embryo aus dem

Vorigen

.

Figf. 113—113. Convolvulus tricolor.

Fig\ 112. Lang-sschnitt eines Ovuli aus einer Blumenknospe, deren Liing-e

= 0^08"— 0/1". Nur das scheibenformig'e Ende der urspriinglichen Warze

tritt hier als Nucleus auf. Fig*. 113. Lting^sschnitt des Eichens, etwas spiiter,

aber noch lang-e vor dem Bliihen.
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Fig> 114— III. l*odo.\temon ceralophyllum.

Nach in spirilus rini asscrvirlcn Excmplarm, dcren Mitlhcilung' ich (ler

Gltte unseres ausgezeichneten Physiologen, des Herrn Prof. Horkel in Berlin

verdanke. Fig. 114. Ganz junger Zustand des Ovnli, im L&ngsschnitt;

a. Oberhant. Fig. 115. Ovulum znr Zeit tlcr Bcfruchtung-, Lang-sschnill.

Der Nucleus ist bereits g&nzlich vom Embryosack verdrftngt. Fig*. 116. Bci-

fer Same im L&ngsschnitt. Fig. 117. Reifer Embryo. Unbegreiflich ist rair,

wie maii Dber die Zalil der Gotyledonen hat in Zweifel seyn konnen, deno so deut-

lich wic hier, fand ich die heidcn Cotylcdoncn hei allcn Podoslemeen.

Fig*. 118. Sanguinuria canadensis.

Eichen zur Zeit dcr Befruchtung-, im Langsschnitl.

Fig1

. 119. JBerberis vulgaris.

Diesc Figur stcllt zwei Ovula im Langsschnitt dar, in ciner Misshildung-

, dic

ich nicht gar seltcn g-cfundcn. Das regelmassig- entwickelte Ovarium enthalt

3—5 ovula crecta anatropa. Es ercig-net sich aher zuweilen, dass eins von dcn

Eiern durch dcn Druck der nebenlicgenden, zur Zeit, wo es noch alrop ist, ver-

hindcrt wird, sich umzukchren. und dahcr sich als ovulum atropum rait langem

Funiculus entwiekelt. Eine schtincrc Bestiitig-ung- fiir Ilcrrn Mirhcls Enldek-

kung-, dass jcdcs Ovulum seiner ursprttnglichen Anlag-c nach alrop ist, kann es

nichl geben. Diese Misshildung- crklart bcsser, als irg-end etwas, die Entstchung

mikI Bedeutung der Baphc; denn denkt man sich das atropc Ovulum (A) hei x

umgehogen und das iiusserc Intcgumcnt mit dcra Funiculus y vcrwachsen, so ist

das anatropc Eichen (B) vollstandig- gegehcn. Die Umkehrung dcsOvuli scheint

aber chen in ganz heslimmter Beziehung- zu dem vorgeschrichencn Lauf dcr

Pollenschlftuche zu stehcn, denn slets hcohachtete ich, dass diese regclwidrig' atro-

peo Eiclicn unhcfruchlel hliehen.

Tafel VIII.

Fiff. 120— 125. Tropaeolum maius.

Fig. 120. Ovuluin kurz vor der Bcfruchtiing, im Lang\ssehnitt. Dcr Vcr-

lauf dcr Ohcrhaut (aj zeigt dic Bildung- dcv Intcguincntc. Mcrkwiirdig- ist hicr,
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dass, nachdem das innere Integument schon ziemlich weit den Nucleus iiberzogen,

sich erst weit oberhalb der Basis des Nuclei das zweite aussere Inteaument bildet,

so dass der Nucleus am untern Theile nur von einem, am obern dag*eg*en von

zwei Integ*umenten bedeckt ist. Das Stiick des innern Integuments, so weit es

an beiden Flachen frei ist, wird in der fernern Entwickelung* des Ovuli allmalig-

resorbirt. Fig*. 121. Ein Theil des Ovarii zur Zeit der Befruchtung* 5 a. Tissu

conducteur. Fig*. 122. Pollenschlauch und Anfang* des Embryo aus dem Vo-

rig*en, mit Amylumkornern erfiillt.

Ich habe schon bei Cynanchum nigrum auf eine Anschwellung" des Pollen-

schlauchs ausserhalb des Embryosacks aufmerksam gemacht, wie sie ebenfalls bei

Ceratophyllum demersum, Taxus baccata und den verschiedenen Species Juni-

perus von mir beobachtet ist. Viel haufig*er kommt eine solche blasig*e Anschwel-

lung* des Pollenschlauchs innerhalb des Embryosacks und unterhalb des Embryo

vor. Am haufig-sten findet sie sich bei Wasserpflanzen aus der Familie der Na-

jaden, z. B. bei den Potamogetonen. Doch ist sie auch bei Landpflanzen nicht

selten, z. B. Lupinus, Tetragonolobus, bei den Plumbagineen. Bei Statice Ar-

meria ist dieselbe schon von Herrn Mirbel beobachtet, aber verkannt worden,

da er sie fiir Endosperm hlilt, was sich jedoch aus der Entwicklungsg-eschichte

widerlegt. Am auffallendsten tritt sie indess bei Tropaeolum maius auf, beson-

ders weg-en ihrer spatern seltsamen Entwickelung-. Bei allen vorher g-enannten

Pflanzen ist sie niimlich mehr oder wenig-er kug-lig*, und verlangert sicfa nach

oben inden Theil, der zum Embryo sich entwickeltj bei Tropaeolum maius da-

g-eg-en ist sie langlich und ihre Fortsetzung-

, die die Grundlag-e des Embryo bilden

soll, tritt wie ein Seitenast von ihr ab. Die Anschwellung- selbst liegt an der

aussern Seite des Ovulum (Fig\ 123). In ihr wird nun bald ein Zellenbildung-s-

process eing*eleitet (Fig\ 124) und da g-leichzeitig' die sie nach aussen bedeckenden

Integumente des Ovuli obliteriren, so kommt sie frei in der Hohle des Ovarii zu

liegen, und wahrend sich der Seitenast in der Eihohle zum Embryo entwickelt,

wiichst sie selbst aussen um das Eichen herum zu dem zelligen Strang- aus, der

allen, die sich mit der Entwickelung'sg'eschichte von Tropaeolum maius beschaf-

tigt haben, ein unauflosliches Bathsel g*ewesen ist. Uebrig-ens ist es die schwie-

rigste und die grosste Geduld erfordernde Arbeit, diese Bildung* zu verfohjen, aber
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zugleich honhst belohnend durch tlas Bnsserst mericwttrdige Resultat. Fig\ 123.

Ovuluni, im Lang-sschnitl. Die Spitze der Eihiiute bei a isi schon jhrer volligen

Kesorption nalie. Fig\ J24. Enibryo mit dcr Anschwellung- dcs Pollcnsehlauchs,

beide bereits im Innern organisirtj aus dem Vorigen. Fig-

. 125. Dcr Emhryo

in Verbindnng niit dem zelligen Strang (einc spiitcrc Enlwickelungsstufc als die

vorige). In Folg-e dcr fcrncrn Ansbildong schwillt die Verbindung-sslelle des

stipcs f tnbn/on/s und des Strang-es (hei a) kugelformig- an, und die Zcllen werden

fast rcg-clmiissig sechscckig, wie cs hei Brongniart Taf.44. Fig\2. sehr g-ut

ahgchildet ist.

Fig". 126. Chymocarpus pentaphyllus.

Ovuluni vor der Befruchtung-, im Liingsschnitt. Die Bildung* der Integu-

mente ist der hci Tropaeolum g-anz analog-
.

Fig-. 127—128. Bouvardia coccinea.

Fig\ 127. Ganz junges Ovuluin, im Laiigssehnitt. Der Verlauf dcr Oher-

liaut und das Zcllgewebe zcig-en, dass es ein nucleus nudus ohne Integumente ist.

Fig\ 128. Ovulum aus spiiterer Zeit, aber noch lang-e vor der Bcfruchtung-j

a. Oberliautj 6. MameJon d"impregnation.

Fig. 128—130. MAmnanthes JDouglasii.

Fig. 128. Ein Carpell, im Liingssclmitt, vor der Befruchtung- $ a. Stylus-

Ganal. Fig\ 129. Spilzc dcs Emhryosacks bald nach Antreten dcs Pollcn-

schlauchs, in wclchcm sich hcreits fiinf Zellen mit dcn Zcllcnkernen (a) g-ebildct

habcn. Die obere Zelle (dcr kttnfligc Emhryo) enlhiilt drei freic Zellenkernc.

Fig. 130. Dicsclben Theilc aus ciner spiitern Periodc. Dic obcrc Zellc des

Pollenschlauchs ist schon ganz mit kleincn grttncn Zellcn gcfiillt und kuglig' aus-

gedehnt, Auch die Zcllcn dcs Stipes cnthaltcn Chlorophyll. In dcr unlersten

Zcllc, dic bei a aus dem Embryosack hcrausragt, bcmcrkt inan dcn noch nicht

rcsorhiitcn Zellenkern.

I ii;. 131—133. tieUanthemum denticulatum.

Fig. 131. .lungcs Ovuluin, im Liiiigsschnilt. Fig\ 132. Eichcn zur Zeit

dcr Bcfnichlimg, im Liingsschnilt. Fig. 133. Basis dcs Stylus, im Liings-
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schnitt, nebst in die Ovula eintretenden Pollenschlauchen. Um dieses zu beob-

achten, muss man noch ganz geschlossne Knospen untersuchen, da das Austreten

des Pollens schon sehr friih stattfindet. Bei der eben geoffneten Blume sind die

Pollenschlauche schon durch Obliteration von den Eichen getrennt, und man sieht

nur noch ihre Reste von der Basis des Stylus - Canals in die Hohlung des Ovarii

hineinhangen, was Herrn Brongniart verleitet hat, sie fiir tissu conducteur

zu halten. *)

Fig. 134. Helianthemum lasiocarpum.

Pollenschlauch vom Pollenkorn bis zum Eintritt in's Ovulum, in einer Con-

tinuitiit frei praparirtj a. Basis siyli.

Fig. 135—137. Pedicularis palustris.

Fig. 135. Ganz junges Ovulumj bei a zeigt sich die Anschweilung zur

Bildung des Integuments. Fig. 136. Ovulum, etwas spater. Fig« 137.

Ovulum kurz vor der Befruchtung.

Fig. 138. Veronica Chamaedrys.

Das kolbig angeschwollene Ende des Funiculus am halbreifen Samen zeigt

einige Lagen sehr niedlicher Spiralzellen.

Fig". 139—140. Teronica serpyllifolia.

Fig. 139. Innere Theile des Ovuli zur Zeit der Befruchtung, im Langs-

schnitt. Der Pollenschlauch lasst sich seines ausgezeichneten Silberglanzes we-

gen leicht verfolgen. Der Embryosack bildet bei den Veronica-Arten, ahnlich

wie bei Lathraea, eine unregelmiissige Aussackung (a) ausserhalb des Nucleus

in der Substanz des Integuments selbst. Fig. 140. Ein Ovulum etwas spater,

im Langsschnitt.

*) Ein ahnliches Praparat von Helianthemum vulgare, so wie die oben von Orckis abge-

bildeten, halte ich die Ehre, dem Herrn Prof. Kunth zeigen zu konnen.

Vol.XIX. P.I. 8
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iii- 141. Mjttthraea squamaria.

I ;isi reifer Samc, im L&ngsschnitt. Man bemerkt bei a den noeh olleiien

Micnmvlc-Canal, und bei bb dic ebenfalls noch deutlich crkcnnbareii, jetzt niit

Luft gefllllten Aussackungcn des Embryosacks; c. Funiculus.
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4

Aber haben denn die Lgguminosen auch einen Typus?
Reichenb. Hdb. d. natitrl. Ptlzsyst. p. 42.

Si comme on 1'assure, on peut voir )es rudimens des regimes (des Palmiers)

niches dans le tronc long-temps avant leur apparition a 1'exterieur, on pent

concevoir que ces organes, pr^existans depuis si long-temps, peuvent pen-

dant cette periode latente eprouver des compressions inapercues qui deter-

minent les avortemens de certaines organes. TJetude de cctte classc des

faits serait d'une haute importance pour 1'e'tude philosophique
de la botanique, et pourrait eclairer la theorie des avortemens
et soudures. DeC. phys. veg. 2. p. 7fi6.

MIT DREI STEINDRUCKTAFELN.

(Der Akndemie iibergeben den 7. Januar 1838.,)





Jeden, der das, worauf es bei der Botanik ankommt, kennt, muss

es befremden, dass noch kein Botaniker versucht hat, sich iiber die

Bildung und Deutung der Bliithentheile aus einer continuirlichen

Untersuchung ihrer friihern Zustande zu belehren; denn, was in

neuester Zeit in Bezug auf die Entwickelungsgeschichte derselben

geschehen ist, erstreckte sich fast immer nur auf das Eichen, selte-

ner auf einzelne andere Bliithentheile *), nie auf die ganze Bliithe.

De Candolle macht in den oben angefuhrten Worten auf dieWich-

tigkeit solcher Forschungen aufmerksam, aber wie er selbst ihre Mog-

lichkeit zu einseitig fasst, scheint es auch Andern gegangen zu sein;

man iibersah, dass die Gelegenheit dazu bei allen Blumen gegeben

ist. Indem wir nun hier eine Reihe von Untersuchungen der Art

vorlegen, die sich auf Lupinus beziehen, woran wir Mehreres, was

auf die Leguminosen im Allgemeinen Bezug hat, ankniipfen wollen,

ist das allerdings ein Beispiel, aus dem keine neue Deutung der be-

trefFenden Bliithentheile sich ergeben wird; aber es tritt bei der Un-

regelinassigkeit der entwickelten Schmetterlingsbluthe desto deutli-

cher hervor, wie sehr die Organe sich durch die Entwickelung von

ihrer ersten Gestalt verschieden ausbilden konnen, und dies war hier

zunachst unsere Hauptabsicht, da aus dem Beispiele selbst hervorgehen

*) S. die Unlersuchungen von Fr. Bauer und R. Brown iiber die Antheren und Ovarien

bei den Orchideen und Asclepiadeen.
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wird, ein wic allgemeines Gcsetz fiir die Pflanzenwelt darin cnthal-

tcn ist. Zugleich wird sich der regelmassige Typus der Lcguniinosen

ergebcn, dcr allcrdings von dem, welchcn Reichenbach als Beant-

wortung seiner Frage aufgestellt hat, ziemlich abwcicht.

Wcnn man von Lupinus rivularis Dougl. *) eine Knospe unter-

sucht, die erst etwa den zehntcn Thcil ciner Linie lang ist, so wird

man die Bliithentheile alle wenigstens schon angcdeutct iinden. Auf

einen noch fruhcrn Zustand zuruckzugehcn ist nicht nothig, da aus

dem, was sich hicr zeigt, sich von selbst ergiebt (was auch durch Un-

tersuchung bestatigt wird), dass das erste Rudiment einer Bliithe aus

warzeniormig hervortretenden Kelchblattern besteht, welche den fiir

die iibrigen Kelchtheile bestimmten Raum umgeben. In dem oben

bezcichncten Zustande namlich (Taf.IX. Fig. 1) iinden wir von aus-

sen hcr zuerst in einem Kreise fiinf ganz kleine freie, an den Ran-

dern zusammenstossende Blattchen (Keich), vvelche fast ganz gleich

sind, nur zcigen sich die beiden obern (nach der Achse zu licgenden)

um ein Unbedeutcndes mehr in die Lange ausgedehnt. Mit ihnen

abwechsclnd finden sich fiinf (auf dieser Stufe schon) fast schuppen-

artige ganz gleiche griin gefarbte Blattchen (Krone), und dann eine

zvveite Reihe von Blattchen, die den vorigen sehr ahnlich, doch mchr

vvarzenibrmig-kopflormig sind, auch dem Kelch gegcniiberstehend

sich als den ersten Kreis der kunftigen Staubfaden erkennen lassen.

Der zweite Kreis der Staubfaden ist noch ganz rudimentar und be-

steht nur aus fiinf Warzchen; an der Stelle des Pistills aber sieht

man eine kleine conische Erhebung, von der sich schwer bestimmen

k
) Lindlej' bot. rerj. t. 1595. tJnsere Exemplare waren im bolanischen Garlen ZU Berlin

unler dem Namen Lupinus tomentosm gebaat; sie slimmen mil der Beschreibunfj in

Apar<Ih Geii. Lup. St/nops. p.25 diirchaiis iiherein, und weichen von der anfj;e('uhrlen

Ahhildunp nur in der 1'arhe dei pcUila elvvas ah, wie Fig. 27 und 28 zeigen.
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lasst, ob sie noch das punctum vegetationis oder schon das erste Ru-

diment des Karpellblatts ist. Es ergeben sich aus diesem Verhaltniss

mehrere sehr wichtige Gesetze, die sich fur alle Bliithen ganz allge-

mein aussprechen lassen, die vvir indessen hier nur in Bezug auf den

vorliegenden Fall betrachten wollen. Zuerst sehen wir namlich, dass

diese in ihrer vollstandigen Ausbildung so unregelmassige Bliithe

bei'm ersten Erscheinen vollkommen regelmassig ist; dann, dass alle

Theile, die spater vervvachsen, urspriinglich frei gebildet werden;

ferner, dass jede Aestivation zu irgend einer Zeit klappenartig sein

muss *); endlich, dass alle Bliithentheile zuerst als griine Blattchen

entstehen , was bei der nachstfolgenden Entwickelungsstufe sich noch

deutlicher zeigt.

Untersuchen wir nun eine etwas grossere (etwa % ;// lange)

Knospe (Fig.2), so sind hier schon die einzelnen Theile unter sich,

wenn gleich nicht bedeutend, ungleich. Der Kelch zeigt noch fiinf

freie Blattchen; die Kronenblattchen sind etwas langer und auch

breiter als im vorigen Zustande; die aussern Staubgefasse, die in ih-

rer Structur noch nicht von den Kronenblattchen verschieden sind,

fangen an, den obern Theil bestimmter gegen den untern zu unter-

scheiden; die innern Staubgefasse sind auch schon unten verschma-

lert, und das Pistill kann man als ein halbkreisformig-gefaltetes nach

der Achse zti offenes Blatt bezeichnen. Alle diese Blattchen bestehen

nur aus Parenchymzellen und siud griin gefarbt.

*) Jede mechanische Einwirkung muss daher von grosster Wichligkeit sein; zugleich erhellt •

aber auch, wie leicht ganz zufallig aussere Einfliisse Modiflcationen hervorbringen konnen.

Ueber die eigentlich bestimmenden Krafte fiir die Aestivalioneu ist noch zu wenig bekannt.

Die bestimmte spiralige Stellung der Blattchen hat unbezweifelt wesentlichen Einfluss;

aber gewiss nicht minder wesentlich ist nach Obigem der mechanische Einfluss, den die

Lage gegen Achse und Deckblattchen ausiibt, so wie die ungleiche Enlwickelung der

Blaltchen untereinander und ihrer Seiten.
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Da von dicsem Standpunct aus die vcrschicdcncn Bliithentheile

init vcrschicdcncr Schnelligkeit sich entwickeln, so wollen wir von

jctzt an dic cinzelncn Organe bcsonders verfolgcn. Der Kclch wird

dadurcfa bald zweiblattrig, daas cincrscits dic drci untern, anderer-

seits die zwei obern Thcilc sich gleichmassig ausbildcn; ctwa vvcnn

er %'" lang ist, findet nian diesc Thcilc in cin oberes und in ein

untcrcs Blatt verwachscn, abcr dicse bciden Blatter slehen noch cine

Zeitlang ncbcn cinander, nur init den Randern am Grunde einander

anlicgcnd, bis sic, wenn der Kelch iiber
x

JJ4i lang ist, an der Basis

verwachscn, nachdcm sich auch kurz vorher Spiralgefassc in der

Mitte der einzelncn Theile und nur in einer Lage gebildet hatten.

Jetzt sind dic einzelnen Kelchtheile noch glcich: die drei untern spitz,

die bcidcn obcrn stumpf abgerundet (Fig.19); von nun an aber ent-

wickeln sie sich nur noch insofern, dass sie langer vverden, und da-

bei der unterste Zipfel iiber die beidcn seitlichen noch hinauswachst,

die beiden obern aber sich etvvas zuspitzen (Fig.22).

Betrachten vvir nun die Kroue, so findet hier eine bedeutend

grossere Veranderung wahrend der Entwickelung statt, als bei'm

Kelche, doch ist sie von der Art, dass sie nur ganz allmalig vor sich

geht. Die erste Umbildung der Schuppchen in langere Blattchen

findet sich schon in dcm zulctzt angcgebenen Stadium, wo Fig. 3 a

einen Flugcl vorstellt; die andern Kronenblattchen weichen dann

noch nicht bcdeutend in ihrer Gestalt davon ab. Uin die Zeit aber,

wo der Kelch schon zweiblattrig ist, also wenn die Knospe fast V"
lang ist, sind die Petala schon bedeutend vorgeschritten und die spa-

terc Vcrschicdenhcit ihrer iiussern Gestaltung ist schon angcdeutct

(Fig. 18. A,B,C), abcr allc sind noch griine Blattchen und durchaus

frei. Welche Veranderungen sie noch erleiden miissen, um die Ge-

stalten anzunchmen, die sie in der ausgcbildeten Knospe haben

(Fig.23), ergicbt sich von selbst; die Blattchen des Schiffchens sind
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dann auf dem ganzen Riicken verwachsen, so wie auch die Fliigel

an ihrer Spitze oberhalb des SchifFchens. Die Verwachsung dieser

Theile geschieht hier, wie wohl iiberall, dadurch, dass die noch wei-

chen Zellen, bevor die obere Zellenschicht sich in die Oberhaut ver-

wandelt hat, aneinandergedrangt mit ihrenWanden sich vereinigen.

An den Fliigeln bemerkt man nach vorn und unten, von aussen ge-

sehen, eine eigenthumlicb netzformige Zeichnung, was man wohl

als alae foveolato -rugosae bezeichnet hat. Diese rugae unter dem

Mikroskop betrachtet, zeigen sich als Taschen, die neben einander

in Reihen stehen und schrag nach innen und oben hineindringen.

Sie werden durch von oben nach unten gehende hervortretende Fal-

ten gebildet (Fig.30), welche aus zwei Reihen Zellen bestehen, die

der Epidermis angehoren. Diese Zellen sind in den hervortretenden

Falten ganz regelmassig, in der Tiefe der Tasche aber sehr unregel-

massig gestaltet (Fig. 29), auch so weit die Taschen gehen durchaus

ungefarbt, wahrend die neben liegenden Zellen von blauem Safte

sehr intensiv gefarbt erscheinen. Diese rugae sind eine Erscheinung

bei den Leguminosen, die bis jetzt noch wenig von den Autoren be-

achtet ist, obgleich sie sehr haufig vorkommt. Guillemin und Per-

rottet in der Flora Senegalensis glauben, dass sie nur bei ihrem

Genus Chrysocalyx, nicht aber bei Crotalaria zu finden seien, und

J. G. Agardh will dadurch seine Ansicht, dass Lupinus zu den Ge-

nisteen zu bringen sey, noch bestatigen, weil sie bei den Phaseoleen

fehlten. Indess ist dieses nicht richtig *). Im Ganzen sind sie frei-

*) Dass Luplnus nicht zu den Phaseoleen gebracht werden darf, so lange man das De Can-

dolle'sche Princip der Eintheilung nach der Keimung festhalt, bedarf keiner Frage; fast

in jedem Garten kann man ja die blaltartig gewordenen Cotjledonen der Lupinen iiber

die Erde emporgehoben sehen. Beilaufig wollen wir hier aber erwahnen, dass De Can-

dolle irrt, wenn er den Samenblattern der Phaseoleen elc. Spalloffnungen abspricht; sie

sind allerdings vorhanden, nur nicht in so grosser Zahl, als bei den blattarligen Coljledonen.

Vol. XIX. P. I. 9
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lich bei der Letitgenannten Abtheilung sclten, doch aber deutLich bei

Rhynchosia und Cytista zu bcobachlen ; vveniger deutlicli und inchr

nur angedeutet bei licnncdya, JVisteria, Cynospermum ctc In allen

andern Abtheilungen der Papilionacccn sind sie iin Ganzcn sehr hau-

fig (mit Ausnalnne der Vicicen, wo wir sie nie deullich gesehen ha-

ben), so bei Sophora, Thcrmopsis, CutlLstachys, Gompholobium,

Jacksonia, Viminaria, Baptisia, Crotalaria, Adcnocarpus, Scsba-

nia, Hatimodcndron, Hcrminicra, Lespedeza, Adcsmia, Poirctia,

Myriadcnus, Pictctia, Stylosanlh.esy Acschynomene, Scorpiurus,

Ormocarpum, Zornia, Platypodium, Platymiscium, Miscolobium,

Nissolia, Dalberyia
y
Sphinclolobium etc. Meist linden sich diese

ruyac bei allen Artcn derselbcn Gattung; indess kommen alle Arten

von Uebergangen vor, sovvohl be'im einzelnen 1'liigel, vvo die Taschen

allmalig ilacher vverden, als auch in der Reihe der Arten. Ihr Vor-

kommen scheint auf dic Papilionaceen beschrankt zu sein, denn vve-

der bei dcn Mimoseen noch bei den Caesalpinieen habcn wir etwas

Aehnliches bemerkt.

Den ersten Ursprung der Staubgefasse haben vvir schon obcn

gesehcn; auf dem Stadium der Entvvickelung, das Fig. 2 zeigt, hat

sich schon dcr zweite Kreis derselben gebildet, desscn Blattchen fast

warzenfbrmig-kopHbrmig sind, wahrcnd dic des ersten Kreises den

Kroncnblatlchen ahnlich, nur ein wenig kleiner sind. Von nun

an aber geht die Ausbildung der Staubgcfasse schncller vor sich, als

die der Krone. Zwischen derGeslalt der kiinfligen Stamina in deu

beiden Reihen ist schon bald nach der Entstehung cin Unterschied:

die aussern namlich sind vveit melir langlich, die innern vveit run-

der, vvclche Verschicdcnhcit nachhcr in die Gestalt der Antheren

ubergcht. Ist die Knospc ein vvcnig mehr ausgcwachsen (etvva %"'

lang), in dem Zuslande etwa, vvo die cinzelnen Kelchtbeile zu ver-

wachsen aufangcn, so kann man die Verwandlung des obcrn Theils
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der Blattchen in Antheren deullich sehen: Die Blattchen schwellen

an, und im Innern ihres Zellgewebes, zu beiden Seiten des Blattran-

des, werden einige Zellen lockerer (Fig.6); spater, wenn die Knospe

etwa %'" lang ist, erkennt man schon auf jeder Seite zwei durch die

aus dem Blattrande entstandene, aber nach vorn gedriickte rima ge-

trennte Loculamente (Fig. 7), und wenig spater sieht man (Fig. 8)

auf dem Querschnitt vier Facher, deren jedes eine Anzahl von frii-

hern Parenchymzellen (dieselben, die wir oben als locker geworden

bezeichneten) einschliesst, von welchen jede wiederum eine Gruppe

kleiner Zellen umgiebt (Fig. 10, c). Doch ist es uns nicht gelungen,

diese, die Zellengruppen umschliessende Membran frei darzulegen;

vvir trafen sie immer nur zerrissen; die einzelnen Zellen dieser

Gruppen sind wasserhell, und fast jede (einige bleiben steril, Fig. 10, rf)

erzeugt in ihrem Innern eine neue Zelle (matrix pollinis, Fig. 10, e).

In diesen Mutterzellen entwickeln sich nun diePollenkorner zu dreien

oder vieren an der Zahl (Fig. 11). Um die Zeit, wo die aussern

Staubgefasse schon deutliche Antheren haben (Fig.9), wo auch schon

die Spiralgefasse in ihnen deutlich sind, beginnen die innern die

ihrigen bestimmter zu entwickeln, und zwar sogleich in runder Ge-

stalt; sie erreichen dann etwa die Lange der Filamente der aussern

Reihe. Auf dieser Stufe sind noch alle frei. Wenn dann die Pol-

lenkorner in den aussern Antheren entstehen, sind die Antheren der

innern Reihe ausserlich vollstandig gebildet, rundlich, etwas mehr

breit als hoch, an der Spitze kurz ausgerandet; ihre Filamente haben

aber noch keine Spiralgefasse, und die Petala, die dann wenig von

der in Fig. 18 gezeichneten Gestalt abweichen, sind ein Viertel kiir-

zer als die aussern Staubgefasse. Bald nachher findet man die Fila-

mente beider Reihen an der untersten Basis verwachsen (Fig. 13, 2?),

und von nun an verlangert sich nur der untere verwachsene Theil.

Die vollkommen gebildeten Antheren zeigen, wie es in dieser Familie
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gewdhniich ist, zwci nach innen etwaa seitlich liegende Loculamente,

deren jedes zwei Fachcr hal, dic bci dcr Rcife mit cinander wicder

in Verbindung treten, indem die Klappcn, wo sie an die Scheide-

wand anstossen, sich losrcisscn (Fig. 13, />), und nun auch aus der

gemcinsaincn rima dic Pollenkorner hervortretcn. Aus der Art, wic

sich dic Anthcrcn gcbildct habcn, crgiebt sich von sclbst, dass dic

Schcidewand dcr Anthercnfacher so wie dic Klappen nichts anderes

als das nicht in Pollcn vcrwandclte Parenchym sind. Die Klappen

zeigen hier, wie gewohnlich, die Spiralfaser-Zellen, aber abweichend

von der Rcgel sind diese hier in der Epidermis und nicht in den

darunter licgcnden Zellen, welche dagegen eine einzige plattge-

driickle Lage ausmachen (Fig. 13, E). Die Pollenkorncr habcn die

bei den Leguminosen gewohnliche Gcstalt; sie sind elliptisch, lang-

lich, kahl und glatt, mit drei Furchen in deraussern Haut (Fig. 13, G).

Aus der Art, wie die Schlauchbildung erfolgt, ist wahrschcinlich, dass

Locher in den Furchen vorgcbildet sind; wir haben aber versaumt,

darauf zu achten.

Verfolgen wir nun dic Entwickclung des Karpellblatts. In

Fig. 2 finden wir es zuerst bestimmt vorhanden als ein kleines flei-

schigcs halbkreisformig nach der Achsc zu offnes Blatt (Fig. 4), von

den andcrn Bluthenblattchcn nur durch die broitere Gestalt, wonn

es ausgebreitet wird (Fig. 5), verschiedcn, nur aus Parenchym beste-

hend, ohne allc Spiroiden. Dieses Blatt verlangcrt sich allmalig

nach obcn, wird dort spitzer, und schliesst seinc Rander enger an-

einandcr (Fig.31), um die Zeit, wo die Kelchthcilc anfangen zu ver-

wachsen. Zu der Zeit, wo dcr Kclch zwcilippig wird, bcginnen die

Randcr dcs Karpcllblalls sich zu vereinigen, doch crschcincn sie auf

einen Iciscu Druck nur klaffcnd; cs sind dann noch kcine Spiral-

gefassc odcr gcstrecktc Zellcn darin zu iinden. Eichen haben sich

schon an bcidcu Randcrn gcbildct, und bcstchcn aus warzenfbrmigen
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Erhebungen von Zellgewebe, die nach innen gerichtet mit einander

abwechseln, so dassimmer je eins in dem von dem nachst obern und

untern Eichen gebildeten Raume liegt (Taf.X. Fig.32,#) *). Wenn
die Knospe die in Fig. 10 angedeutete Grosse erreicht hat, ist das Ova-

rium unten ganz verwachsen, nur an der obersten Spitze, die sich

schon etwas ausgezogen hat, klafft es ganz wenig; im untern Theile

sieht man in der Mitte des Parenchyms schon deutlich lang gestreckte

Zellen, aber noch keine Spiralgefasse ; im obern Theile fangen diese

Zellen an sich zu bilden; die Eichen sind um diese Zeit schon ziem-

lich verlangert (Fig.33, C). Von nun an wachst das Ovarium immer

mehr aus, dehnt dabei den Griffel besonders in die Lange, welcher

*) Aus dem beschriebenen Verhallen des Karpellblalts ergiebt sich, dass die Weise, wie man

es bisher gewohnlich belrachtet hat, durchaus richtig ist^ namlich, dass es nach der Achse

zu (nach oben) zusammengefaltet ist, und dass die Eichen an seinen Randern enlstehen,

nicht an der Millelrippe, die erst viel spaler und dann an der enlgegengeselzlen Seite des

Ovariums sich bildet. Was wir hier kurz erwahnen wollten, weil Herr Eisengrein

(die Form der Schmetlerlingsbl. S. 179 bis 182) sehr ausfiihrlich und griindlich nachge-

wiesen hal, dass dem nicht so sej. — Aber eine andere Frage wiire hier in Anregung zu

bringen, namlich die, ob das Pistill der Leguminosen wirklich ein Blalt oder der blatt-

artig gewordene Peliolus sej. Einer von uns (Schleiden in Wiegmann's Archiv, 1837.

S. 300) hat namlich im Allgemeinen als Gesetz nachgewiesen, dass die Placenla eine Ach-

senbildung sej; nun aber fmdet sich bei den Leguminosen keine Andeutung, auch nicht

im fruhesteu Zustande, dass bei'm Pistill eine Verbindung eines Achsen- und Blatt-Gebil-

des statlgefunden habe, sondern die Eichen bilden sich aus dem Rande eines homogen er-

scheinenden Blattes, welches man vielleicht fur einen mit Achsenbedeutung versehenen

Peliolus halten konnte. Doch wollen wir dieses hier durchaus nur als Vermuthung an-

gesehen wissen, da uns auch kein Beispiel der riickschreitenden Metamorphose bekannt ist,

das den Beweis dafur oder dagegen mit Beslimmtheit lieferte. Die Monstrositat von La-

thyrus latifolius bei DC. Mem. Leg. t.2 f.lu.2 ist durchaus nicht mit der Genauigkeit

dargestellt, dass dieser Abbildung ohne weiteres zu trauen wiire; man konnte darnach das

Ovarium fiir ein Blalt erkliiren; allein schon die stipellae, die unter diesem Theil sich

befinden (da die Blattchen von Lathyrus keine haben), machen das wiederum sehr zwei-

felhaft.
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anfangs ganz gerade aufwachst, bis er spatcr mit dcm Scbiffchen sich

nacb vorn bicgi. So stellcn Fig.36f/, Fig.38 6, Fig.39y/ die allma-

tise Verlangerung des Griffels vor. Zu eleioher Zcit aber biklet sicho o o o

das Stigma aus, Lodem dieobersteo Zcllcn langlich-keuleniormig gc-

bildet werden (Tig. 39, /)) und kopfibrmig zusammengehauft von ei-

nigcn Reihen von Ilaarcn umgcben sind (l'ig.39, B u. C). Das ganze

Ovarium ist iibcrdics mehr oder mindcr mit Uaaren bedeckt, deren

Entwickelung, wclche einiges AufTallende darbietet, vvir beobachtet

habcn. Dicsc Haare cntstehen namlich erst, vvenn das Ovarium schon

cinc nicht unbcdeutcnde Grosse hat, uin diesclbe Zeit, wodasStigma

sich zu bilden anfangt (Fig.38, c), und zvvar kann man deutlich se-

hen, vvic ihrc Bildung damit bcginnt, dass gevvisse Zellen der Ober-

haut sich iiber das Niveau der andern verlangern. In jeder dicser

verlangcrtcn Zcllen entstehen an dcr Basis drci odcr mehr neue Zel-

len (Fig.38, e), dic aniaugs nur klein, gcgen die Mutterzellc ganz un-

bedeutend sind; bald aber verlangert sich die oberste dieser neu ent-

standcncn Zellen, dic Mutterzclle vvird absorbirt, die oberste verlan-

gcrtc Zelle bildet das Ilaar und die andern Zellcn, die zusammenge-

driickt unter ihr licgen, bilden eine geringeltc Basis. Das Haarselbst

ist aniangs sehr dunnvvandig mit grosscm Lumen (Fig.50, G.a), all-

malig abcr, vvie es in die Lange vvachst, vcrdicken sich auch seine

Wandungcn und das Lumcn verschvvindet fast ganz (Fig.50, G.b).

Vom crsten Ursprung dcr Eichen haben vvir schon gchandelt.

Die vvarzenlormige Erhebung vcrlangert sich bald und bildet einen

aus Zcllgevvebe bestehenden Cylindcr, der an der Spitze abgestumpft-

rund und mit der Basis vergliehen dort etvvas erweitert ist; dieser

biegt sich allmalig ctvvas nach innen und oben, indem die nach un-

ten gcrichtctc Scite (der Riicken) sich starkcr entvvickelt. Nachdem

das Karpellblatt vollig gcschlossen ist, erhcbt sich untcrhalb der Spitze

des Eichcns cinc Wulst, indcm die Spitzc selbst zugleich spitzer wird
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(Fig.34 u.35); diese Wulst zieht sich allmalig immer hoher und das

ganze Eichen wachst immer weiter aus, aber auf der untern (Riik-

ken-) Seite bedeutend starker als auf der zur Achse gerichteten, wo-

durch seine Kriimmung immer bedeutender wird (Fig. 36, c und

Fig. 37, d). Die Wulst (tntegiimentum) wachst hoher bis zur Spitze,

und schliesst den erst gebildeten Theil des Eichens (nucleus) bis auf

eine kleine Oeffnung an der Spitze (micropyle) ein. Durch die im-

mer bedeutendere Entwickelung des Riickens des Eichens wird die

Micropyle immer weiter zur obern Naht des Ovariums hingebogen

(Fig. 38, Fig.39E, Fig. 40), bis sie zuletzt dicht an dem Theil des

Eichens liegt, der mit der Placenta zusammenhangt, und zwar zur

Zeit der vollstandig entwickelten Bliithe (Fig. 41, B). Zugleich

wachst ausserlich das Integument immer mehr iiber den Nucleus

empor, indem es sich dabei verdickt, auch andererseits bildet sich

im Innern des Nucleus, in der Nahe seiner Spitze, eine Zelle vor den

iibrigen aus (Embryosack); diese Verdickung und Ueberwachsung

des Integuments bildet einen Canal, der von der Micropyle bis zur

Spitze des Nucleus reicht und sich bei'm Fortwachsen des Eichens

immer mehr verengt (Fig.39 G, Fig.40); bis er, wenn das Eichen

ganz gebogen ist, nur sehr schmal erscheint (Fig.41). Der Embryo-

sack aber dehnt sich immer mehr aus; anfangs nach der Basis des

Nucleus zu (Fig.39, G), bald auch nach der Spitze desselben (Fig.40),

und nimmt dort den ganzen Raum ein, den friiher der Nucleus ein-

genommen hatte, so dass dieser absorbirt wird und zur Zeit der aus-

gebildeten Bliilhe nur noch in seiner untern Halfte zu erkennen ist

(Fig.41). Der Theil des Eichens, der sich vorzugsweise (am Riicken)

entwickelt hat, und sich von dem Anheftungspunct bis zur Basis des

Nucleus (Chalaza-Gegend) erstreckt, wird bekanntlich unter dem
Namen raphe unterschieden, und diese zeigt in unserm Eichen zur

Zeit des Auf bliihens schon deutliche Spiralgefasse (Fig.41, B). Wir
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beteichnen dergleiehcn gekriiminte Eichen, die mit einer langern

oder kiiraeru EUphe veraehen siiul, ala theillaulige (W?</« hemi-

ti opa).

Dicscr ganzc Vorgang dcr Eibildung bei dcn Legiuninoscn iat

schon selir gut voii Mirbel in deu nouvcaux rccherchcs hcschrieben,

und daselbsl pl. 9— 11 ahgebildet, nur dass der HerrVcrfasscr wcgen

etniger lrrthiiiner, auf die Eincr von uns schon friiher aufincrksam

geinacht hat (Schleidcn a.a. O.), nicht ganz deutlich sein konnte.

Bcsondcrs aber mussen wir uns hicr gcgen seine Abbildung des Ei-

chens von Lupinus crklaren. Alle Leguminosen namlich, dic wir

ausser Lupinus untersucht habcn, zeigen am Eichen zwei Integu-

mentc iiber dem Nucleus, so untcr andcrn: Sparlium, Psoralea,

AnthylUs, Crotalaria, Mcdicaao, Tctragonolohus, Cylisus, Onohry-

chis, Sutherlandia, Lathyrus, Lahtab, Phascolus, Mimosa, Cassia;

dic Bildung eincs solchcn Eichcns habcn wir auf der eilften Tafel

in Fig. 61—65 an Phascolus dargelcgt, auch weicht sie im Wescnt-

lichen von dem eben geschilderten Vorgang nicht ab, nur dass noch

ein zweites Integumcnt das erste ubcrzicht, gcrade wie dieses dcn

Nuclcus. Die einzige Gattung Lupinus hat uns in der Familie das

Beispicl cines intcyumenti simplicis gegeben. Bei dem continuirli-

cben Vorschrciten unsercr Untcrsuchungen, wie wir sie bisher dar-

gelcgt habcn, hattc uns ein zweitcs Intcgument, wenn es bei Lupinus

exislirte, nicht entgehcn konnen, um so weuiger, da vvir sorgfaltig

darnach gcforscht habcn; obgleich in der That das inncre Integument

bci dcn Leguminosen meist ziemlich schnell absorbirt vvird. Dass

aber Mirbel a.a.O. bei Lupinus varius zwei Integumcnte dargestcllt

hat, bcruht wahrscheinlich auf cincm Irrthiun; dcnn auch Lupinus

odoralus und varius sind von uns darauf untcrsucht vvorden; Fig.58,

so vvic Fig.59 u.60 auf Taf.XI zeigen jcdoch, dass nur eine Eihiille

zu schen war, wobei iiberdics dcr Vcrlauf der Oberhaut den deutlichen
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Beweis liefert, dass auch an die Absorption eines schnell verschwin-

denden zweiten Integuments nicht zu denken sei.

Bisher haben wir die Entwickelung des unbefruchteten Eichens

betrachtet. Die Gestalt des Embryosacks ist in demselben nach der

Gestalt des Eichens nach Art und Gattung sehr verschieden, wie auch

schon die Vergleichung von Lupinus rivularis mit Phaseolus vulga-

ris (Fig. 65—67) lehrt. Nicht minder ist die Entstehung und Aus-

bildung verschieden, denn bald entsteht er aus einer Zelle, die mehr

nach und an der Spitze des Nucleus, bald aus einer, die mehr nach

der Chalaza hin liegt; in ersterm Fall waehst er nach der Chalaza

hin und in letzterm nach beiden Seiten, d. h. nach der Spitze und

nach der Basis des Nucleus zugleich.

Sobald nun die Befruchtung vor sich geht, entwickeln die Pol-

lenkorner zvvischen den Papillen des Stigma Pollenschlauche (Taf.IX.

Fig. 17), die sich durch das lockere Zellgewebe, das den Stylus-Canal

fiillt, durchdrangen, zwischen den Zellen der Placenta herablaufen

(Taf.X. Fig.43), zu den Eichen gelangen (Fig.42, #), und, in die

Micropyle eindringend (Fig.42, C), an den Embryosack, der um diese

Zeit oft schon den ganzen Nucleus absorbirt hat (Fig.42, C) *), sich

anlegen und ihn einstiilpen (Taf.X. Fig.45). Indem nun dasOvulum,

nachdem die Bliithe abgefallen ist, weiter auswachst, wobei sich von

der Raphe aus seitliche Verzweigungen in das Parenchym des Inte-

guments verbreiten (Taf.X. Fig.47), erkennt man an der Spitze des

Embryosacks die ersten Spuren des Embryo's (Fig. 48). Der Em-

bryosack ist besonders um diese Zeit wohl bei allen Leguminosen

mit Zuckersolution angefiillt, in welcher sich auf die von Schleiden

in Muller's Archiv (1838, Heft 2) nachgewiesene Weise Zellen ent-

*) Bei Phaseolus wird nicht der ganze Nucleus vollkommen absorbirt, sondern in der Cha-

Iaza-Gegend bleibt ein zusammengedrangter Theil zuruck, vergl. Taf. XI. Fig.67, A.

Vol. XIX. P.I. 10
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vnckelo (transitorischcs Endospcrm), die Taf. X. in Fig.50, D ange-

deutet *) and sehr haulig mit ihren Zellenkernen zu beobachteu sind

(Fig. 50, F). Dcr friiheste Zustand, in welchcm vvir den Embryo

bei Lupinus vivularis gcschen liaben, stcllt Taf.X. Fig. 48 und Fig. 49

abgcsoudcrt dar. Der Pollenschlauch namlich blcibt hier zicmlich

langc Zcit persistirend, und vvird in seinem lnncrn organisirt, da er

sich in Zellen umbildct, dic, indem sie neue Zellen bilden, allmalig

iu einen langen Faden ausvvachsen (suspcnscuv Mirbel a. a. O.), an

dcssen zur Chalaza hin gerichtetem Ende der Embryo behndlich ist,

vvelcher schon in Fig.49 in Zellen, die ihre Zellenkerue noch zeigen,

organisirt ist; die ganze Unterlage bildet ein vvirres Gemenge von

Gummi, Zellen, Zellenkernen, und dchnt sich bald so aus, dass der

dadurch gcbildete Faden den Embryo bis zur Mitte des Eichens hin-

schiebt (Fig. 50, Z>). An diesem Orte haben vvir den Embryo auf

dieser Stufe seiner Ausbildung immer gcfunden, auch den Faden

durch seine zerrissenen Theile verfolgen konnen, aber nie ist es uns

gelungen, ihn so heraus zu priipariren, dass wir ihn mit Sicherheit

in seiner Grenze hatten darstellen konnen. (Vergl. Mirbel a. a. O.

Taf.10. Fig.ll, auch Treviranus v. d. Entvv. des Embr. Fig. 114).

Wie die Lage des Embryo dadurch verandert vvird, haben wir un-

ter andern auch bei Lupinus Cruckshanksii beobachtet (Taf. XI. Fig.

56 n.57), so dass hicrnach kein Zweifel ist, dass er wirklich durch

das Auswachscn des zelligen Pollenschlauchs vorwarts gelrieben vvird.

Von nun an, vvo schon Radicula und Cotyledonen sich deutlich ent-

wickclt linden, wachsen diese Thcile weiter aus, wodurch der zellige

Slrang bald nach dem dargeslellten Zustande verschwindet, und auch

die Endospcrm-Zcllen allmalig durch den vom Embryo ausgeiibten

Druck rcsorbirt wcrdcn, indem sie nur hochst sclten in eine ganz

*) Fip. 48 soll nur das Verhaltea dei Eubryo'fl iur Hohkng des Ovnlnm darthnn.
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diinne Lage zusammengedrangt werden (Taf.XI. Fig.54, d) *), und

so ein nur bei starker Vergrosserung erkennbares Albumen (endo-

sperm) bilden. Aus diesem Vorgang ergiebt sich schon die Natur des

Albumen bei den Leguminosen, doch haben wir dieAbsicht, dariiber

nachstens ausfuhrlicher zu handeln. Obgleich diese Auswachsung

des zelligen Pollenschlauchs bei den Leguminosen nicht auf diesen

einzelnen Fall beschrankt ist, so findet im Allgemeinen doch weit

haufiger die Ausbildung des Embrjo in der Nahe der Micropyle statt,

wie Taf. XI. Fig.66, B aus Phaseolus vulgaris zeigt, wo man aber

schon in dem kurzen stehengebliebenen Pollenschlauch innerhalb

des Embryosacks ebenfalls einen Anfang zur zelligen Bildung wahr-

nimmt, mithin den Uebergang zu jener abnormen Entwickelung an-

gedeutet findet, der sich durch eine Reihe von Beispielen vollstandig

nachweisen liesse. Bei Phaseolus verschwindet indess dieser zellige

Strang sehr bald und der Embryo wachst, nachdem er das ganze

Micropyle-Ende des Embryosacks erfiillt hat, zur Chalaza hin (Fig.67),

wahrend bei Lupinus ein polarer Gegensatz im Wachsthum stattfin-

det, namlich zu gleicher Zeit nach der Chalaza und nach der Micro-

pyle hiu.

Betrachten wir nun den reifen Samen, so scheint er fiir das

blosse Auge von einer einzigen und zwar sehr diinnen Hiille umge-

ben zu seyn; unter dem Mikroskop aber unterscheidet man ausser

jener schon oben als Endosperm bezeichneten Lage noch drei Schich-

ten. Gehen vvir, um ihre Bildung zu beobachten, zu dem Zustande

des Eichens Taf. X. Fig. 40 zuriick, so finden wir hier am meisten

nach aussen eine Schicht schmaler, mehr in die Lange gedehnter

*) Nur bei Lupinus rivularis haben wir an einem fast reifen Samen clies beobachlet (es

standen uns nur sehr wenig ausgebildele zu Gebote); bei keinem andern Lupinus haben

wir von einer Ablagerung des Albumens auch nur das Geringsle bemerkt.
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ZelleD (Taf.XI. Fig.52, a); die darunter liegendcn Zollcn sind gc-

wohnlichos Parcnchym, und nur insofern vcrschiedcn, als dic aussere

Roihe molir vicrcokig ist (Fig.52, b). Jcno ausserste Schioht schma-

ler Zollon wachst nooh mohr in die Lange; zugleich verdicken sich

dahoi die Zellen uugleich, nainlich vorzugswcise am aussern Ende

(Fig.5o, «), so dass hicr zuletzt ihr Lumcn ganz verschwindet (Fig.

54, a). Soloho Zellon hildon wohl hoi allcn Loguminosen-Samcn die

Epidormis und gebcn ihnen auoh vorzugsweise die bckanntc Harte;

wegcn ihrcr strahligen eigenthumlichcn Gestalt sind sie schou friih

dcn Phytotomen aufgefallen, und auch von Malpighi tab.52. fig.Z)

dargcstellt. Zu erwahnen ist aber auch, dass die eben angefiihrte

ungleiche Verdickung der Zellen dicser Schicht oft den Anschein

giebt, als bcstandc sie aus zwci Lagen, indem der Theil, in welchcm

das Lumcn ganz verschwunden ist, gogen den andern abgegranzt er-

scheint; dies ist besonders da dcr Fall, wo die Epidermis stark ge-

farbt ist, auch kann raan sich dann nur dadurch voin wahren Sach-

verhaltniss iiberzeugen, dass man die einzelncn Zellen von einander

trennt. So haben vvir in Fig. 55 durch Maceration getrennte Zellen

von Acacia farnesiana dargestcllt, in welchcr Pflanzc dicse schcin-

barc Trennung der Samen-Epidermis in zwei Schichten ausserordent-

lich tauschend ist. Dic starkste Entwickelung dieses strahligen Zell-

gewebes findet an der Chalaza statt, wie der freilich auf cine friihere

Bildungsperiodo sich beziehcndc Durchschnitt Taf. X. Fig.50, E zeigt.

Auch schcint dicse Umbildung des Zellgewebes am Ililum dic nachstc

Ursachc zur Trcnnung vom Samcnstrangc zu gcben, denn sie findet

gerade an dcr Trennungsstclle statt (Taf. X. Fig.48u.50). Die zu-

nachst untor der Epidermis liegende Zellenreihe unterscheidet sich

anfangs nur durch dic mehr viercckigc Geslalt der Zellen; bald aber

dehncn sich dicse mchr in dic Liingc, cs verdicken sioh ihre Wande
und zvvisohon ihnen sondert sich Gallcrte ab (Taf.XI. Fig.53, b), so
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dass im reifen Samen diese Lage ganz poros ist, indem die Zellen

weit schmaler sind, als die Zwischenraume (Fig.54, b), wobei das

darunter liegende Parenchym immer mehr zusammengedriickt wird

(Fig.53, c und Fig.54, c). Es bilden sich demnach in dieser Familie

aus einer einzigen Eihaut gewohnlich 3 bis 4 am reifen Samen zu

unterscheidende Schichten, doch treten in den einzelnen Fallen man-

cherlei Modificationen ein; die blosse Anwesenheit der zweiten in-

nern Eihaut andert indess fast nichts in dem Gange der Entwicke-

lung: indem sie meist sehr friih absorbirt wird und die aussere Ei-

haut dann gewohnlich dieselben Veranderungen erleidet, wie wir

sie so eben bei'm integumentum simplex angegeben haben.

Fassen wir nun kurz und dogmatisch die Resultate der dargeleg-

ten Untersuchungen zusammen, so ergiebt sich:

1. Die Bliithen der Leguminosen sind bei ihrem Entstehen voll-

kommen regelmassig.

2. Die spater verwachsenen Theile entstehen als freie Spitzen,

wachsen auch frei aus und verwachsen erst spater.

3. Alle Bliithentheile sind bei ihrem ersten Auftreten griine

Blatter.

4. Auch im friihesten Zustande zeigt sich bei den Leguminosen

(normal) nur ein Karpellblatt, das nach der Achse zu ofFen ist.

5. Die Antheren bilden sich aus Blattchen, indem das innere

Zellgewebe zum Theil in Pollen verwandelt wird und die Fa-

cher zu beiden Seiten des Blattrandes entstehn , der spater in

die aufspringende rima sich umwandelt.

6. Die Eichen bilden sich bei den Leguminosen abwechselnd am
obern Rande des Ovarium, und bestehen aus dem Nucleus und

gewohnlich zwei Integumenten, selten aus einem integumen-

tum simplex.
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7. l)io Eiclicu der Papilionacccn sind theillaulig (hemitropa), d. h.

knuninlauiig mit ciuer Raphe.

8. Dcr Embryo entstcht aus tlcin Pollenschlauch an dem Micro-

pvlc-Endc tles Embryosacks, und wachst entweder von hier

nach der Chalaza zu, oder, indem er von dcm cellulos gewor-

denen Pollenschlauch bis zur Mitte des Embryosacks geschoben

wird, zugleich nach der Chalaza und der Micropyle hin.

9. Dic Samenhaute werden bei den Leguminosen nur von einem

Integument gebildet, das aber stets in mehrere Schichten sich

ausbildet.

10. Eine cndopleura tumtda existirt nicht bei den Leguminosen;

was dafiir gchalten worden, ist Albumen und zvvar Endosperm.
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Tafelerklarungen.
Tafel IX.

Fig. 1—54. JLupinus rivularis Dougl.

Fig\ 1. Ganz junge Blume, noch vollig regelmassig. Alle Theile sind be-

reits angedeutet. Der innere Staubfadenkreis ist noch g-anz rudimentar.

Fig\ 2. Theil einer etwas alteren Bliithe; a. Petalum 5 b. aussere, c. in-

nere Staubfaden; d. Ovarium.

Fig\ 3. a, b und c aus der vorigen Figur.

Fig. 4. Ovarium aus Fig. 2.

Fig". 5. Dasselbe auseinander g-efaltet.

Fig-. 6. Staubfaden (b) etwas spater als Fig\ 3, b. Die Loculamente fan-

g-en an sich zu entwickeln; a. Querschnitt.

Fig-. 7. Staubfaden (a) und Querschnitt der Anthere (b), noch spater.

Fig". 8. Querschnitt derAnthere, noch spater. Man sieht, in den ursprung--

lichen Parenchymzellen haben sich viele Zellen entwickelt und bilden so kleine

Gruppen.

Fig*. 9. Noch etwas spater. Die verschiedene Grosse der beiden Staubfa-

den, die beide dem iiussern Kreise ang-ehoren, erklart sich aus der spiralig*en Stel-

lung" aller Blattorg-ane ; a ist das unterste, also alteste, 6. das hochste, also jiing'-

ste in dem Wirtel.

Fig\ 10. a und 6 zeigen die natiirliche Grosse, a. der Bractea, b. der Kno-

spe ; c. einzelne Zellengruppen aus Fig-
. 8, umschlossen durch eine aussere Haut.

In jeder Zelle lieg*t eine junge Zelle (e) , die spater die Mutterzelle fur die Pol-

lenkorner wird; d. eine solche Zellengruppe, in der einzelne Zellen steril g*eblie-

ben sind.

Fig\ 11. Einzelne Mutterzellen (Fig\ 10, e), in einem spatern Zustande, in

dem sie schon jung-e (3—4) Pollenkorner enthalten.

Fig. 12. Spater, Pollenkorner nach Resorption der Mutterzellen.

Fig\ 13. A. Knospe, in natiirlicher Grosse. Um diese Zeit sind die Pol-

lenkiirner scheinbar vollstandig* entwickelt. C. Fructificationstheile, in natiirlicher

GriJsse. B. Zwei grosse und zwei kleine Staubgefasse, von aussen g-esehen.
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D. Querschnitt einer grffssern Anthere. Die Dchisccnz hat schon angefangen,

iiuli-in dieKlappen von der mitllernScheidewand sich losgerissen habcn. E. Thcil

der Klappc, im Qnerschnitl : Eussere Zellenlage Spiralfasern cnthaltcnd und mit

einem kleinen langlichcu Umho auf dcr iinsscrn Fliichc verschen, innere Zcllcn-

lagc einfach platlgcdrilckt. Es sind hicr also die Epidermiszellen, welche Spi-

ralfasern enthalten. F. Einzclnc Epidermiszelle, von dcr aussern Fliiche gesehcn.

Die Spiralfasern laufcn nach aussen in eine Plalte zusammcn. G. Pollcnkiirncr

:

a. trockcn von der Seite, b. trockcn von ohcn, c. in Wasscr aufgcquollen. Man

sieht dcn Cytoblasten dcr PoIIcnzcllc durch die iiussere Haut hei x durchscheinen.

Fig. 14. Kleiner Stauhfadcn aus dcrselben Knospe wic Fi^. 9.

Fig. 15. Derselhe aus dcr Knospc Fig\ 10.

Fig-

. 10. Pollcnkorner (slcril ?) aus dcr Knospe Fig\ 13.

Fig. 17. A. Pollcnkorn mit anfangendem Schlauche, vom Stig;ma genom-

men. B. Dasselbc. Dcr Schlauch ist zwischen einigen Stigma-Papillen ein-

g^escnkt.

Fig1

. 18. Aus dcr Knospc Fig. 9. A. Vcxillum. B. Carina: Blalter noch

vollstiindig g-etrcnnt. C. Alae. Alle fiinf Bliilter zeigen noch griine Blaltnalur.

Fig. 19. Natiirlichc Grosse der Braclca (u) und der Knospe; e, die beiden

obcrn Kclchblaltcr schon vcrwachsen ; d. dic drci untern auch schon verwachsen.

Die beidcn gleichnamig^cn Thcile des Kelchs sind noch nichl verwachsen.

Fig. 20. Knospc, kurz vor dem Aufbliihen.

Fig;. 21. Liingsschnitt der Knospe Fig\ 20; a. naliirlichc Grtisse.

Fig. 22. Kelch aus dcrsclbcn Knospe, ausg-ebrcitet.

Fig;. 23. A. Vcxillum, B. Ala, C. Carina, in natiirlicher Grosse.

Fig\ 24. Gcschlechtstheile dersclben Knospc.

Fig. 25. Quersehnitt derselben Knospe; Aestivatio.

Fig. 26. A. Bractea zur Knospc Fig. 20; B. Haar der Bractea.

Fig. 27 u. 28. Vollstiindig' cnlwickcltc Blumc, natUrlichc Grosse.

Fig. 29. Buguc dcr Fliigcl, slark vergrossert.

Fig-

. 30. Dicsclbcn in cinem Qnerschnitt.

Fig-. 31. A. Ovarium aus dcr Knospc Fig.7; B. Querschnitt in der Rich-

tung a b (Fig. A).
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Tafel X.

Fig. 32. A. Ovarium aus der Knospe Fig. 9. B. Oberer Theil des Ova-

rium. Die Riickwand des Carpellblatts ist weg-geschnitten, so dass man die war-

zenahnlichen Rudimente der drei obern Eichen und ihre Stellung von der innern

Seite sieht. C. Anderer Theil eines durch einen Liingsschnitt halbirten Ovarium

mit dem untersten Eichen.

Fig. 33. D. Ovarium aus der Knospe Fig. 10. A. Querschnitt desselben,

ungefiihr in der Mitte. Man sieht die erste Andeutung des Gefassbundels (Mit-

telrippe des Carpellblatts) und ein in die Hohle des Ovarium hineinragendes war-

zenformiges Eichen. B. Zellgewebe, im Liingsschnitt: a. Parenchymaj b. Zel-

len des Gefassbiindels (Spiralgefiisse sind noch nicht vorhanden). C. Zwei jung'e

Eichen.

Fig. 34. a. Bractea, 6. Knospe, in natiirlicher Grosse. Ovulum aus die-

ser Knospe. Anfangende Bildung des Integuments.

Fig. 35. Spaterer Zustand, a und b wie in Fig. 34.

Fig-. 36. a und b wie in Fig. 34j d. Ovarium, c. Ovula darausj eins da-

von im Liingsschnilt, um den Verlauf der Oberhaut zu zeigen.

Fig-. 37. a und b wie in Fig. 34 5 d. Ovula, eins davon im Liingsschnitt.

Fig'. 38. a. Knospe, in natiirlicher Grossej b. Ovariumj c. Epidermis des

Ovarium mit beginnenden Haarenj d. Liingsschnitt, woraus hervorgeht, dass

die Haare als Ausdehnungen der Epidermiszellen entstehen; e. einige Oberhaut-

Zellen mit einem Haare, im Liingsschnitt. In der Basis des Haares haben sich

einige Zellen gebildet, die noch einen Cytoblaslen zeigenj f. Ovula, eins im

Liingsschnittj man sieht denVerlauf der Oberhaut und den beginnenden Embryo-

sack in der Spitze des Nucleus.

Fig. 39. A. Ovarium aus einer Knospe im mittlern Zustande zwischen

Fig. 13 und 20. B. Stigma. C. Ein Haar des Stigma-Barts. D. Stigma-Pa-

pillen. E. Einzelne Ovula. F. Ein Ovulum, starker vergrossert. G. Dasselbe,

im Liingsschnitt.

Fig. 40. Ovulum, im Liingsschnitt, etwas spater. Der Embryosack fangt

an den Nucleus zu verdriingen.

Vol.XlX. P.I. 11
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Fig. \ 1 . ,-/. Ovaiiuin, in natiii licher Griissc, aus deP vollslandig* cntwickcl-

ten Blome. B. Ovulum daher, im Lftngsschnitt. Dcr Nuclcus ist fast ganz ver-

drftngt; «1 1«- Epidermis (ftngl an sich strahlig zu entwickeln.

Fig. 'i*J. /. Ovariunij kurz nach der Bltithe. B. Placenta mit drci Ovulis

und dazwischen verlaufenden Pollenschlftuchen. C. Eins dcr Ovula, ini Liing-s-

Bchnitt. Der Embryosack haf den Nucleus vollig* verdrftngt; man erkennt den

Verlauf des antretenden Poilenschlauchs.

Fiff. 43. Ein Thcil dcr Oberflftche dcr Placenla mit darauf verlaufendemo

Pollenschlauch 3 Micropyle-Ende dcs Ovulum, worein derselbe eintritt (aus

Fig. 42).

Fijr. 44. Ein Tlicil dcssclhcn Pollenschlauchs-o

Fijj. 45. Untcrcs Endc dcs Embryosacks mil chen ang-ctretcnem Pollen-

schlauche (aus Fig.42 C, firei prftparirt).

Fig. 46. Auswachsendes Ovarium, in natttrlicher Grcisse.

Fig-

. 47. Ovulum aus dcm vorigen. Auf dcr Flachc macht sicli dic seitli-

che Verftstelung der Ranlic im Parenchym des Inleg-umenls bemerkiich.

Fig\ 48. Das vorige, im L&ngsschnitt. Dic Ilohlc des Emhryosacks ist mit

Gummi, Gytoblasten und jungen Zcllcn crfiillt. Am Micropylc-Endc ist dcr Pol-

lenschlaucli hcreils im Innern zu Zcllcn organisirt.

Fijj. 49. A. PoIIcnschlauch und Enihryo aus dcm vorigen. Der Emhryo x

bestchl hcreits aus viclen Zellcn, dic alle noch dcn Cyloblaslcn zcig-en, deren einer

hei b noch bcsondcrs dargcslclll isl. y. Untcrcs Endc dcs Pollcnschlauchs, vom

Einhryo fasl abgeschnttrt, blasig- angeschwollen, zeigt in scincm Inncrn ein wirres

Gemenge von Gummi, Schleimkornern, Gytoblasten und deren Kernen und von

jungcn Zcllcn. c. Ein einzclncr griissercr Cyloblast aus y.

Fig\ 50. A. Auswachsendcs Ovarium, in natiirlichcr Grcissc. B. Ovulum

daraus, in natttrlicher Grffsse. C. Dassclbc vergrdssert vom Riickcn (Rajihc-

Scilc) j zeigt dic warzenformig- auf dcr Aussciillache hcrvorlrclcndc Chalaza.

I). Dasselbe, im Lftngsschnitt. Dic Trennungslinie am Ililum ist schon scharf

inarkiri. Eine Schiclil Zcllgcwchcs an dicscr Slcllc hat die strahlige Form der

Epidermiszellen angenommen. Der Embryo isl schon deutlich entwickelt; der

Embryosack enthftlt eine grosse Bfenge Zellen. E. Querschnitt durch dic Chalaza
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in der Richtung- ab Fig.D; F. ein Theil des Embryosacks mit einigen jungen

Zellen, die alle einen Zellenkern zeig-en. G. Zwei Haare des Ovarium : a. das

jfingerej die lang-ere Zelle zeigt noch den Cytoblaslen und ist dfinnwandig-j

b. das altere ; die langere Zelle zeig-t so dicke Wandungen, dass das Lumen bei-

nahe verschwuuden ist.

Tafel XI.

Fig*. 51. Fast reifer Samen, im Langsschnitt : a. Chalaza, b. Hilum.

Fig\ 52. Querschnitt des Integ-uments des Eichens von Fig\ 40: a. Epi-

dermis, b. Zellenschicht darunter, e. Parenchym des Integuments.

Fig. 53. Dasselbe, spaterer Zustand. a, b, c wie bei Fig\ 52. Die Zel-

len 6 unter der Oberhaut haben dickere Wandung-en erhalten und zwischen sich

eine wasserhelle Gallerte ausgeschieden, wodurch sie von einander gerfickt sind.

Die Oberhautzellen haben sich etwas in die Lang-e gedehnt und ihre Wande

verdickt.

Fig\ 54. Dasselbe vom fast reifen Samen : a, Oberhautzellen, sehr in die

Lange gestreckt, die Wandungen sind fast zum Verschwinden des Lumen's ver-

dickt, die untere Halfte des Lumen's enthalt eine dunklere Masse j b. Schicht un-

ter der Oberhaut, die Absonderung von Gallerte hat die Zellen ganz isolirtj

c. Parehchym des Integ-uments j d. Albumenzellen (Endosperm).

Fig. 55. Einzelne Oberhautzellen von Acacia farnesiana , woran beson-

ders deutlich wird, wie der Schein einer doppelten Zellenschicht der Oberhaut

entsteht.

Fig\ 56. A. Reifender Same von Lupinus Cruchshanksii (x. natfirliche

Grosse), wegen der Lag*e des Embryo's und des transitorischen Endosperms.

B. Ganz junge Endospermzelle auf ihrem Cytoblasten.

Fig1

. 57. A. Derselbe, etwas spaterj x. natfirliche Grosse. Der Embryo

ist durch die Ausdehnung des zelligen Pollenschlauchs noch weiter herauf ge-

schoben.

Fig. 58. Junges Ovulum von Lupinus odoratus, im Lang-sschnitt.

Fig. 59, 60. Zwei Bildung*sstufen des Ovuli von Lupinus varius.

Fig\ 61, 62. Anfang* der Eibildung- bei Phaseolus vulgaris.
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Kgf. G3, 64« Zwei Bpfttere Zuslandc dersclbcn, ini Langsschnilt.

Fig. 65. Ovuluin von Phascofus vuigaria, Lftngsschnitt kurz vor dem Blii-

licn. Dcr Embryosack fftngt an den Nucleus zu verdritngen.

Fig. GG. A. Dasselhc kurz nach der Bcfruchlung. Dcr Nucleus ist schon

in seincin vordern Thcil voin Emhryosack verdrftngt. B. Spitze des Embryosacks

mit antretendem Poilenschlauch und entstehendem Embryo, ehen daher.

Fi^. 07. A. Dassclhc, vicl spftter. Der Nuelcus ist his auf einen kleinen

dic Basis des Emhryosaeks umfasscnden Zapfcn voilig rcsorhirt. . Dcr Emhryo-

sack selhst liiuft zusainmengcfaltet als ein Slran»- durch dic Hohle dcs Eiehens.

J3. Emhryo und ein Thcil des Emhryosacks daraus.
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Uie Bildungsvveise des Blattes in der Familie der Coniferen ist der

bei den andern Holzpflanzen beobachteten gleich. Es lost sich nam-

lich von der Markscheide ein Gefassbiindel, emporsteigend biegt er

sich nach Aussen, und aus dem Stamme herausgetreten bildet derselbe

den Mittelnerv des sich erzeugenden Blattes. Bei fernerem Wachsen

des Zweiges legen sich die Holzbiindel um diesen Gefassbiindel und

man erkennt den Verlauf desselben noch im ausgebildeten Holzkor-

per, vvo er meistens eine mehr wagerechte Richtung erhalt, wahrend

er ausserhalb desselben im Splinte seine anfangliche Richtung, nam-

lich die sich allmalig nach Aussen biegende, beibehalt.

Dieses Emporsteigen des Gefassbiindels, der das Blatt bilden soll,

zeigt sich in dieser Familie sehr deutlich, iudem das ganze Blatt, schon

fertig gebildet, dennoch mit dem Stamme oft eine ziemliche Strecke

verbunden bleibt. Das Ablosen vom Stamme erfolgt mit der ganzen

Breite des aufsteigenden Theiles und das freigewordene Blatt ver-

schmalert sich entweder ohne Articulation bis zur Spitze, oder bildet

eine Zusammenziehung und Abrundung seiner abgelosten Flache,

einen Blattstiel.

Wo der erstere Fall eintritt, bei den Araucarinen und Cupres-

sinen, bleibt auch spater der freie Blatttheil mit dem Stamme ver-

bunden und vertrocknet an demselben ohne abzufallen. Es ist hierin

eine Verwandtschaft mit dem Monocotyledonen-Stamme nicht zu

verkennen.
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W o eine ArticulatioD stattlindct, erfolgt diese meistens an einem

vom Stamme schon entfernten Puncte, und bis zu diescr Stcllc blcibt

dcr freigewordene Blaitthcil mit dcni Stamme verbunden, vvcnn aucfa

der oberhalb dcsselbcn aich fortsetzende abfallt. Bci der Gattung

Pinus, die in dieaer Hinaicht aoii der crst erwahnten Art der Blatt-

bildung den Ucbcrgang bildct, ist diese Glicdcrung nur durch Far-

bung zu erkennen; bci Picca, Ccdrus, Larix bildet sicli schon ein

rundcs Stielchcn, wclches die Farbe des Stammes bcibehalt. Bei

Abics canadcnsis ist dieses Stielchcn lialb zum Stamme gehorend

und braun gefarbt, halb von griiner Farbe und auch mit dem Blatte

ahfallcnd; diess ist dic Uebcrgangsform zu dcn andern Arten, z. B.

Abics peetinata und balsamea, wo dcr vom Stamme sich losende

Theil bald sich rundet, von seiner Basis an griin gefarbt erschcint,

und mit dcm Blatte verbunden dicht am Stamme abfallt, nur einc

Narbe als Spur seines Daseins hinterlassend.

Im Langendurchschnitt bemerkt man an dieser Stelle, wo das

Blatt aus dein Stammc hcraustritt, eineschmale Lage dunkler gcfarb-

ter Zellen, die spatcr cinc fcsterc Consistcnz annehmend, wahrschein-

lich die Trcnnung bciorderen. Der freie griin-gefarbtc Theil des

Blattcs ist fast bei allcn Arten dieser Familie schmal und -lang ge-

streckt. Bci den Cuprcssinen ist das Blatt meistens klein, sich dem

Stannne anschmicgend, flach; wo es sich in dieser Abtheilung vom

Stammc freier lost, da ist es ebcnfalls abgeflacht und lang zugespitzt.

Das Blalt von Altinghia (AraucariaJ excclsa, urspriinglich auf

dcr Obcrseitc flach und nur auf dcr Untcrseitc gcwolbt, wolbt sich

spater auch auf dcr Obcrscite, so dass eine rund-ovale Form und

zwar mit dem grossten Durchmcsser von oben nach untcn hervor-

trilt. Araucaria hat ein auf beiden Seitcn abgeflachtes, auf dcr Ober-

scitc mit deullich crkcnbarcm Gefassbundcl durchzogenes Blatt, was

bei der Gattung Bclis sich noch dcutlichcr zcigt.
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Bei Agathis findet eine Ausnahme von der allgemeinen Norm

der Blattbildung in dieser Familie statt, indem das Blatt mehr abge-

flacht und ausgebreitet ist.

Der Querdurchschnitt der Blatter zeigt verschiedene Formen.

Bei Pinus ist derselbe schmal, nur vvenig in der Mitte gehoben;

der grossere Durchmesser horizontal liegend ; bei Larix und Cedrus

nahert sich der Durchschnitt schon mehr der ovalen Form, und Picea

hat auf der Ober- und Unterseite der das Blatt durchziehenden Ge-

fassbiindel eben so viel, ja oft noch mehr Parenchym, als an den Sei-

ten, so dass der grossere Durchmesser des Blattes hier von oben nach

unten geht. In der Gattung Abies tritt die gewohnlichere Blattbil-

dung mehr hervor, welches bei Taxus und Agathis sich noch mehr

entwickelt.

Wo das Blatt in dieser Familie sich nur wenig vom Stamme

lost, oder der freie Theil sich rundet und kein deutlicher Unterschied

zwischen Ober- und Unterseite sich ausspricht, da scheint auch

die Richtung der Gefassbiindel nur wenig vom Lichte bedingt zu

werden.

Bei Pinus, Cedrus, Altinghia ist dieser Einfluss des Lichtes nur

schwach; bei Picea tritt derselbe insofern schon deutlicher hervor,

als sich die Spitzen der Blatter dem Himmel zuvvenden; bei Belis,

Araucaria und Abies ist derselbe klar ausgesprochen. Indem sich

hier das Blatt abflacht und eine Verschiedenheit der Ober- und Un-

terseite sich einstellt, tritt das Bestreben, die Oberseite dem Himmel

zuzuwenden, klar hervor. Die den Zweig in einer Spirale umge-

benden Blatter konnen dieses Wenden nur vermittelst einer Dre-

hung des Blattstieles bewerkstelligen. Ein Theil der Blatter macht

diese Drehung nach links, der andere nach rechts, so dass eine schein-

bar zweizeilige Stellung derselben hervortritt. Dass diese Wendung

der Blatter nur durch den Lichteinfluss bedingt werde, glauben vvir

Voi. xix. r. i. 12
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Docfa durch die Beobachtung bestatigt, daas an Stnmmchcn, dio sonk-

recht emporsteigen, und wo daher schon von selbst die Oberseite des

Blattes aicfa dem Ldchte zuwendet, keine solclic zweizeilige Wendung

der Blatter beobanhtet wird.

In Hinsicht dor Stclliingsvcrhaltnis.se finden wir eine grosse Man-

nigfaltigkeit; in einer Abtheilung ist dio einfache % ('/) Wirtolstel-

lung vorherrschend, dio oit bei einigen Arten mit % (

l

/G ) abwechselt

In don orston Abtheilungen finden wir Spiralstellungen und zwar in

grosseren Zahlenverhaltnissen. K. Fr. Schimper nimmt Bcispiele

zu verschiedenen Blattstcllungcn aus dcr Gattung Pinus (Bcschrei-

bung von Symphytum Zeyheri im 28. Bande von Gciger's Magazin

fiir Pharmazie); A. Braun iindct die ganzc Folgc der Blattstollungs-

verhaltnisse von % bis
21
/55 in den Zapfen dieser Gattung ausgespro-

chen (Untcrsuchungcn iiber dic Ordnung dcr Schuppen an dcn Tan-

nenzapfen, im 15. Bande der Actcn der Leop. Carol. Acad. d. Natur-

forscher). Diese Bcobachlungen der Meister der Phyllotaxis ergeben

ein grosses Schvvanken der Divergenz.

Ohne im Entferntcsten hior bestimmend einschreiten zu wollen,

"ebo ich dic von mir ain haufigstcn gcfundenc Divergenz und logo sio

mcinon Zoichnungen zumGrunde, iiberlasse aber tuchtigorn Arbeitorn

auf dicsem Gebicte dor Pflanzenkunde, eiu festes Resultat zu suchen.

Daaselbe muas ich iiber liomodromic und Antidromie der Spi-

ralc beincrkcu, besonders bei Zeichnungen der auslandischcn Arten,

vvo mir seltcn mchr als cin Zwcig zu Gebotc stand, und nur der

Wunsch, cinc Gloichformigkcit in meiner Arbeit zu crrcichen, konnte

inich bcvvcgcn, so ungcniigcnde Angabcn mitzuthcilcn.

Sovvohl in dcn Knospcnsohuppon, als auch in don Bliithon, tre-

ten hohcrc Divergenzzahlen aui". Dio Spirale dcr Zwcigblatter ist

stets der am Muttcrzweige gcgcnlauiig.
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Die Intersticien sind sehr klein bei Agathis, Araucaria, Belis,

Picea und Abies; bei Pinus, und besonders bei Larix und Cedrus,

werden dieselben grosser. Calitris wechselt regelmassig mit einem

kleineren und einem grosseren Interfoliartheil ab.

Dieses dichte Zusammenstehen der Blatter mochte wohl eine

Ursache abgeben, weswegen in dieser Familie keine normale Ent-

wickelung der Knospen (namlich in jedem Blattwinkel eine Knospe)

stattfindet. So finden wir bei Altinghia, Araucaria, Belis, Picea

und Abies meistens nur die um die Terminalknospe herumstehenden

entwickelt, und nur selten bilden sich, wie bei Picea, auch die tiefer

am Zweige stehenden aus. Bei Cedrus und Larix, wo die Bildung

der Knospe mehr Raum gewinnt, wird dennoch die Entwickelung

derselben gehemmt, und nur einzelnen gelingt es, sich zu lang ge-

streckten Zweigen hervorzuarbeiten. In der Gattung Pinus ist die

normale Knospenbildung zwar vorherrschend, aber die Entwicke-

lung der Zweige ist begrenzt.

In jedem Blattwinkel steht ein Ast, der sich aber in eine be-

stimmte Anzahl von Nadeln spaltet, welche, da die Blattbildung bei

dieser Gattung so sehr zuriicktritt, die Stelle derselben zu vertreten

scheinen. Nur um die Terminalknospe herum stehen die Knospen,

welche zu vollstandigen Zweigen hervorwachsen.

Am Stamme, wo eine freie Entwickelung nach allen Seiten ein-

treten kann, entsteht hiedurch ein scheinbar quirlformiger Stand der

Aeste, eine central-symmetrische Bildung, welche sich auch zuwei-

len in den Aesten wiederholt.

Meistens tritt in den Aesten eine lateral -symmetrische Bildung

ein, da die Knospen nur in der Horizontalflache genugsam Raum zur

Ausbildung finden, vvelche Art der Stellung mit den zweizeiligen sich

links und rechts ausstreckenden Blattern eine facherartige Bildung

hervorruft.
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Indem icfa hier eine fiir meinen Zweck befriedigende Erkla-

rung dieser Bildung versuche und dic (Jrsachen in dic Umgebung

iege, will ich die innere Kralt, daa Vermogen, ihre Art des Wach-

sens auch in jeder Umgebung beibehalten zu konnen, dcr Pflanze

nicht absprechen und stimme mit llugo Mohl's Ansichten iiberein,

indem ich mii ihm auf die Zwcige von Altinghia verweise.

Ehc ich zur Beschreibung der Knospen dcr einzelncn Gattungen

iibergehe, sey es mir vergonnt, ein allgemcines Bild dcrselbcn zu

versuchen.

Jedc Knospe, welche sich in dcm Winkcl eines Blattes bildet,

hat zwci Knospcnkeimblattchcn, die zur Rcchtcn und Linkcn des

Stutzblatts hcrvortreten. Zwischcn dicsen Keimblattchen, dem Aste

zustehcnd, tritt das crste Blatt, oder das anamorphosirte Blatt, die

erstc llullschuppe auf, womit dic Spiralc der Blatter beginnt, die

stets der am Stamme gegcnlaufig ist.

Bci den Araucarieen und Cupressinen iindct man keine

Hiille, und die Knospe entwickelt sich, ohne die Iludimente der

Blatler unter eincr solchcn vorzubercitcn. Die Abietincn haben

vollkommenc Knospen und die Bildung dcr Hullschuppen gcschieht

aus anamorphosirten BUiltern, an welcher Bildung der Blaltstiel den

grossern Antlieil hat; die aussern Hullschuppen verholzen ganzlich

und bleiben mcislens noch langc am Zwcige stehen, wahrend dic

mehr nach inncn sich entwickelndcn zartercr Natur sind und mei-

stens gleich bei dcr Entwickclung der Knospe abfallen. Der Ucber-

gang von Ilullschuppen zum vvahren Blatt eriblgt schnell und ohne

Uebcrgangsstiifen.

Bei Puius, wo kcinc cigenllichc Blaltbildimg vorhanden ist,

bleibt in den Blatlern dic Natur dcr iliillschuppcn vorherrschcnd

und, schncll gebildet, dauert das Lcben dersclben nur kurze Zeit.
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JP i n u s.

Das Blatt ist flach, an seinem Anheftungspunct am breitesten,

verschmalert sich langsam zu einer Spitze und ist an den Seiten mit

feinen Zahnchen besetzt. Vollstandige ausgebildete Blatter findet

man normal nur bei jungen Pflanzen *), Tab. XII. Fig. 2, selten an

grosseren **).

Ein Riickschreiten der Blattbildung ist bei dieser Gattung nicht

zu verkennen und normal.

Die aussersten Schuppen der Knospenhiille, welche sich im

Herbste bilden und im nachsten Friihjahre an der Basis des Zvveiges

zuruckbleiben, haben Basis und Blattflache von gleicher Structur.

Sie sind holzig, von brauner Farbe, lanzettformig, und ihre Spitze ist

riickwarts gerollt, Fig. 7. d. Die dem Centrum der Knospe naher

stehenden und sich im Friihling entwickelnden Blatter haben Basis

und Blattflache von verschiedener Structur, oder, um uns richtiger

auszudriicken: der untere Theil des Blattes ist in Hinsicht seiner

Structur von dem obern und grossern Theile verschieden. Die sich

bogenformig ausbiegende Basis namlich ist Anfangs meistens griin

und saftig krautartig, und wird spater holzartig (Fig. 7, Fig. 14. a.)

Die Blattflache, mit der ganzen Breite der Basis angewachsen, ist

gleich Anfangs mehr oder minder membranos, zart, durchsichtig, an

*) Richard, Memoire sur les Coniferes. Les feuilles sont dabord solitaires clans les

Pins pendant la premiere et la seconde annee apres leur germination, ce nest que

plus tard etc.

*) Bei manchen Arlen, z. B. Pinus Sabiniana Fig. 6. a, sieht man an jungen Baumchen

\ollstiindig ausgebildete Blatter mit schuppenartigen abwechseln, bei P. longifolia herrscht

ein Slreben zur vollstandigen Entwickelung, indem die Schuppenblatter grosser werden und

die griine Farbe annehmen. An grosseren Baumen flndet man zuweilen einzelne Zweige,

wo die Blallbildung hervor- die Nadelbildung zuriicktritt.
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der Spitie etwaa brauo gefarbt, herzformig, und umschlingt den Zweig

mit aarteD von ihreo Seiten ausgeheDdeD Faden, Fig. 14. b.

Dic Trenouog dieses oberen binfalligen Theils des Blattcs voin

unteren bleibeadea erfolgt entweder gieicb bei der Eatwickekrog der

Knospc oder etwas naeh derselben. Die in tler Achse der Basis sich

entwickelnde Nadelknospe drangt diesc voin Stamme ab und zwingt

sic sich riickwarts zu biegen.

Link in der schon fruher crwahnten Schriit erkennt diese zu-

riickgebogenen Schuppen auch fur Blatter, ervvahnt aber nicht des

/u denselben geborenden aber hinfalligen obern Theils des Blattes.

Weun man eine Knospe der liullcu beraubt, vvas sich leicht be-

werkstelligen lasst, da dieselben ihrer Basis, wie schon bemerkt, nur

leicht angewachsen sind, so findct man in der Achse jeder Blattbasis

einc von einem einzigen Blattchen ganz umschlossene Knospe, Fig.12.

Uiescs umhiillende Blattchen offnet sich und es tritt, ihm entge-

genstchend, ein zwcites auf, Fig. 17.

Dic Entwickelung diescr beiden Blattchen iolgt dem kurzen

Wcge der Spirale, so dass, vvenn die Spirale sich von der Linken

zur Rechten wandte, das erste umhullende Blattchcn stets zur Lin-

ken steht.

Diese zwei gegeniiberstehendcn Blattchen sind die Knospen-

keiinschuppen der Nadelzwcige, Fig. 20. ««. Das dritte BJattchen,

vom 2ten und so auch vom lsten 90 Grade entfcrnt, slcht nach der

Zwcigseite hin, Fig. 20. /s, und mit ihtn bcginnt dic Spirale dcr

Dcckblattchen, wclche aus 8—12 Blattchen in % oder % Divergenz

bestelit.

Die Structur dieser Hullblaltchcn dcr Nadelzvveige, Fig. 21—27,

isl membranos; dic ausseren, an der Spitze braunlich tingirt, sind

etvvas derbcr als die nach dcm Mittelpuncte zu stehenden, die sich

in zarte Faden aullosen.
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Sie bilden Anfangs eine gescblossene Rohre, und die Blattnadeln

entwickeln sich innerhalb derselben.

Diese stehen in den verschiedenen Arten in bestitnmter Anzahl

entweder zu 2

—

S oder 5 zusammen, und bilden stets einen runden

soliden Korper. Die Form einer einzelnen Nadel wird bedingt

durch die Zahl ihres Zusammenstehens. So ist die einzelne Nadel

von zu 2 zusammenstehenden nach aussen halbkreisformig und nach

innen eine gerade Flache bildend. Eine Nadel aus einem zu dreien

zusammenstehenden Nadelbiischel zeigt nach aussen das Drittheil ei-

nes Kreises, nach innen zwei sich nach demMittelpunctehinneigende

Flachen. Aehnliches erfolgt bei den zu fiinfen zusammenstehen-

den. Die Riickseite ist mit mehreren Reihen weisser Puncte be-

zeichnet, die Seiten haben eine schmale fein gezahnte membranose

Einfassung.

Im Innern eines solchen Nadelblattes bemerkt man eine der

Mark-, Holz- und Rinden-Substanz analoge Bildung.

Wie auch die Ansicht iiber diese Theile sich feststellen wird,

auf jeden Fall miissen wir das ganze in den Winkeln der achten

Blattbase sich entwickelnde Gebilde mit Richard und Link als

eine iibereilte um ein Jahr zu friih entwickelte Knospe ansehen, die

in einem Jahre die Bildung ihres Zweiges vollendet und normal

nicht mehr in die Lange fortwachst. Quer- und Langsdurchschnitte

i zeigen ein, wenn auch nur schwaches, Ansetzen mehrerer Holzringe

an diesen kurzen aber mehrere Jahre ausdauernden Zweigbiischeln.

Ihre Zweignatur ofFenbart sich noch iiberdiess durch das Vermogen,

eine Terminalknospe zu bilden, und so auch der Langenausdehnung

fahig zu sein. Dieses Zuriickgehen zur eigentlichen Zweignatur

kann man haufig an Stammchen beobachten, an denen durch irgend

einen Zufall die Terminalknospe zerstort wurde; dann flachen sich

die einzelnen Nadeln der Nadelzweige ab, treten auseinander und
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ereben Kaum fur die nmi durch vermehrten Saftandrang sich bil-

dende Knospe.

Dieses Vermogen einec Knospcnbildung zwisohen den Nadcln

muss den von Link gebrauchten Ausdruck: „vollstandiges Spalten

in Nadeln" in etwas beschranken, denn cs ist, wcnn cin solches

statt Pande, nicht gut zu erklaren, wic sich alsdann die Knospe biide,

uciin wir sic nicht als Advcntivknospc anschcn wollcu.

l)ic eigentlichen Zweigknospen, d.h. Knospen, dic sich in wirk-

liche, sicli jedes Jahr mchr in die Langc ausdchncnde Zvveige ent-

wickeln, stehen mcistens nur avn obcrn Ende des Zweiges um die

I ( nninalknospc zusammengedrangt, Fig. 8.

\\ ir linden in ihrer anfangliehen Bildung kcinen Untersehicd

voii Nadelzweigknospen.

Sie entwickeln sich zwischen zwei Keimblattchen, Fig 9. ««.

Das crslc llullblatlehcn, dem Zweig zustehcnd, IH'ig. 10. p, bcginnt

dic dcn Blattcrn am Zweige gegcnlaulige Spirale der Sehuppcnhullc.

Die niillcn, dic bei den Nadelknospen so ausserst zart bliebcn, neh-

mcn wicder inehr dic Blattnatur an, und da sie fur die erst im nach-

sten Jahrc sich entwickelndc Knospc cine schiitzendc Deckc bilden

sollen, so werden sie derb und holzig. Ein Thcil, und zwar der hol-

zige Theil dcr Sehuppen, blcibt an dcr Basis des Zweiges unveran-

dert slchcn; vielc fallen ab wahrend dcr Eutwiekelung des Zweiges.

Bci dcr Entwickclung eines Zweigcs crscheint stcts crst eine An-

zahl Blatter, ohnc in ihrenWinkeln Nadelknospcn zu zeigen, Fig.7,

welche hoher hinauf sich einstellcn und zuglcich mit der Fortbildung

ihrcr gemcinschafllichcn Achsc ihre cignc Entwickclung bcginnen

iind vollenden.

Necs von Escnbeck's Bczeichnung dcr Knospen der Nadel-

holzer als gemmne comporitae ist trclFcnd, aber nur bei der Gattung

Pums ganz anwendban
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Das Blatt, eine Strecke weit mit dem Stamme verbunden auf-

steigend, zieht sich bei'm Ablosen von demselben zusammen und er-

halt so eine Andeutung des Blattstieles, Tab. XIII. Fig. 2; der obere

freie und hinfallige Theil des Blattes ist langgestreckt, zugespitzt und

etwas viereckig. Oefter ist der Durchmesser von oben nach unten

grosser als der horizontale; dadurch scheint Link verleitet worden

zu sein, hier ein Aneinanderwachsen von zvvei Blattern (ein Analo-

gon der Nadelzvveige bei Pinus) anzunehmen.

Dieser Ansicht konnen wir nicht beipflichten , da wir sogar die

Form, den einzigen Grund jener Ansicht, so sehr abwechselnd fin-

den, und alle Mittelstufen bis zum abgeflachten Coniferenblatt nach-

weisen konnen, Fig. 16. a. b. c. d.

Die Knospen treten am ganzen Zweige zerstreut (Fig. 2 u. 10)

in den Blattwinkeln auf; doch kommen die am Ende des Zweiges

um die Terminalknospe herumstehenden haufiger zur volligen Ent-

wickelung.

Die schiitzende Hiille der Knospe besteht aus zahlreichen Schup-

pen, die nach aussen holzig sind und bei P. nigra, Fig. S u. 4, an

den Bandern und auf dem Biickennerven kutze borstenartige Haare

zeigen. Sie sind an der Basis breit, am Ende spitz zulaufend, und

man erkennt bei ihnen, wie bei der Verwendung der Blatter zur

Hullschuppe hauptsachlich der untere Theil derselben anamorphosirt

wurde. Sie bleiben auch unverandert am Fusse des Zweiges stehen.

Je mehr sich die Hiillschuppen dem Inneren der Knospe na-

hern, um so zarter wird ihre Organisation, die Form wird mehr lang-

gestreckt und die Spitze rundet sich ab. Sie sind vermittelst eines

harzigen Stoffes zusammengeklebt und so werden sie durch den sich

verlangernden Zweig von ihren Basen gelost und als Miitzchen

Vol. xix. p. i. 13
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emporgehoben, Fig.15. Dic erste, nach den zwei Knospenkeimblatt-

chen Cblgende Schuppe stcht dcm Zweige zugekehrt und beginnt dic

Spirale, die der Spirale der Blatter am Mutterzweige gegenlaufig ist.

Der Uebergang von Hiillsrhuppen zinn ausgebildcten Blatte er-

folgl scbnell, indem nach flem zarien langgcstrccktcn letzten Hiill-

blattcbea gleieh cin klcincs abcr vollkoinincn ansgcbildctes Laub-

blattchen iblgt.

1/ a r i x.

Das Blatt, mit dem Stannne verbunden aufsteigcnd, lost sich,

indein es einen Blaltstiel nur cben andeutet, dann sich griin farbt,

scbnell langgcslrcckt abflacht und zuspitzt, Fig. 2.

Zwar nicht in jedem Blattwinkcl, abcr doch haufigcr als bci ir-

gcnd eincr andern Gattung dicscr Familie, entwickeln sich hicr dic

Knospen. Die Entwickelung dersclben geschicht zwischen zwei

Knospenkcimblattchen. Das erste Knospenkehnblattchen ist zart

gewimpcrt, Fig. 3. 4.

Aus dem ersten tritt das zweite hervor; das dritte der Entwik-

kelung nach, das erste der eigentlichen Deckblattchen, steht dem

Zweig zugewandtund mit ihm beginnt die Spirale der Hullschuppen,

die dcr Spirale der Blattcr am Zweige gcgenlaufig ist, Eig.5 u.9.

Dic Structur dcr Hiillblattchen ist bei den nach aussen stchen-

dcn spreuartig; sie sind mit Harz iibcrzogen, von conischer Form

und zugespitzt. Die mehr nach inncn stehenden sind membranbs,

zart, breit und am Ende abgerundet. Der Uebergang vom Deck-

blattchen zum eigentlichcn Blatte erfolgt schncll, Fig. 14.

Dic Knospc, Anfangs flach ausgcbreitet, erhebt sich allmalig und

vvird conisch, obcn abgerundet, Fig. 12. Bci der Entwickclung dcr

Knospc bleiben dic ausseren Hiillblattchcn atn Fussc des Zweiges

stchen, wahrend dic zartcn mcmbranbscn abfallcn, Fig. 15.
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Die am unteren Ende des Zweiges stehenden Blatter zeigen aus-

serst kleine Interfoliartheile, so dass sie gleich einem Quirl zusam-

menstehen, aus vvelchem sich alsdann der Zweig mit grosseren Inter-

fbliartheilen entwickelt, Fig. 17 u. 18.

Doch erfolgt ein solches Hervortreten eines gestreckten Zweiges

nicht immer, und sogar ist der haufiger vorkommende Fall der, dass

nach der Entwickelung eines solchen Blatterbiischels dasWachsthum

des Zweiges fiir dieses Jahr geschlossen wird und sich eine Terminal-

knospe bildet, Fig. 17.

Ein solches Bilden von Blatterbiischeln kann mehrere Jahre

wiederkehren, so dass manche 3 bis 4 jahrigen Zweige kaum % Zoll

Lange zeigen, Fig. 19 u. 21.

Ein auf diese Weise zuriickbleibender Zweig entwickelt sich

spater dennoch zuweilen zu einem vollkommenen Zweige, oder been-

digt sein Wachsthum, indem er eine Bliithe hervorbringt.

C e d r u s.

Das Blatt, mit dem Stamme verbunden aufsteigend, lost sich

von demselben, indem es sich in's Cylindrische zusammenzieht und

so einen Blattstiel bildet, auf welchem der obere griingefarbte draht-

runde etwas zusammengedriickte Theil aufsitzt.

Die sich zwischen zweiKeimblattchen bildendeKnospe, Taf.XIV.

Fig. 2, erhalt eine conische zugespitzte Form. Die erste dem Zweige

zustehende Hiillschuppe, Fig.2. a.l., beginnt die den Blattern am Mut-

terzweige gegenlaufige Spirale.

Die aussern Hiillschuppen , von holziger Structur, bleiben am

Fusse des Zweiges stehen, was sich besonders schon an den Termi-

nalknospen zeigt, Fig. 6.

Die sich dem Innern nahernden Hullschuppen sind zart, mem-

branos, und nur an der Spitze braun gefarbt, Fig. 5.
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Zuweilea strebt eine Knospc gleicfa zur Zweigbildung hin; als-

dunn trcten sogar dic Knospenkeimschuppcn als griin gefarbte Blat-

ter au£ Doch tritt dicse voreilende Entvviekclung bald zuriick,

und innerlialb des gcbildctcn Blattcrbuschels cnlstcht nun dic schup-

penreiche Knospe, Fig. 7.

Ilauliger als der oben bemcrkte Fall trilt hicr ctvvas Aehnliches

vvic bci Lavix cin, dass namlich dcr Zvvcig sehr kurz bleibt, viele

Blatter mit gcringen Interfbliarthcilen bildet und mit einer Terini-

nalknospc schliesst, Fig. 7 u. 8.

A. h i e s.

Das mit dem Stamme aufsteigende Blatt (vvas aber nur an den

Zvvcigen itn jungen Zustandc kcnnllich ist, Taf. XIV. Fig. 2) bildet

eincn vollkommnen ganz zum gclosten griin gefarbten Blatltheilc ge-

horigcn und mit ihm hinfalligen Blattstiel; der freic Theil des Blat-

tes ist flach, von geringem Durchmesser, mit deutlichem sichtbarem

Mittelnerv.

DieKnospcn haben zweiKnospcnkeimblattchen, Fig.2; die erstc,

dem Zweige zustehende Blattschuppe bcginnt die gegcnlaufige Spirale.

Dic aussercn Schuppen sind holzig, bei manchen Arten mit kur-

zen Haarcn besetzt; die nach innen stehenden sind zart, membranos,

an den Spitzen zusammengeklebt, und vverden von dem sich verlan-

gerndcn Zvveigc von ihrcm Grunde abgerissen und als Miitzchen

emporgehoben, Fig. 7.

Der Uebcrgang von Hullschuppen zum Blatt erfolgt schnell.

Cupr e s s inae.
Die Slellung der Blatter ist (%) %. Das nur mit einer kurzen

Spitze sich vom Stamme losende Blatt hat haufig eine Driise auf sei-

ncr Ruckseite.
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Die Knospen entwickeln sich zwischen zwei Keimblattchen, die

gleich als vollkommene Blatter auftreten.

V ax o iliu m.

Die Stellung der Blatter ist sehr schwankend, von % bis % 3 Spi-

ralstellung; doch scheint dies keine der Gattung eigenthumliche Stel-

lungsart zu seyn, und wenn man in Richard's Memoire sur les

Coniferes tab. 10, fig. C betrachtet, so darf man wohl dieses Schwan-

ken als ein Streben zu (%) % Wirtelstellung ansehen, da in der be-

sagten Figur die Blatter deutlich diese Stellungsweise zeigen.

Nach meinen Beobachtungen an einem Exemplar im botani-

schen Garten zu Bonn zeigen sich Knospen in den Winkeln der

Blatter, die zwei Keimblatter haben, von denen eins meistens bedeu-

tend grosser ist und das zweite umfasst; doch komnien diese an un-

serem Baume nie zur Entwickelung und meistens erhalt das Baum-

chen sein schones dichtes Laub durch Adventivknospen, die, zusam-

mengehauft, an der Stelle, wo das Blatt sass, hervorbrechen.

Diese Adventivknospen haben in eine Spirale gestellte Hiillschup-

pen, und der Uebergang von Hiillschuppen zum Blatt erfolgt durch

Umwandlungsstufen.

Von den aus diesen Knospen entstandenen Zweigen bleiben

nur einige bis zum nachsten Jahre stehen; die meisten fallen im

Herbste mit den Blattern ab, oder bleiben verdorrt am Stamme

sitzen.

rT h uj a.

Stellung der Blatter % ( % ). Bei Thuja cupressoides riickt diese

Viertelstellung zur Spirale auseinander, welche %— % zeigt. Der

freie Theil des Blattes ist klein, kurz zugespitzt, dem Stamme auflie-

gend, und hat haufig an der unteren Blattflache eine Driise.
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Thuja sphavroitlca hat grossere lanzcttformige frci abstchcndc

Blatter.

Bci manclicn Artcn sind zwei Seitcn dcs Astes zusammenge-

driickt

Die Knospcn cntspringen an dcn schmalcn nicht abgcflachten

Scitcn dcs Astes und so entstcht die Fachcrform des Zweiges. Sie

haben zwci Keimblattchen, die glcich als vollkommen ausgebildetc

Blatter auftrcten.

Bei denArten, deren Blatter % (%) wirtclstandig sind, folgt das

zweite Blattpaar den Keimblattern im rechten Winkel. Bci Thvja

cupressoides stcht das erste Blatt dcm Zweige zugewandt und bcginnt

dic gegenlauiige Spirale.

€ allitris.

Die Stcllung der Blatter ist (y2 ) % [bei Call. rhomboidea (y3 )

%~\
9

das Blatt lost sich nur mit seiner kleinen Spitze vom Stammc,

und zeigt auf der Buekseitc eine kleine Driise.

Die Aeste sind in einer Bichtung abgeflacht. Der der schmalen

Seitc dcs Astes entgcgen stchcnde Blattwirtel zicht sich am Stainmc

cmpor, che sich scine Spitze lost. Der an den abgeflachten Seiten

stehende Blattwirtel ist fast gar nicht von seinem vorhergehenden

cmporgehobcn, und so cnlstcht ein nur scheinbarer vierblattriger

Wirtel.

Dic Knospen entstchen an der schmalen Seite der Acste und

zeigen zwei kurz zugcspitzte Keimschuppcn, wclche den abgeflachtcn

Scilcn dcs ncuen Zweigcs cntsprechen. Der folgende zvveite Blatt-

vvirtel tritt gleich an der schmalen Scite hervor, und so pflanzt sich

dic Abflachung dcs Zweigcs in dcrselben Ebcnc fort.
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•Funip e ru s.

Die Stellung der Blatter ist bei den verschiedenen Species %
oder^) /e wirtelstandig; sogar an demselben Baume, demselben

Zweige eines Baumes wechselt haufig % mit % ab. Ebenso schwan-

kend ist die Form der Blatter. Der freie Blatttheil ist entweder klein,

und legt sich dann meistens mit seiner ganzen Lange an dem Stamme

an, oder er wird grosser und streckt sich in einem Winkel von 45

bis 60 Graden vom Stamme ab.

Meistens bleiben die Species einer Art von Stellungsverhaltnis-

sen und Blattbildung getreu.

Die Knospen zeigen zwei Knospenkeimblatter, die gleich wie

die folgenden Wirtel als mehr oder minder ausgebildete Blatter auf-

treten.

Der erste auf die Keimblattchen folgende Wirtel steht so, dass

ein Blatt genau dem Stamme zugewandt steht, und zwei nach aussen

fallen; der zvveite Wirtel alternirt mit dem ersten, der dritte fallt

iiber den ersten.

JLraucariuae.
Altinghia [Araucaria) excelsa.

Stand der Blatter?

Das mit einer breiten Basis sich vom Stamme losende Blatt ist

conisch zugespitzt, etwas auf der Oberseite abgeflacht, und mit Piinct-

chen in Beihen besetzt.

Die Knospen entwickeln sich ohne Unterbrechung ihresWachs-

thums zu Zweigen. Sie haben Knospenkeimschuppen ; das dritte

Blatt steht dem Zweige zu, und beginnt die den Blattern am Mutter-

zvveige gegenlaufige Spirale.
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Araucavid. iAnmcaria chilensisj?

Stand der Blatter %.
Das Blatt ist auf beiden Scitcn abgeflacht, lanzeltlbrmig zuge-

spitzt , und schwache Nerven durchziehen dassclbc.

Die Knospen haben zwei Keimschuppen; das erstc nach dicsen

folgende Blatt stclit dcni Zwcigc zu, und rait ihm bcginnt die bald

glcich- bald gcgculaufigc Spiralc.

Die Knospcn entwickeln sich ohne liiillschuppen glcich zu Zwei-

gcn, und dic beiden Keimblattchen zcigen sich schon als vollkom-

mene Blaller. Ein Hinneigen zur % Stellung ist in Anfangen jun-

ger Zweige bcmcrkbar.

Af/athis. (Nach Richard's Mem. s. I. Conif.) Ag. Dammara.

Stand dcr Blatter %. ?

Das Blatt scheint ohnc Articulation vom Stamme sich zu losen,

hal einen klcincn Blattsticl, auf welchem die abgeflachte breite, sich

lanzcttlormig verschinalcrnde Lamina aufsitzt. Die der Lange fol-

genden Gefassbiindel sind kaum sichtbar.

Dic Knospe scheint aus den anamorphosirtcn Blattern gebildet

zu werdcn.

Belis. fPinus lanceolata Linn.)

Stellung der Blatter % 3 .

Das Blatt lost sich mit seincr ganzen Breite vom Stamme, ist

flach und spitzt sich allmalig zu. Dcr Miltelnerv ist breit; an beiden

Sciten dessclbcn sind mchrerc Reihen dicht ancinander stchender

Puncte von wcisser Farbe. Der Rand dcs Blaltcs ist etwas verdickt

und mit zarten Zahnchcn besetzt.

Die Knospen cntwickeln sich zwischcn zwei Keimblattchen,

die, wenn auch kleiner als die iibrigcn Blatler, doch denselben ahn-

lich sind.
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Das erste Blatt steht dem Zweige zugewandt, und mit ihm be-

ginnt die gegenlaufige Spirale.

Sclilnssbemerkung'.

Nachdem wir nunmehr die Laubknospen dieser Familie ken-

nen, sei es uns vergonnt, einen iibersichtlichen Blick auf die Blii-

thenknospen derselben Familie zu werfen.

Der Stand der Bliithenknospen ist bald terminal bald lateral.

Die terminalstandigen Bliithen wollen wir fiir jetzt unberiicksichtigt

lassen, da die Erkenntniss derselben sich aus der der lateralstandigen

von selbst ergiebt, und wenden uns also zu den letztern.

Wir finden ihre Stellung genau der der Blattknospen gleich,

und verweisen als auf ein augenfalliges Beispiel auf die Gattung Pi-

nus, wo die Blatter ohne Aenderung an der Achse der Antheren-

zweige fortlaufen und auch wieder oberhalb der Antherenzweige ohne

Storung ihrer Divergenz, wie an der Achse der Laubzweige, ihre

Spirale fortsetzen.

Sie entwickeln sich in den Blattachseln und sind in ihrem Ent-

stehen gleich den Laubknospen von zwei seitlich stehenden Keim-

blattchen umhiillt, die auch spater noch an mehreren Arten deutlich

zu erkennen sind. Die nach den beiden Keimschuppen folgende

Schuppe, (nur selten gleich zum Antherenblatt metamorphosirt,) hat

genau den Stand wie die dieser entsprechende in den Laubknospen.

Mit dieser Schuppe beginnt in beiden Arten von Knospen die Spi-

rale, in beiden folgt sie demselben Gesetze in Hinsicht auf ihr Ver-

halten zum Mutterzweige ; aber die Divergenzzahl wird meistens in

den Bliithenknospen grosser gefunden.

Wenn die Laubknospen sich unter wenigen Hiillschuppen ent-

wickeln, so treffen wir bei den Bliithenknospen fast immer dasselbe

Voi.xix. p.i. 14
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Verhaltniss an. Als Belege mdgen Junipenu und Picea dienen.

Oft trilt sogar eine Vennindcning in dcr Zalil der lliillschuppen ein,

me uns P. Pinaster und andere Arten in den Anlherenzweigen

zeigen.

\\ ic wir im Vorhergehcndcn hci Bcschreibung der Lauhknospen

cineVerschiedcnheit in BctrcfF dcs Ucherganges von der Hiillschuppe

zuin Blatt erkanntcn, indcm wir densclhcn hald schnell, hald in all-

maliger Umwandlung eintreten sahen; chen so iinden wir cs in den

Bliithcnknospen, und verweisen auf Picca canadcnsis als Beispiel

des erstercn, auf die weiblichen Bliithen von Larix als ein Beispicl

dcs zweiten Falles. Bei der Entwickelung der Anthercnzweige tritt

nicistcns cine bedeutcndere Lange der Interstitien an diesein Puncte

ein, so dass Manche gcstielt crschcincn, z. B. bei Picca, Larix, Abies.

Wenn vvir nunmehr die einzelnen x\ntherenblattcr betrachten,

so konnen wir nicht umhin, sie fiir veranderte Laubblatter anzuse-

hen. Dicse Umwandelung findet auf verschiedene Weise statt; doch

ist iin Allgemeinen die Untcrseite mehr in dieselhe cingegangen, so

dass ein scharfsinniger Beobachtcr (Link iibcr die Europaischen

Arten der Gattung Pinusj dadurch bewogen vvurde, anzunehmcn,

dass die Anthercnsacke auf cine anormale Weise nicht mit der

Braclea, in deren Winkel sie entstanden, sondern mit der iiber ih-

nen stehenden gewachsen seyen. Doch bleibt auch die Oberseite dcr

Blatter nicht immcr frei von dieser Umwandlung, und nur dic Spitze

dcrselbcn ist ausserst selten mit ergriffen. Diese ist meistens breit,

zart uud von eincr andcren Farbung als das Laubblatt; sie biegt sich

nach oben, und bildet so mit dem untern Theile eincn Winkel. Die

Basis des Anthcrcnblattes zieht sich gewohnlich zum Sticlchcn zusam-

mcn (Thaja, Jtinipcrusj. In der Abtheilung der Abietincn geht das

ganzc Blatt (ausscr dcr Spitze) gleichformig in diese Umwandlung

ein, und inan erkennt in den beidcn Antherenfachcrn dic beiden
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Laterallheile des Blattes; dadurch verleitet, nahmen Linne und

Richard sie fiir zwei verwachseneAntheren, und hielten demzufolge

die Blattspilze fiir ein Connectivum. Bei den Cupressinen ist nur

der untere Theil des Blattes fiir diese Metamorphose empfanglich,

und zvvar nur um den sich bildenden Blattstiel sowohl auf der Ober-

als auf der Unterflache. Wenn wir die Anfange und die Uebergange

der Umwandlung verfolgen, so finden wir Blatter, an welchen nur

die unteren dem Blattstiele zustehenden Enden des Blattes zu Anthe-

rensacken anschwellen; man kann z. B. bei Juniperus diesen Ueber-

gang von zwei-drei-facheriger Anschwellung des unteren Theils des

Blattes durch alle Stufen bis zu dem Puncte verfolgen, wo 7— 8 An-

therensacke um den Stiel des Antherenblatts sich zusammendrangen.

In fortschreitender Entwickelung werden diese Pollensacke mehr ge-

lost, runden sicb, und erscheinen als freie Korper, die nur vermit-

telst eines Stielchens mit ihrem Mutterbiatte noch zusammenhangen.

Wenn wir mit Juniperus , als der in dieser Hinsicht am wenigsten

entwickelten Gattung, beginnen, so konnen wir Thuja und Callitris

als Mittelstufen betrachten; und Cupressus zeigt uns dann die grosste

Losung der Pollensacke. Dieses Freivverden der Pollensacke findet

in der Abtheilung der Araucarieen in noch grosserem Maasse statt,

und hier mit Belis, wo drei freie Pollensaeke sich vorfinden, begin-

nend, schreitet dieselbe durch Altinghia zu Araucaria und Agathis

hin, wo viele Pollensacke in zwei Reihen iibereinander liegen. Aber

selbst an diesen, entweder auf der Unler- oder auf der Oberflache

des Blattes so zahlreich auftretenden Pollensacken , zeigt sich noch

ihre Abhangigkeit von dem Mutterblatte, indem sie in einer Furche

liegen, und so ausserlich ein ununterbrochenes Ganze mit demsel-

ben bilden.

Wir diirfen daher den Bliithenstand der Coniferen als einen

metamorphosirten Laubzweig ansehen, und das einzelne Antheren-
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blatt mit deinselben Rcchtc fiir ein mctamorphosirlcs Laubblatt

haltcn.

Nicht so einfach wic die Anthcrcuzwcigc iindcn wir den weib-

licben Bluthcnstand. Das Laubblait, wclchcs, wic wir sahcn, am
Anthcrenzweigc sich zum Anthcrcnblatt, zu cincm wcscntlichcn Or-

gane amwandelte, bleibt an den weiblichen Bluthcnzweigen untcr-

gcorducl. Es blcibt Stiitzblatt und tritt immcr mchr zuriick, je kraf-

tieer aicb das in scincm Winkcl stchcnde Fruchtblatt entwickelt.

Dicscm Fruchtblatt sind zwei nackte Eichen aulgewachsen; es ist

also mit scincm Eichen einc Lateralbildung des weiblichcn Bliilhen-

zwciges, und wir miissen folglich hier cinc Unterscheidung des mann-

Hchcn und wciblichen Bluthenstandes annchmen.

Wenn wir ini Anthercnzweigc eine Metamorphose des Laub-

blattcs in Anthcrcnblatt sehcn, so konnten wir im weiblichen Blii-

thcnzwcigc eine Metamorphose der Axillarknospe in Fruchtblatt und

Eichcn annchmcn. Es wiirde jedoch schwer seyn, dieses dem Ge-

fiihl sich Aufdringcnde deutlich nachzuweisen; und so mag's hier als

fliichtigcr Gcdanke den Schluss cinerArbcit bilden, die dcrVcrfasser

ciner nachsichtsvollcn Beurtheilung enipfichlt.

Erklarung d e r T a f e 1 n.

Tab. XII.

JPIJVJTS (P. sylvcstrhs).

Fig. 1. Grundriss ciner Axillarknospc h. mil ihrcm Mullerzweige &'. Dic

Sclmppen dcr Knospcn zcig-cn cinc niit dcn Blallcrn des 3Iutterzwei<>;es gegenlau-

fiyc Spiralc. Fast l)ci'm 7tcn his !)len Blallc tritt cinc Nadelknospe auf, deren

membranSse HQllsehoppen cine den Schuppen der Knospe g-egcnlaufende Spirale

zeigcn.
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Fig. 2. Junge Pflanze von Pinus Strobus mit ausgebildeten Blattern.

Fig\ 3. Ansatzpunct der Cotyledonenbliitter.

Fig. 4. Ein Blatt vergrossert, von der Biickseite.

Fig. 5. Durchschnitt desselben.

Fig. 6. Zweigvon Pinus Sabiniana, anwelchem sich theilweise die schup-

penartig'en Bliittchen zu bedeutender Lange ausdehnen

:

a. vollkommene Bliitter, b. schuppenartige, c. Nadelzweige.

Fig. 7. Ein sich entwickelnder Zweig von Pinus sylvestris im jung-en

Zustande.

Fig-. 8. DasEnde eines Zweiges mit den an der Terminalknospe zusammen-

g'edrang-ten Axillarknospen.

Fig-. 9. Eine Axillarknospe von vorn

:

a. das Stiitzblatt, aa. die zwei Keimblattchen.

Fig\ 10. Dieselbe von der Seite :

/2. das erste, nach den Keimblattchen cta. folgende Blatt.

Fig\ 11. Langsdurchschnitt derselben.

Fig\ 12. Eine Knospe, ihrerHiillen theilweise beraubt, um dieNadelknospen

zu zeigen.

Fig\ 13. Langsdurchschnitt derselben

:

a. Nadelknospen, b. Basen der Hullbliitter.

Fig\ 14. Ein Hullblattchen von der Biickseite.

Fig*. 15. Dasselbe vergrossert:

a. Basis, b. Obertheil, c. der Punct, wo der obere Theil des Blattes

sich von seiner Basis lost-

Fig\ 16. Ein Hiillbliittchen, mit seiner Nadelknospe a.

Fig\ 17. Die Nadelknospe, gesondert.

Fig\ 18. Die vorige Figur, von welcher das erste umhullende Blattchen

weg*genommen ist.

Fig-. 19. Die vorige Figur, vom zweiten Keimblattchen entblosst.

Fig. 20. Die Nadelknospe, etwas weiter entwickelt und die beiden Keim-

bliittchen gewaltsam weggebog-en.

Fig. 21 und 22. Weitere Entwickelungsstufen der Nadelknospe.
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Fi"\ 23. Die Iliillsehuppcn, viiii oben naoh nnton durehsehnittcn, uni die

Nadeln /u geigen.

Fig. 2'i. Weitere Entwickelong der Nadelknospe.

Fig. 2.'». Nadelknospe voo dcr Seitc, vcrgriissert

:

a Basis des Stiltzblattcs, 6. hinlalliger Thcil dessclhen, c. Tren-

nnngspunct.

Fi<r. 20. Dicsolho von vorn:

x. oinc cinzelne membranose Hiille der Nadelknospe.

Fig. 27. Dcr unterc Thcil eines Nadelzweiges, vergriissert:

u. Basis des StUtzblattes, aa. Keimhliittchen.

Fig. 28. Rtiokseite einer Nadel:

a. Durohsohnitt derselhcn.

Fig. 29. Durchschnitt eines Nadclzweiges, zu zweien zusammenslehend.

Fig. 30. Desgleichen, zu droicn.

Fig. 31. Desgleichcn, zu vicren zusammenstehcnd.

Fig. 32. Liingsdurchschnilt cines Nadelzweiges mit dem Muttcrzweige,

vcrgrosscrt: a. Sttitzblatl, 6. Hiillen der Nadeln.

Fig. 33. Querdurohschnitl eines zweijiihrigen Zweiges, mit Ahgaugspuncten

dcr Nadelzweige

:

a. Mark, 6. altes Holz, d. jungcs Holz, e. Rindensuhstanz, f. Oher-

haut

:

a. Marksuhstanz, die sich aus dem Stammc in den Nadelzweig orstreckt,

j3. altes IIolz, 6. Ansatz von jungem Holze (vergrossert).

Fig. 34. Sttick cines Zweiges, an welchem die Nadelzwoige vollkommcne

Terminalknospen hildcten.

Fig. 35. Eine solche Knospe, vergrossert:

a. das Stiitzhlatt des Nadelzweigcs, aa. Keimbliittchen, 66. Ueberreste

der IlUllschuppen, c c. Nadeln.

Fig. 36. Dio Basis dcr Knospc, um das Auseinandertreten dcr Nadeln zu

zcigen.

Fig. 37. Einc solchc Knospc, die sich zum Theil schon entwickelt halte und

wieder in ihrcr Ausdchnung gehemmt wurde.
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Tab. XIII.

PICEJL (P. alba).

Fig. 1. Grundriss einer Knospe mit dem Mutterzweig-e.

Fig\ 2. Die Spitze eines jung*en Triebes.

Fig\ 3. Junge Knospe von P. nigra, von vorn

:

a. der Grundriss derselben, vergrossert.

Fig\ 4. Dieselbe von der Seite, vergrossert.

Fig. 5. Knospe von P. alba von vorn, vergrossert.

Fig. 6. Dieselbe weiter enlwickelt.

Fig\ 7. Dieselbe vergrossert.

Fig. 8—10. Verlauf der Entwickelung\

Fig\ 11. Ausgebildete Knospen.

Fig. 12. Das Ende eines Knospenzweiges, vergrossert.

Fig. 13. DieselbeFigur derLangenachdurchschnitten, ebenfallsvergrosserl.

Fig-. 14, 15. Aufbrechende Knospen.

Fig. 15. a. b. c. d. Durchschnitte von Blattern.

JJJLJRIX (Id. europaea).

Fig. 1. Grundriss einer Knospe mit ihrem Mutterzweige.

Fig. 2. Eine junge Knospe.

Fig. 3. Dieselbe, vergrossert.

Fig. 5—9. Die Entwickelungsstufen bis zur vollstandigen Ausbildung.

Fig. 10. Langsdurchschnitt einer fast ausgebildeten Knospe.

Fig\ 11. Eine vollendete Knospe, von der Seite.

Fig. 12. Dieselbe, vergrossert.

Fig. 13. Langsdurchschnitt einer Knospe, die im kommenden Jahre nur

einen Blatterbiischel bringt, vergrossert.

Fig. 13 a
. Durchschnitt einer Knospe, die ausser dem Blatterbiischel die

Anlage zu einem sich streckenden Zweige zeigt, vergrossert.

Fig. 14. Eine sich entwickelnde Knospe:

a. die Hiillen, die am Stamme stehen bleiben, 6. die zarten Hiillen,

welche abfallen, vergrossert.
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Fi". 15. Stttckchen eines SteneeJs, anwelchem eine Terminalknospe erst

einen Blltterbttschel und dann einen fcrmlichen Zweig bildete (was bei der Ter-

minalknospe Fasl Btets stattfindet), und einer Axillarknospe, dic nur einen Bltttter-

bflschel bervorbraehte.

Fie. [6. Durchschnitl der Stelle, wo der sich entwickelnde Zweig mit dem

Stamme verbunden ist.

Fi»-. 17. Einc Knospe, dic eiucn Blatterhiischel gebildct hat, uud mit einer

Terminalknospe ihr Wachsthum fiir dicscs Jahr sehlicsst, vergrossert.

Ksr. 18. L&nesdurchschnitt cincr solchcn Knospc.

Fie. 1 (
.). Die zweite jfibrige Terminalknospe.

Fie. 20. Durchschnitt derselben.

Fiff. 21. Die dritte jahrige Terminalknospc.

Fiff. 2'2. Durchschnitl derselben.
o

Fie. 10 his 22 verffr&ssert.
o °

Tab. XIV.

CEMIUS (C. MAbanotica).

Fiff. 1. Die Spitze eines Zweiges mit Knospen.

Fig. 2. Einc junge Knospc, von vorn

:

acc. dic zwei Keiraschuppcn, a. Grundriss derselhen, vergrossert.

Fiff. 3 und 4. Enlwiekelungsslufen der Knospen, vergrosscrt.

Fiff. 5. Zu Zweiffen sich ausdchncndc Knospcn.

Fiff. 0. Stiiek eines vorjahrigen Zwciges, um das Stchenhleihen der holzigen

Schuppen zu zeigen.

Fiff. 7. Einc Knospe, die cinen Blattcrhiischel hrachtc, und slatt sieh in die

Liinge zu slrecken, schnell mit cincr Tcrminalknospc ahscliloss.

Fie. 8. Lftnesdurchschnitt cincs solchcn kurzcn Zwcigcs:

a. Knospenschuppen, /J. Bltttter, y. jungc Terminalknospe, ver-

griissert.

Aitltis (A.. pectinata).

Fig. 1. Spilze eincs Zweigcs von P. balsumea, mit fast ausgehildelen

Knospen.
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Fig. 2. Eine Axillarknospe in der Nithe der Spitze eines jungen Zweiges.

Fig\ 3. Ausgebildete Knospen, vergrossert.

Fig*. 4. Eine Knospe, von der Zelle entblost, um die Bliitter zu zeig*en, vergr.

Fig. 5. Liingsdurchschnitt einer jungen Knospe, vergrossert.

Fig. 6. Ein solcher von einer ausgebildeten Knospe, vergrossert.

Fig. 7. Sicb zu Zweigen entwickelnde Knospen.

CITPMESSITS (C. sempervirens).

Fig. 1. Die Spitze eines Zweiges mit Knospen.

Fig. 2. Dieselbe, vergrossert.

Fig. 3. Eine junge Knospe.

Fig. 4. Grundriss zweier einander gegenuberstehender Knospen mit ihrem

Multerzweig-e.

TAXOJHUM (T. dUtichum).

Fig. 1 . Die Spitze eines jungen Triebes.

Fig. 2. Dieselbe, vergrossert.

Fig. 3. Die Basis desselben, vergrossert.

Fig. 4. Eine sich in dem Winkel eines Blattes bildende Knospe

:

aa. Keimblattchen, a. Grundriss derselben. Das erste Blatt steht dein

Stamme zugekehrt und beginnt die gegenlaufige Spirale.

Fig. 5. Ein Zweig, der seine Blatter abgeworfen hat.

Fig. 6. Eine Stelle des Zweiges, wo sich unter der Rinde eine Knospe

(Adventivknospe ?) bildet, welches stets an der Stelle geschieht, wo ein Blatt sass,

vergrossert.

Fig. 7. Dieselbe der Liinge nach durchschnitten, wobei die Knospe sichtbar

wird, vergrossert.

Fig. 8. Die Knospe Fig. 7 in weiterer Entwickelung, indem die Hiille sich

in zwei Theile spaltet, vergrossert.

Fig. 9. Dieselbe Figur, der Liinge nach durchschnitten.

Fig. 10. Die hervorbrechende Knospe von der Seite, vergrossert.
)

Fig. 11. Dieselbe von vorn, vergrossert. \

Fig. 12. Die Entwickelung einer Adventivknospe an einem schon mehrere

Jahre alten Stamme.

Voi.xix. p.i. 15
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Fig. 18. Dmtlistlinilt cinor solchcn Stclle.

Fi*. 14. Ein Biischcl solcher Adventivknospen.

'ViilJJA (T. orientalis).

Fi». 1. Die Spitze eines Zweiges.

Fig. %. Dieselbe vergrassert, nm diejungen knospen zu zeigeri.

Fig. 3. Eben so, dic BlHtter theilweise weggenommen.

Fig. 4. EXne Knospe von vorn, vergrossert.

Fie. ."). Grundriss eines Zweiges mil eini»en Knospen.

CAIjIjITHIH (C. articulata).

Fi». 1. Die Spitee cines Zweiges mil Knospen, vergrtfeseft.
n *

Fi<>-. 2. Grundriss eines Zweiges niit Knospen.
p

JYHTIWllUS (*I- communis).

Fig. 1. Ein Zweiglein.

Fig. 2. Dic Spitze eines Zweiges mitjungen Knospen, vergrOssert.

Fi»\ .3. Drei Knospen in einer weiteren Entwickelung, vergrfissert.

Fig. 4. Grundriss einer Knospe.

Fig. 5. Eine sieh zum Zweige entwickelnde Knospe, vergrossert.

AIjTINGIIIA (A. eoccelsa).

Flfi*. 1. Einc Knosne von der Scite.
o *

Flg. 2. Dicselbc, vergrdasert

:

aa. KeiinblHUchen, (i. crstes Blalt.

Fig. 3. Grundriss eincr Knospc.

AIlAirCAItlA.

Fi»\ 1. Ein Stttck cines Zweiges niit dcn Ansatzen zweier Acslc.

Fis*. 2. Eine Knospe von der Seitc.
o *

Fig. .''>. Grundriss derselben.

JfiylTJIlW (Dainmara).

Fig. 1. Einc Terminalknospe, nachRichard.
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Vergleicht man aber beide Beachreibungen:

(\ (plaeentiformisj heMuphaerieo-depressus, 12-anf/ulatus, spi-

nis erassis tuleatis inaeauaUbus patentissunis, vertiee fLorifero distin-

cto hemisphaericO"depre8so spinuloso —
M. (Beslerij eaule depresso viriili, costis 14 obtusissimis, spinis

ii— lii inaeauatihus, reeurvis, vatidis —
so crgicbt sich zuuachst, dass das wcit grossere Exemplar in

Hainburg nur 12, das klcincrc in Berlin ahcr 14 Rippen hattc, wah-

rend bei derselben Art cher bei dein grossern Exemplar eine grossere

Kantcnzahl vorzukoinmcn pflegt. Sodann sind die acht Stacheln bei

C.plac. naeh Lchmann tief gefurcht, wovon bei 31. Besleri, welcher

deren 8— 12 hat, nichts zu bemcrken ist, und endlich ist die Schei-

telwolle bci M. placcntiformis ausgcl)reitet und flach, der Zeichnung

Dach iast wic bci Evliin. plaUjavanthus, bei M.Bcslcri aber rundlich

erhaben.

Ausser diesen bciden Formen existirt nun in der Sammlung des

Herrn Schclhase dahier eine noch lebende Pflanze, welchc bisher

cbenfalls als Meloc. placentiformis betrachtct wurde. Diese hat nun

im Juli 1837 zuerst gebluht, und bildet, dem Bluthenstande nach,

cine neue Gattung zur Familic der Cacteen, welche zwischcn Me/o-

cactus und Echinocactus ihren Platz findet. Ich nenne sie:

w/srori CTITS.

Char. gen. Calijcis tuhus ovario adhacrcns, hasi nudus, indivi-

sus, c scpalis apicc libcris vonnatus. Petala numcrosa, vorollam for-

mantia infumlibuliformcm. Stamina filiformia, c.vtima petalis ac-

ijualiu, iutima brcviora fubo calijcinali affixa. Stijlus vlavalus. Stia-

mata 8 clontjata, lineuria.

Frutivcs simplicissinii, disciformcs, costati ct avulcati. Cepha-

lium in vertive spurium, c lanuijinc molli, ncv c tubcrculis pilosis
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(uti in Melocacto) constans. Flores e lana verticis proveniunt,

tubo glabro longe prominentc, nocturni, decidui receptaculo re-

manente .

1. mscocactus insignis IVob.

D. pallide virens, infra lignosus, disciformis ; costis 10 obtu-

sisrepandis$ sinubus profundis acutis ; areolis tomento flavescente

instructis, mox nudisj aculeis 7—8 rigidis, adpressis, rectiusculis

,

nascentibus diaphane atrosanguineis, dein nigricantibus, tandem gri-

seif, valde inaequalibus, supremis 2—o parvulis gracilibus, 4 late-

ralibus maioribus, infimo deflexo, rigidissimo, dorso carinato.

Habitat in India occidentali *) ?

Planta florifera 2 poll. alta, 8 poll. diam. Costae l]/2 poll.

latae. Areolae 8 lin. distantes. Aculei valde inaequales, supremi

o lin., laterales 6—8 lin., infimus 10—12 lin. longus. Aculeus

centralis in uno tantum totius plantae fasciculo reperitur.

Cephalium e lana molli densa, albida, pelli ovino simili, con-

stat, ad marginem spinis solitariis nigris acutissimis instructum,

1% poll. diam., medio 1 poll. altum.

Flores plures, vesperc aperti, per unam noctem durantes, sua-

veolentes, albidi, corolla infundibuliformi (2*/2 poll. diam.) tubo basi

glabro (2 poll. longoj adnata. Sepala carnea, linearia, canalicu-

lata, apice obtusa, reflexa. Petala lanceolata, biserialia, nivea,

exteriora dorso rubella. Stamina alba, antheris minutis albis.

Stylus staminibus multo brevior, clavatus, fusco - carneus, stigmati-

bus 5 acutis elongatis.

*) Ilerr Schelhase erhielt vor Jahren mehrere Pflanzen unter clem geineinschafllichen Na-

men C. Melocactus, worunter sich einige Meloc. communis, ein M. meonacanthus und

dieser Dlscocactus befanden.
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2. Discocactus IJehmanni \<>i».

(aclits ]>l(ic( ntifonnis Lt-lnn. /. c.

Differt a praecedente aculeo centraii et sulco profundo aeuleo-

ikiii, mraeterea cephalio plano et floris tubo ad basin usque squamis

cultjcinis instrucfo.

3. i)iscoca< !us Ijinhii HTob.

M( tocdclns Hcstcri Link cl Otto /. c.

Diffcrt a Disvocacto insigni costis uumcrosis, obrcpandis, obtu-

sis, acu/cis magis curvatis, supremis multo maioribus, ccntrali nun-

quam dcficicntc.

Aus clein Gesagten ergiebt sich unzweideutig, dass diese Arten

in keinem Falle zu Mclocactus gcrechnet vverdcn konncn, indein

der Hauptcharakter dieser Gattung, der vvahre, warzige SchopHehlt.

Dass sie nicht zu der Gruppe der kugligcn Cereen gehorcn, an vvel-

che man durch die aussere Gestalt der Blumen und durch die nacht-

lich kurze Dauer dcrselben, vvie auch durch den orangenbluthenahn-

lichen Geruch wohl erinnert wird, beweist der Bliithenstand aus dem

Scheitel und die Stcllung und Bildung der inneren Blumentheile.

Am nachsten bleibt dcshalb die neue Galtung mit Echinocactus ver-

wandt, wovon sie sich jedoch ausser den im Gattungscharakter an-

gcgebencn Zeichen durch das einmalige nachtliche Aufbliihen und

das Abfallcn der verwelkten Blume von dem Fruchtknolcn unter-

scheidet.
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II. Ueber die Miithcn mehrerer mexicani-

scher 13chinocacten,

nebst Bemerkungen iiber die Keimung mehrerer Cacteen.

Im Jahre 1828 wurde der konigl.botanischeGarten zuMiinchen

durch die trefflichen Sendungen des Herrn Barons v. Karwinski
aus Mexico mit vielen vorzuglichen Neuigkeiten bereichert, worun-

ter nebst vielen anderen Pflanzen auch neue Arten von Cacteen, theils

in lebenden Exemplaren, theils als Samen sich befanden. Leider

kam aber auch eine betrachtliche Anzahl neuer Formen leblos an,

und die davon erhaltenen Skelette bilden einen sehr interessanten

Theil der dortigen botanischen Sammlung, iiber welchen wir auf ei-

nen ausfuhrlichen Bericht von der Hand des gelehrten Herrn Pro-

fessors Zuccarini hoffen durfen.

Durch die ausgezeichnete Liberalitat der Herren Directoren des

Miinchener botanischen Gartens ward mir Gelegenheit, einige noch

vorhandene Friichte, die von jenen Sendungen herstammten, und

bei'm Aussaen zuriickbehalten worden waren, untersuchen zu kon-

nen. Es waren dieses die Beeren von Echin. ingens, robustus und

spiralis, welche seit jener Zeit in Deutschland sich sehr allgemein

verbreitet, aber noch nirgends gebliiht haben, da sie sammtlich ein

hoheres Alter zu erfordern scheinen.

Das nachste interessante Resultat dieser Untersuchungen war,

dass alle drei Arten achte Echinocacten sind, wahrend man sie anfangs

theils fur Melocacten, theils fiir Cereen gehalten hatte.

Voi.xix. p.i. 16
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Sammtliche Eehinocacten, deren Bliithe wir kennen — und dies

isi bei der Bfehrxahl der Fall — haben die Eigenthiimlichkeit, dass,

wonn sie cine Frucht ansetzcn, dio ganze Blumc mit allcn inneren

Theilen vertrocknet aufdem angeschwollenen Fruchtkndten zuriick-

bleibt, was bci Ccreen, Opunticn u. s. w. niemals dcr Fall ist. Es

mdchte dahcr dicsc Eigcnschaft nrit zu den charaktcristischcn Kenn-

zoiohen aer Gattung Echinocactus zu zahlen seyn.

Uiescm Umslande hatte ich cs nun zu vcrdankcn, dass ich an

jenen Friichleu durch sorgsamcs Aufweichen in heissem Wasser die

Blumcn in ihrcr natiirlichen Gcstalt und Grosse wiedcrherstellen

konnte. Ja sogar die Farben wurden wiedcr so dcutlich, dass ich

mit Iliillc einigcr durch die Giite dcs Ilcrrn Barons v. Karwinski
erhaltencr Notizcn dic bcilicgenden naturgetreuen Abbildungen an-

iertigen konnte. Nur ist nach Analogic dcrjenigcr Echinocactus-

Artcu, wclche auch in unscren Garlen jahrlich bliihcn und Samen

trageu, anzunehmcn, dass die Kelchrohren an den frischen Blumen

viel schlankcr seyen, als an diesen abgebildeten. Da die nahere Be-

schreibung dieser Bliithen und Fruchte schon in meiner Enumeratio

Cactearum />.54, 60, 61 und 180 mitgetheilt worden ist, so iibergehe

ich diesclbe hier, und werde nur noch Einiges iiber dic Keimung

diescr und einigcr andcrer Cacteen hinzufiigen.

Wider mein Erwarten namlich gingen die Samenkorner, wel-

chc ich von jenen drei Arten im Mai 1837, also fast 9 Jahre nach

dem Reifcn dcrselben aussaete, beinahe sammtlich leicht und schnell

auf, und zwar schon nach 14— 18 Tagen. Da ich glcichzeitig noch

mehrcrc andere, zum Theile sclbst gezogene, zum Theile von anderen

Arten erhaltcnc Samereicn vom vorigen Jahre ausgesact haltc, wclche

zugleich mit jenen keimtcn, so hatte ich Gelegenheit, vielfache ver-

schiedcne Formcn der Cotylcdonen zu vergleichen, von welchen ich

cinige in naturlicher Grcissc abgczeichnet habc.
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Diese Beobachtungen lieferten mir den Beweis, dass die Kei-

mung bei allen Cacteen, welche keine wahren Blatter haben, sehr

ahnlich ist, und dass die Gestalt ihrer Cotyledonen keinen Gattungs-

charakter abgeben kann. Denn:

1) ist dieselbe bei allenMammillarien und Melocacten ganz gleich,

wie ich bereits an einer grossen Menge von Arten beobachtet habe;

2) die Form derselben bei Echin. ingens unterscheidet sich auf-

fallend von der der iibrigen bekannten Echinocacten;

3) unter den jungen Pflanzchen von Echin. robustus, von wel-

chen ich eine ziemlich betrachtliche Menge besass, war die grosste

Verschiedenheit der Gestalt, weshalb ich auch drei dieser Formen

auf ziemlich gleicher Entwickelungsstufe abzeichnete.

Eigenthumlich ist die Keimung mehrerer Rhipsaliden, welche

man anfangs fiir monocotyledonisch halten konnte, da sie in ver-

jiingtem Maassstabe eben so aus der Erde hervorkommen, wie z. B.

Phoenix dactylifera. Bald aber theilen sie sich oben, und zwischen

den beiden langlichen zugespitzten Lappen treten die ersten Rudi-

mente des Pflanzchens hervor, wie ich an Rhips. Cassytha, fascicu-

lata und ramulosa sah. Bei Cassytha sind alsdann die ersten Aest-

chen vollig winklig und auf den Kanten behaart, und erst itn dritten

Jahre erschienen die glatten walzenfdrmigen Aeste, welche an der

erwachsenen Pflanze die Normalform bilden.

Bei den Mammillarien ist zu bemerken, dass bei den meisten

Arten die ersten nach der Keimung sich entwickelnden Stachelbun-

del deutlich gefiedert sind, wahrend sie bei einigen gleich glatt her-

vorkommen. Zu den ersteren gehoren u.a. M. acanthoplegma, wo

es besonders zierlich erscheint, tenuis, tentaculata, centrispina etc.
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E r k 1 a r u n g der A b b i 1 d u n g e n.

R

8
R

1

Fig.

Fig.

Tab. XV.
I. Discocactus iruiinuB,

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Flos magn. nat.

Tab. XVI.

Echinocactus ingcns.

— — robustus.

— — spiraUs. J

a—c. Echin. ingcns.

a—c. Echin. robustus.

Echin. sj^iralis.

Mammillaria tcntaculata.

Mclocaclus rubcns.

Cereus subrepandus.

a—c. Cer. (hybr.) phyUanthus JlageUiformis.

a. b. Lepismium commune.

XIII. RhijisaUs Cassytha.
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I. BICHXHiESTHIVM.

§ >•

^ur Zergliederung dieses Parasiten, der an den Kiemen verschiede-

ner Storarten vorkommt, konnte ich zwar eine Menge von Exempla-

ren benutzen, doch hatten sie alle schon beinahe drei Jahre inWein-

geist gelegen, ein Umstand, der die Untersuchung der innern Theile

bedeutend erschwerte, und auch Ursache gewesen ist, dass ich einige

dieser Theile, namentlich das Herz und dieGefasse, nicht nachWunsch

gehorig habe erkennen und beschreiben konrien.

Das Aeussere des Dichelesthium sturionis ist schon von Joh.

Friedr. Hermann in dem Memoire apterologique (Strash.1804) *)

und von Alex. v. Nordmann in dem zweiten Theile der mikro-

graphischen Beitrage (Berlin 1832) ausfiihrlich geschildert worden.

Auch hat Hermann Burmeister ineiner werthvollenAbhandlung,

die in den Verhandlungen der Kais. Leop. Carol. Akademie der Na-

turforscher (Bd. 17, Abth. 1) vorkommt, und den Titel: „Beschrei-

bung einiger neuen oder doch weniger gekannten Schmarotzerkrebse"

fiihrt, gelegentlich dariiber etliche Bemerkungen gemacht. Alle

diese Schriftsteller haben jedoch, wie es scheint, nur weibliche Exem-

*) Das Werk von Hermann habe ich bei Abfassung der vorliegenden Abhandlung nicht benu-

tzen konnen.
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plare nir Untcrsuchung gehabt *). Die Weibchen und Mannchen

iinaerea Para&iten aber aind von einander sehr verschieden, und die-

serhalb habe ich denn, indem ich die Verschiedenheiten bcider hicr

angcbcn wolltc, mich gendthigt gesehen, mich auch iiber die aussere

Form dcs Divhclcsthium wcit umstandlicher auszusprechen, als ich es

sonst wohl gethan haben wiirde.

Die Mannchen (Taf. XVII. Fig. 1), vvelche ich zu Gesicht be-

koinmen habe, hatten fast alle, abgcsehen von den Gliedmassen, eine

Lange von ungcfahr 4 Linien des alten Pariser Maasses; unter den

Wcibchen abcr warcn zwar einige noch etwas kleiner, als jene, doch

hatten die altesten einc Lange von 7 Linien und dariiber (Fig.2 u.3).

Dic Mchrzahl der cingcsammelten Exemplare war weiblichen Ge-

schlcchts.

§2.

Der Kopf stellt eincn ziemlich grossen Abschnitt des Leibes dar

(Fig. 1 u.2, «). Er ist langer als breit, vorne stark abgestumpft oder

cigcntlich mit einem schwachen Ausschnitt versehen, nahe seinem

hintcrn Ende am breitesten, an der rechten und linken Scite etwas

eingcbuchtet, und an der obern Seite schwach gewolbt. Bei den

Mannchen ist cr, wie man diess auch unter manchen noch niedriger

stehcnden Crustaceen (z. B. Chondracanthus) bemerkt hat **), ver-

haltnissmassig viel grosser, als bei den Weibchen, denn bei jenen

verhalt sich scine Lange zu der Lange des ganzen Leibes wie 6:17

bei diesen, namentlich bei den vollig ausgewachsenen, nur wie 5:17.

Glcichialls ist auch seine Breite bei den Mannchen im Verhaltniss

*) Burmeister giebt (a.a.O. S. 326) sogar an, dass man von allen Galtungen der von ihm auf-

gistilllin Familie Erf/asilina, wozu er auch das DichclesUiiiim zahlt, nur allein die Weib.

chen keniu'.

**) Nordmann a.a.O. Tab.IX.
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zum ganzen Korper weit grosser, als bei den Weibchen: denn hin-

ten, wo sie am betrachtlichsten erscheint, ist sie bei beiden Geschlech-

tern ungefahr eben so gross, alsdie Lange des Kopfes, und ganz vorne

ist sie, selbst im Vergleich zu dieser, bei den Mannchen noch ansehn-

licher, als bei den Weibchen.

Der Thorax ist von dem Kopfe durch eine Einschniirung stark

abgegrenzt, bildet den langsten und iiberhaupt den grossten Abschnitt

des Leibes, lauft von vorne nach hinten schmaler aus, und besteht,

wie bei den Decapoden, also den hochsten Crustaceen, aus fiinf an

Form und Grosse verschiedenen Ringeln oder Gliedern. Nach den

beiden Geschlechtern bietet er eine noch weit grossere Verschieden-

heit dar, als der Kopf. Diese Unterschiede sind der Hauptsache nach

folgende. Bei den Weibchen verhalt sich seine Lange zu der Lange

des ganzen Leibes beinahe wie 4:6; alle seine Glieder sind von ein-

ander stark abgegrenzt und daher auf den ersten Blick deutlich un-

terscheidbar, und das hinterste Glied ist beinahe eben so lang, als alle

iibrigen zusammengenommen. Ein jedes der beiden vordersten Glie-

der geht jederseits in einen zitzenformigen, am Ende stumpf abge-

rundeten, etwas nach hinten gewendeten, und ziemlich grossen Fort-

satz (Fig. 2, d, e) aus, und das vorderste von ihnen ist nur um ein

sehr Geringes schmaler, als die breiteste Stelle des Kopfes. Die bei-

den folgenden Glieder sind, einzeln betrachtet, ungefahr noch einmal

so lang, als jedes von jenen, aber seitwarls nicht in einen solchen

Fortsatz verlangert, wie jene, sondern gegentheils etwas eingezogen

(Fig.2, fg). Ueberdiess sind sie beide an ihrer obern und untern Seite

stark gewolbt, und beinahe eben so dick als breit. Das funfte oder

hintersteGlied hat beinahe die Form einerWalze (Fig.2,/i). Bei den

Mannchen dagegen verhalt sich die Lange des Thorax zu der Lange

des ganzen Leibes wie 17:33, und seine drei hintersten Glieder sind

nur schwach von einander abgegrenzt. Ferner ist das hinterste Glied

Voi. xix. p. i 17
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bci manchen Exemplaren nicht langer» bej andern sogar um Etwas

kiirzor, als d&s zweite von vorne (Fig. 1, /*). Das dritte und vicrto

Glicd (Fig. 1, /',//) al)cr sind einzeln fiir sioh gcnonimcn meistens ct-

wns kiirzer als das zweite (Fig. 1, e). Dcr ganze Thorax ist slark ab-

gcplattct, besondera in seiner bintern llalftc, nnd scin lotztes Glicd

stellt eine nur massig dioke Ta&l dar. Im Verhaltniss zu soiner

Langc ist cr im Ganzcn und in allcn scinen einzclnen Theilon viel

breiter, als bei den Weibchen, dooh ist sein vorderstes Glicd im Vcr-

haltniss zur Brcite des grossen Kopfes schmaler, als bei jcncn. Das

vordcrste uud das zwcite Glied laufcn jederseits in einen ahnliohen,

aber vicl kiirzcrn, breilern und stumpfern Fortsatz aus, als er bei

den Weibohen vorkommt, und an den beiden folgendcn Gliedern

fehlcn solohe seilliohc Einbuohtungcn, vvie mau sie bei den Wcib-

chen iindet.

Das Abdomen ist weit kleiner, als selbst der Kopf, und iibcr-

haupt ein sehr kleiner Absohnitt des Leibes (Fig. 1 u.2, l): doch ist er

bei den Mannohen verhaltnissmassig viol langer und breitcr, als bei

den Weibchcn. Bei diesen verhalt sich seine Lange zur Lange des

ganzen Leibes wie 1:12, bei jenen fast wie 1:10. Er erschcint als

einc einfachc, ungcgliederte und nur massig dickc Tafel, dcren Fla-

chen, wenn das Thier auf dcn Bauoh gelegt ist, horizontal liegen.

Bei den Wcibchen stellt diese Tafcl cin unrcgclmassigcs Scehseck,

bei dcn Mannchen aber ein etvvas unregelmassiges Oblong dar: bei

beiden Geschlechtern jedoch hangt sie mittelst einer ihrer Seiten mit

dem Thorax zusammen. An der dieser gegeniiber Iiegcnden odcr

hintcrn Scite sind zwei kleine, fast olivcnibrmige Anhangscl bcfc-

stigt, die hinsichts ihrcr Lage wohl don beiden Seitentheilcn des

Fachcrs dcr Flusskrcbse, so wie den bciden Anhangseln am Hinter-

leibscnde der Onisooiden gleiohbcdoutcnd sind. Zvvischen ihncn in

dcr Mitte belindet sich cine breitc, kurze, und scnkrccht gcslcllte
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Spalte, der After. Bei denWeibchen fand ich Thorax undAbdomen

immer ganz gerade gestreckt, bei den Mannchen dagegen mehr oder

weniger nach unten gekriimmt.

§3.

Auffallend ist es, dass uuter den parasitischen Crustaceen bei

sehr vielen der Hinterleib eine verhaltnissmassig nur sehr geringe

Grosse hat, ja bei manchen sogar, wieschon Burmeister *) bemerkt

hat, vollig zu fehlen scheint, so z. B. bei Pennella **). Eigentlich

aber fehlt er vielleicht keinem dieser Thiere, sondern ist bei man-

chen nur so ungemein schwach angedeutet, dass er, indem er eine

nur hochst geringe Auftreibung an dem hintern Ende des Thorax

biidet, leicht ubersehen werden kann. Noch merkwiirdiger aber

diirfte es wohl sein, dass im Gegensatze zu jenen bei einigen weni-

gen andern parasitischen Crustaceen, z. B. bei Lamproglena pul-

chella ***), das Abdomen wenigstens eben so lang als der Thorax ist.

Ueberhaupt ist mit wenigen Ausnahmen, wohin ausser Lamprogle'

na namentlich Crangon, Palaemon und die ihnen verwandten

Thiere gehoren, bei den Crustaceen im Aligemeinen das Abdomen

im Vergleich zum Thorax kleiner, ais bei den anderen Gliederthie-

ren, an deren Korper sich jene beiden Abtheilungen unterscheiden

lassen, ich meine die Insecten und Arachniden. Der Grund davon

liegtwohl hauptsachlich darin, dass sich bei den Insecten und Arach-

niden die Geschlechtsorgane nur ailein im Abdomen, bei den Cru-

staceen dagegen in dem Thorax befinden.

§4.
An das vordere Ende des Kopfes sind zwei Paare an Grosse und

Form sehr ungleicher Gliedmaassen angeheftet. Die des einen Paa-

*) a. a. O, S.317.

**) Nordmann a.a.O. Tab.VI. Fig. 10.

***) Ebendaselbst. Tab.I. Fig. \, 2 u.3.
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(lig. 1 n.2, b) entspribgen nahe bei einander, etwas hinter dem vor-

dem Rande des Kopfes an der untern Seite diesea Leibesabschnittes,

sind bogenformig uach vorn und unteu gewendet, divergiren mehr

oder weniger, aind ungefahr um ein Drittel kiirzer als der Kopf und

bcstehon aus vier recht dicken kraftigen Gliedern, von denen das

ausserste (Fig. 11) am langsten und iiberhanpt am grossten ist, und

in swei einander gegenuberstehende kurze Zehen auslauft. Die

naeli innen gekchrte Zehe ist, wie an einer Krebsseheere, in einein

Gelenke beweglich, jedoch nieht hakenlonnig, sondern sehanCelibr-

inig und an ihrein Ende abgerundet. Die andere Zehe ist unbcweg-

lich, grbsser als jenc, ein wenig gegcn dicselbe hingekrummt, an ih-

rem Ende braunlich und sehr hart, und an demsclbcn mit eincr

stark gckrummten hakcnibnnigen Klaue, vor derselben aber mit

einem sehr kleinen Zahne verschen. Bei den Mannchen sind die

beschricbencn Glicdmaassen verhaltnissmassig etvvasdickcr und auch,

obschon nur wenig, langer als bei denWeibchcn. Mittelst derselben

heitet sich das Thier an die Kiemen des Stbres an, weshalb sie denn

von JNordmann iur Beine gehaltcn worden sind. Beriicksichtigen

vvir aber ihr Lagcrungsverhaltniss, namlich ihre Lage vor den Fress-

werkzcugen, so entsprechen sie vvohl ohne Zweiiel den innern oder

hintern Fiihlhbrncrn hbherer Crustaceen. Eben dafiir hat auch

schon Burmcister zwei KJammcrorganc gehallen, die bei Panda-

rus und Dincmatura an einer ahnlichen Stellc des Kopfes vorkom-

men, abcr nicht in eine Scheere, sondern in einen einfachen Haken

auslaufen. Uebcrhaupt aber bieten dic Fiihlhbrncr niederer Crusta-

cecn so schr von denen der hbhern abweichendc Formen dar, dass,

wenn man sich allein auf dicse verlassen wollte, man hinsichls der

Bcdcutungder erwahnten Theilc nurgar zu leicht zu MissgrifTen ver-

leitct werden wiirdc. Untcr allen Glicderthicren sind es gerade die

Crustaceen, bei dencu sich, wcnn vvir die einzclnen Gattungen und
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Arten unter einander vergleichen, die grosse Verwandtscbaft zwi-

schen den Fiihlhbrnern, Kiefern, Beinen und andern Gliedmaassen

der Bauchseite besonders deutlich zu erkennen giebt *). Ueberdiess

aber beweisen mehrere niedere Crustaceen, wie namentlich Diche-

lesthium, Ergasilus, Pandarus, Caligus, Lernanthropus und manche

andere, auch in spaterer Zeit ihres Lebens, dass die Fiihlhdrner der

Crustaceen und Insecten der Bauchseite, nicht, wie v. Baer angege-

ben hat *f), der Riickenseite des Leibes angehbren. Zwei andere

Fuhlhorner koinmen bei Dichelesthium seitwarts von den oben be-

schriebenen vor, liegen ziemlich weit auseinander, und hangen mit

dem vordern Rande des Kopfes zusammen (Fig.l u.2, c). Sie sind

fiir gewbhnlich nach hinten gerichtet, verlaufen neben den Seiten-

randern des Kopfes und haben eine geringere Lange als dieser. An
Dicke und iiberhaupt an Grosse stehen sie den beiden andern sehr

nach. Ihre Gestalt ist geisselformig, und jedes besteht aus sieben

Gliedern.

Augen fehlen bei beiden Geschlechtern, wenn der Korper seine

gehorige Ausbildung erlangt hat.

§5.

In einiger Entfernung hinter den beiden dickern Fublhbrnern

befindet sich der Saugriissel. Er ist dick und ziemlich lang, lauft

von seiner Grundflache gegen das andere Ende nur wenig verjiingt

aus, stellt ein sehr kleines Segment von einem Bogen dar, ist mit dem

diinnern Ende stark nach hinten gerichtet, und sieht mit der Wbl-

bung seines Bogens nach unten und vorne hin (Fig. 15, b). An sei-

nem diinnern Ende erscheint er im Allgemeinen sogestaltet, als ware

*) Ein Naheres iiber die Verwandlschaft der oben genannlen Gebilde habe ich in meinen Reise-

bemerkungen aus Taurien (S. 118— 123) angegeben.

**) Ueber Enlwicklungsgeschichte der Thiere, Beobachlung u. Reflexion. Thl. I. S.236.
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ei bier schrag von oben und hintcn nach nntcn und vorne abge-

achnitton, dcnn seine eoncave oder obere Scite springt etwas vveiter

naeh hinlcn vor, als die ihr gcgenuberlicgcnde (Fig. 12). Dcr ganze

l\and der Mnndnng abcr ist, wie schon v. Nordmann bcmerkt hat,

mit sehr kur/en, zarten und ziemlieh in einer Reihe dicht gedraugt

stehenden Wimpern besctzt. Zu ausserst besteht der Riissel aus ei-

ner hornigeri Rohrc (Fig. 13, «_,&, c); in dieser aber befindet sieh

cine mit ihr vcrwachsene hautig-fleischige Rohre, die in ihrerWan-

dung einc vcrhaltnissmassig recht grosse Dicke hat (Fig. 13, rf), deut-

lich cinc Mcnge von Muskelfascrn, insbesondere quer verlaufcnde,

erkcnncn lasst, und sich als eine Fortsetzung dcr Speiscrohre dar-

stellt. Jene hornigc Sehcide besteht deutlich aus zvvei verschiedenen

Plattcn, einer hintern und ciner vordern; und danach zu urtheilen

ist dcr Riissel aus einer Obcr- und ciner Unterlippe zusammengesetzt.

Die Platle der Untcrlippe (Fig. 12, h,h und Fig.13, a,a) bildet eine

dickcre, tiefcre und iiberhaupt grosscre Rinne, als die der Obcrlippe,

und hat insbesondere an ihren Seitcnrandern ungefahr in der Mitte

cine stark verdicktc Stelle (Fig. 12, c): dagegen ist sie an ihrem hin-

tern oder gewimperten Rande sehr diiune. Dieses zarte Endstiick

iibrigens, das in sciner Form einige Aehnlichkeit mit der Spitze ei-

ner Mcnschcnzunge hat, ist fast ganz gcradc und Iicgt der Aehse des

Hiissels nahcr, als der iibrige Theil der hintcrn Wand des Riissels.

Dic Platte der Obcrlippc (Fig. 12, a und Fig. 13, c,c) ist an ihren Sei-

tcnrandcrn, zumal in ihrer hintern Iialfte am diinnsten (so diinn,

wie die zarteste Membran), an ihrcm obern Ende aber zicnilich stark

verdickt: zwci von dem cincn bis zu dem andcrn Endc hingchcndc

verdickte Strcifen crschcincn auch dicht zu bciden Seiten dcr Mittel-

linie dersclbcn. Ob dic Scitcnrandcr beider Platten unter einander

vcrschmolzcn sind, odcr ob dic dcr Obcrlippc von dcncn der Unter-

lippc nur lose umfasst wcrden, habe ich mich mit mbglichster Sorg-
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falt zu erforschen bemiiht. Zuerst suchte ich durch Pressen des Riis-

sels dariiber etwas zu erfahren, aber ohne Gliick. Darauf brachte

ich eine ain Ende speerformige diinne Nadel in die aussere Oeffnung

des Riissels, und suchte beide Platten, ohne schneidend einzuwirken,

von einander zu entfernen: diessgelang aber nicht anders, als indem

ich einen ansehnlich starken Kraftaufvvand ausiibte, und dann fand

ich die Seitenrander des hornigen Theiles der Oberlippe immer mehr

oder weniger zerrissen. Dieser Umstand schien mir ein schon hin-

reichendes Anzeichen zu sein, dass die beiden Lippen unter einander

verwachsen sind. Endlich aber machte ich noch an mehreren Riis-

seln mittelst einer Scheere Querdurchschnitte, und da sah ich denn

unter dem Mikroskope deutlich, dass die hornige Platte der Oberlippe

allerdings zum Theil von der gleichartigen Platte der Unterlippe um-
fasst wird, dass jedoch diese beiden Platten nicht etwa nur lose an

einander anliegen, sondern an ihren Seitenrandern in einander iiber-

gehen (Fig. 13, ff) und nach ihrerganzen Lange, oder doch beinahe

bis zu dem Ende des Riissels unter einander verwachsen sind *).

Auch den fleischigen oder innern Theil des Riissels fand ich so be-

schaffen, dass er eine vollstandige Rohre darstellte. Noch habe ich

zu bemerken, dass die hornige Platte der Unterlippe als eine unmit-

telbare Fortsetzung der aussern Schichte der allgemeinen Hautbedek-

kung erscheint, die hornige Platte der Oberlippe dagegen dicht vor

der Speiserohre eine massig grosse Strecke in die Hohle des Kopf-

stiickes hineinspringt, in diesem ihrem innersten Theile am dicksteu,

aber auch am schmalsten ist, jund daselbst mit einigen zu ihr hinge-

henden Muskelbiindeln in Verbindung steht. Es kann diese ganze

Platte mit einem zweiarmigen Hebel verglichen werden, auf dessen

*) Burmeister's Angaben stimmen hiemil nicht iiberein. Derselbe will bei Dichelesthium,

Pandarus und andern solchen Schmarolzern den Russel getheill gesehen haben.
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in der Hohle dcs Kopfes befindlichen oder kiirzern Arm zwei Paare

ihm eigner Hluskeln einwirken. Die dcs einen Paarcs gehen von

dcrOberhppe nach vorne hin, divergiren etwaa nnd setzcn sioh nahe

dcm vordern Ende dcs Koj)fes an die nnlerc Wand desselben an.

Die beiden andern Muskeln gehen divergirend nachoben und hinten

hin, und setzcn sieh an die oberc Wand dcs Kopfcs an (Fig.2, n,n).

Dieso letztcrn konnen, wie es scheint, die ganze Oberlippe thcils ct-

was in dic Ilohc zichen, thcils aueh den ausscrn oder langern Ilebel-

arm deiaelben etwas naeh vorne bewcgen, und dadureh den Riissel

erwcitern; dic bcidcn andcrn dagcgcn vermogen dic Obcrlippc etwas

hervorzuschiebcn, so wic auch dcu ausscrn Arm naeh hinten zu be-

wcgcn und dadurch den Riissel zu vcrcngern.

Was ieh so eben gcsagt habe, wird mit dcr oben gemachtcn An-

giibc, dass dic Obcr- und Unterlippe unter einandcr verwachsen

sind, im Widerspruchc zu stehcn scheinen. Dahcr dariiber noeh

cinige Worte. Wie die Abbildung Fig. 13 zeigt, gehen die hornigen

Thcile beidcr Lippen so in cinander iiber, dass sie fiir gewohnlieh

rechts und links an dcm Riissel einc Falte schlagen. Wirkt nun

einc Kraft auf die Oberlippe ein, dic sic von dcr Untcrlippc zu ent-

lcrnen strebt, so wcrdcn diese Falten ausgezogcn (ausgeglichen) wer-

dcn konnen, zumal da dic Seitenthcilc der hornigen Plattc dcr Ober-

lippc ausscrst diinn sind, dadurch abcr sowohl dcr hornigc, als aueh

der an dicsen angewachscne muskulose Theil des Riissels crweilert

werden miissen. Lasst nachher aber jene Kraft in ihrcr Wirkung

nach, und wirken noeh gar anderc Muskcln darauf hin, die Ober-

lippe dcr Unterlippc wieder naher zn bringcn; so wcrden theils

dureh dic Krallaiisserung dieser lctztern Muskcln, theils auch durch

die Contraction der fleischigen Partie des Riissels, die beiden obcn

angegcbenen Falten wieder restituirt werden mussen. Wahrschein-

lich ist die eben beschricbcnc Linrichtung, wodurch dcr ganzc Riissel
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verengert und ervveitert werden kann, Behufs des Saugens getroffen.

Doch mag das Saugen vielleicht ausserdem noch theils durch Haar-

rohrchenwirkung, theils auch dadurch vermittelt werden, dass die

innere musculose Haut des Riissels eine peristaltische Bewegung her-

vorbringt.

Innerhalb des Riissels befinden sich zwei hornige borstenfbrmig

diinne, steife und braunlich gefarbte Organe, die Burmeister wohl

rnit Recht fiir gleichbedeutend mit den Oberkiefern (Mandibulae)

hoherer Crustaceen gehalten hat *). Ein jedes besteht, wie schon

v. Nordmann bemerkt hat, aus drei verschiedenen Gliedern (Fig.

12, d und Fig.14, c), einem obern, das von allen am dicksten und in

Verbindung mit den Tastern , die sich zur Seite des Riissels befinden,

an die Leibeswand angeheftet ist **); einem mittlern, das die iibri-

gen an Lange um Vieles iibertrifft, und einem untern, das am kiir-

zesten ist und die Form einer Sage hat. Es ist namlich dieses letzte

Glied von zwei Seiten stark zusammengedriickt, und lasst an seinem

gegen dieAchse des Riissels gekehrten Rande eine Reihe von 9 bis 11

sehr kurzen Zahnen gewahr werden. Es sind die Kiefer auf die

beiden Seitenhalften des Riissels vertheilt, convergiren ein wenig von

oben nach unten, und ragen zuweilen ein wenig aus der aussern

Oeffnung des Riissels hervor. Ueber ihre Lage kann man sich am

besten unterrichten, wenn man Querdurchschnitte des Riissels macht,

und diese unter dem Mikroskope betrachtet. Man wird dann finden,

*) a. a. O. S. 279.

**) In meinem Werke : Zur Morphologie, Reisebemerkungen aus Taurien, habe ich (S.4l u. 122)

die Vermulbung aufgeslellt, dass die Stechborslen iii dem Russel der niedern paras. Cruslaceen

vom Schleimblatte der Keimhaut entsiehen, und dass sie daher am passendsten mit den Ma-

xillen der Nereiden oder den Magenzahnen hoherer Cruslaceen verglichen werden konnten.

Diese Vermuthung muss ich jetzt, nachdem ich die Lage und Verbindung der genannten Theile

aus Burmeisler's Abhandlung und durch eigne Unlersuchungen naher kennen gelernt habe,

als unslatthaft ansehen.
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dtsa jene Sfcecbborsten oder Obeckiefer (Fig. 13, ff) eigentlich nicht

in dcr llohlo der Bohre liegen, die von dem Riissel dargoslollt vvird,

soiulern viehnohr in den beiden Falteo, welehe der hornige Antheil

der Oberlippe and der Unterlippe zusammensetzt, dass sie aber von

ausson hauptsaehlieh deshalh nieht zu sehen sind, weil die Seitenran-

der der Unterlippc eine ziemliehe Streeke iiher die Seitenrander der

Oherlippe vorspringen. Es liegen also die Oberkiefer zwar versteckt

in deni Riissel, jedoch genau genommen an der aussern oder IVeien

Seite des hornigen Antheiles desselhen. Daher lasst sich denn auch

crklaren, weshalh sie, wenn inan die neben ihnen stehenden, an der

Basis init ihnen verhundenen und bald zu beschrcibcnden Taster vom

Kopfe abreisst, mit diesen so leicht entfemt werden, und zvvar ohne

dass der Riissel zerrissen wird. Ob auch bei andern parasitischen

Crustaceen die Mandibeln ein ahnliches Lagerungsverhaltniss haben,

wird erst die Zukunft lehren miissen.

Nimmt man die Maxillen aus dem Riissel heraus, so schlagt, vvie

schon v. Nordmann angegeben hat, und vvas auch ich gesehen habe,

ihr mit den Zahnchen bewaffhetes, sonst in dem Riissel nach innen

umsebogenes Ende etvvas nach aussen um. Man muss hienach ver-

muthen, dass die Endglieder der beiden Kiefer, vvenn diese von

dem Parasiten aus dem Riissel hervorgeschoben vverden, sich ausein-

ander begcben, vvenn die Kiefer aber in die enge Rohre des Riis-

sels wieder zuriickgezogen werden, sich einander vvieder nahern,

und dass sie cben dadurch bei dieser letztern Bewegung den Gegen-

stand, auf welchcn sie einwirken, nicht blos zwischen sich fassen,

sondern auch zersagen und wund machen.

Dicht neben dem Riisscl, diesen zwischen sich nehmend, stehen

dieTaster (Fig.12, d). Nach v. Nordmann's Angabe belinden sich

jcderscits zvvei solche Organe, ein langeres und iibcrhaupt grosseres,

und ein viel kleincres nach ausscn von jenem bcfmdliches. Ziehen
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vvir jedoch den Bau anderer Crustaceen zu Rathe, so diirfte die An-

nahme wohl richtiger sein, dass beide Gebilde eigentlich nur Theile

eines Ganzen sind (Fig. 14, a,b). Auch hat es mir immer scheinen

wollen, als hatten beide eine gemeinschaftliche Basis. Ueber die

Verbindung der Taster mit den Stechborsten des Riissels (den Ober-

kiefern) und iiber die Form derselben hat schon v. Nordmann sich

ausfuhrlich ausgesprochen. Ich wili daher in Bezug auf die Abbil-

dungen, die ich von ihnen hier mittheile, nur noch bemerken, dass

mir die langere oder grossere Halfte eines jeden Tasters aus drei ver-

schiedenen Gliedern zusammengesetzt schien.

§6.

Z\x dem, was v. Nordmann iiber die Beine des Dichelesthium

gesagt hat, habe ich nur wenig hinzuzufiigen. Das vorderste Bein

(das zweite nach N.) lauft nicht in drei, sondern nur in zwei mit ihm

durch Gelenke verbundene kleine Fortsatze aus (Fig.5, Au.B). Der

dickere und iiberhaupt grossere von ihnen endigt sich in eine sehr

krumm gebogene diinne Spitze, und tragt an seiner innern oder der

dem andern Eortsatze zugekehrten Seite eilf, seltner dreizehn dicke,

starke, etwas krumme Zahne, die in einer Reihe so gestellt sind,

dass diese Reihe ungefahr eine halbe Ellipse beschreibt. v. Nord-

mann hat sich durch ihre sonderbare Stellung tauschen lassen, und

hat geglaubt, dass sie auf einem besondern Fortsatze stehen. In der

Nahe des beschriebenen und des andern oder conischen Fortsatzes ist

an die innere Seite des Beines ein grosses Biischel Borsten befestigt.

Das zweite Bein (Fig.l u.2, i> und Fig.6) ist nach der Regel, die fiir

die niedern parasitischen Crustaceen gilt, das grosste von allen, und

besteht, wie das erste, ebenfalls nur aus zwei Gliedern, von denen

aber dasWurzelglied sehr kurz ist. Der an diesem Beine befindliche

grosse einfache Haken ist fiir gewohnlich an den innern Rand des

aussern Gliedes dicht herangezogen. Die eben erwahnten Beinpaare
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gehoren der vordersten Abtheihmg des Leibes, also derjenigeD an,

wilclie icfa Kopfstiick genannl habe, die ubrigcn drei Beinpaare aber

gehoren sum Thorax. Und zwar sind das dritte inul vierte (Fig. 7

n. 8) Bneammengenommen auffallenderweise, jedoch deutlich genug,

an den vordersten Giirtel des Thorax angeheftet, indess das funiie

init dein zweilen Giirlel zusainmenhangt. Jener Giirtel seheint also

eigentlich aus zweien zusamincngeflossen zu seyn. Die vier vordern

Beinpaare babeo bei beiden Geschlcchtern gleiche Forinen und auch,

unter einander vcrgliehen, glciche relative Grossen *). Das (unfte

dagegcn ist bei den Mannchen im Verlialtniss zu den iibrigen, noch

mehr aber im Verhaltniss zu dem Umfange des Thorax, utn Vieles

grdsser, als bei den Weibchen: auch hat es bei beideu Geschlechtern

einc vcrschiedcnc Form, denn bei den Weibchen stellen diesc Glicd-

maasscn zwci unrcgelmassig ovale und in der Mitte anschnlich dicke

Tafcln dar (l'ig.2, k und l'ig.9), bci den Maunchen aber sind sic fast

scheibenformig rund und allcnlhalben nur massig dick, vvenigstcns

platter als bei dem andern Geschlechte (Fig.l, k,k und Fig. 10).

Die drei hintern Bcinpaarc des Dichelcsthium entsprechen ihrer

Lage und Form nach den Schwimmbeinen anderer Crustaceen. Da

sie aber bei den Weibchen eine verhaltnissmassig nur geringe Grosse

habcn, so muss ich glauben, dass sich dieselben, vvenn sie ihren Ort

verandern wollen, ihrcr weit vvenigcr bcdienen, als ihrcr Klammer-

organe, besondcrs der vordern odcr grossern Fuhlhorncr. Bci den

Mannchen dagcgcn deutet die vcrhaltnissmassig viel ansehnlichcre

Grossc dicser Organc, insbcsondere aber des hintersten Paares, wohl

darauf hin, dass sich diesclbcn auch ihrer zur Ortsbewegung bedie-

nen mogcn. Dass iibrigcns die Mannchen nothig haben, hauligcr

*) Manche andre parasitische Cruslaceen piehl es, deren vordersles Beinj)aar h.'i den Mannchen

eine ganz andere Form und 6r688e hal, als hei den Weibchen. Dahin gehort z. B. Cecrups.
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als dieWeibchen ihren Ort zu verandern, brauche ich nicht ausfiihr-

lich auseinander zu setzen.

§7.
Die Hautbedeckung des ganzen Korpers besteht zu ausserst aus

einer biegsamen, elastischen und durchsichtigen pergamentartigen,

oder eigentlich hornigen, nirgends aber verkalkten Schichte, die mit

Ausnahme der Gelenke allenthalben eine ziemlich grosse Dicke hat

Unter ihr befindet sich, wie bei andern Crustaceen, ein weiches Co-

rium. Die Muskeln, welche zur Biegung des Leibes dienen, sind an

die innere Seile des Coriums befestigt, und setzen sechs verschiedene

Streifen zusammen, die sich vom Kopfe bis an das Ende des Hinter-

leibes erstrecken. Ein Paar lauft an der Riickenwand, das zweite

an der Bauchwand (Fig.3, b,b), das dritte an den Seitenwanden ent-

lang (Fig.2, a,a). Die Muskeln der beiden erstern Paare sind ziem-

lich breit, die des letzten dagegen sehr schmal. Ein jeder solcher

Streifen aber besteht eigentlich aus sechs hintereinander liegenden

Stiicken, von denen immer je eines aus einem Leibesringel in einen

benachbarten andern hineingeht. In dem Thorax ferner findet man

fiinf Paare von Muskelstrangen, deren je eines einem Ringel dieses

Leibesabschnittes angehort, und die alle einerseits an die Bauchwand,

andrerseits an die Ruckenwand angeheftet sind. Es umfassen diese

Strange paarweise den Darmcanal, so dass mithin derselbe zwischen

ihnen hindurchlauft (Fig.2, s,s und Fig.3, c,c). An der Bauchwand

stehen sie paarweise einander ziemlich nahe, an der Riickenwand

aber von einander etwas entfernter, so dass sie demnach von unten

nach oben ein wenig divergiren. Ausserdem giebt es eine Menge

von Muskelbiindeln, die zur Bewegung der Extremitaten, des Riis-

sels und der beiden in diesem eingeschlossenen Stechborsten oder

Oberkiefer bestimmt sind. Die meisten von ihnen liegen in dem

Kopfstiicke, und unter denselben zeichnen sich besonders zweidurch



142 H. Hathki.,

ihre (Iriisso aus. Es gehoren dicse beidcn dicksten Muskeln fltes gan-

zen Korpers deo beiden zangenformigen Jlaftorganen des Vorderko-

pfefl an, und sie crstreckcn sieh von denselben, indeni sie etvvas di-

vcrgirond ItUter der ohern Wand des Kopfos verlaufen, his zu dem

hintorn Hando dieses Ahsehnittes (Fig.2, m,m).

§8.

Der Darmcanal ist sehr einfach gebaut, und scheint, wenn er

von ohen hetrachtct wird, ganz an dem vordern Ende des Kopfcs zu

bcginnen, von vvo aus er dann schnurgerade bis zu dem hintern Ende

des Uinterleibcs verlauft (Fig.2, r,r). Betraehtet man ihn aber von

der rechtcn oder linken Seite, so wird man finden, dass er keines-

weges an dem ervvahnten Orte beginnt. Naher angegeben, ist der

Saugriissel in ziemlich grosscr Entfernung von dcm vordern Ende

des Kopfes an die untere Seitc dieses Korpertheiles angeheftet: von

dein Riissel nun aber geht der Anfang des Darmcanales als eine enge

Hohre, der untern Wandung des Kopfcs dicht anlicgend, geradeswe-

ges nach vorne hin, hiegt sich an dem vordern Ende des Kopfes un-

ter einem sehr starkcn Bogen nach oben und hinten um, uud lauft

dann, nur vvenig an Weite zunehmend, dieht iibcr jenem erstern

Theile bis vvcit iiber die Mitte des Kopfes hinaus (Fig. 15, a). Von

da aber nimmt er an Weite etvvas zu, ist in dem vordersten Theilc

dcs Thorax am weitesten und verjiingt sieh vvieder, doeh nur allma-

lig, bis zu seinem Ende hin. Iin Ganzen genoinmen bildet er eine

Hohre, die gegen ihre Enden immer diinner vvird: ein besondcrs aus-

gowirkter Magen aber, vvie iiberhaupt duroh Einsehniirungen oder

Falten von einander gesondertc Ahtheilungcn dcs Darmcanalos, las-

son sich nicht orkonnon. Ebon so vvenig, vvic duroh dio Form, vvor-

don duroh dio Zusammensotzung der Wandung des Darmcanalos be-

sondcro Abtlioilungon angozeigt, donn die Wandung ist allonthalbcn

nur diinn, hallxlurolisichtig, iiborhaupl allcutlialbon ziemlich gleieh-
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artig beschaffen. Mit Ausnahme des von dem Riissel zum vordern

Ende des Kopfes gehenden Stiickes, das inwendig ganz glatt zu sein

scheint, ist die innere Flache des iibrigen Antheiles des Darmcanales

durch sehr diinne, wulstartige, jedoch vielfach unterbrochene Erho-

hungen uneben gemacht, die nach der Lange dieses Canales verlau-

fen, Falten der innern Haut zu sein scheinen, und auch bei hohern

Crustaceen vorkommen *). Am auffallendsten bleibt die sehr starke

Kriimmung an dem vordern Theile des Darmcanales. Sie lasst sich

nur mit derjenigen vergleichen, vvelche bei den Ergasilus-Aiten vor-

kommt; doch findet man sie auch, obgleich in weit geringerm Grade,

bei den Cyclopiden und Daphniden. Die Ursache dieser Kriimmung

aber scheint darin zu liegen, dass bei'm Dichelesthium eines Theils

die Saugrbhre so weit nach hinten angeheftet ist, andern Theils darin,

dass sich bei ihm kein eigentlicher Magen ausgebildet hat: ware ein

durch grossere Ausweitung sich auszeichnender Magen entstanden,

so wiirde nach der Regel, die fiir die Crustaceen giiltig ist, der gros-

sere Theil jener Kriimmung dazu verwendet worden sein, und der

Oesophagus, fiir welchen man hier das zwischen dem Riissel und der

Kriimmung liegende Stiick ansehen kann, wiirde dann eine nur

geringe Lange gezeigt haben.

§9.

Von einer Leber habe ich nicht die mindeste Spur entdeckt, ja

nicht einmal von einem solchen lockern schleimigen Ueberzuge des

Darmcanales, wie ihn y. Nordmann bei andern Lernaeaden, z. B.

bei Lamproglena pulchella, welches Thier mit dem Dichelesthium

am nachsten verwandt ist, gefunden haben will, und den er fiir die

*) Von dem Darmcanale der nahe verwandten Lamproylena giebt Alex. v. Nordmann an,

dass seine Wande clas Ansehen haben, als wenn sie aus einer kornigen und driisigen Masse be-

slanden. A.a.O. Thl. II. S.6.
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Leber jenea Thieres halt. Ebcn so wenig habe icb, ungeachtet allcs

Suchens danaeh, Muskeln auffinden konnen, durch vvclclic der Darm

au benachbarte Organe angeheftet gewesen ware, wie dicss nach den

Angaben Nordmann's namentiich bei Lamproglen* pulchdla uud

Achthcrcs pcrcurum dcr Fall scin soll. Ich habc bci Dichelesthium

sturionis uin dcn Darin nichts wcitcr gcschen, als eine diinne Lage

lockern und halbdurchsichtigen Zellstoflcs, der an dcr obern und an

dcr untcrn Seite in ein schmales und massig dickcs Band iiberging,

wodurch dcr Darm theils mit der Riickenwand, theils mit dcr Bauch-

wand dcs Leibcs vcrbundcn war. Hinsichtlich ihres Nutzcns lassen

sich dicsc bcidcn Bandcr mit dem Gekrose der Wirbelthiere verglei-

chen. Es fragt sich dcshalb noch, ob jener Ucberzug dcs Darmcana-

les, dcu v. Nordmann bei Lantprof/lcna und Achlhcrcs pcrcarum

geschen hat, nicht auch nur ein blosses Zellgewebe gewcsen ist.

Schr auffallend ist niir der Mangel einer Leber bei'm Dichele-

sthium gewcscn, weil ich bei cinem andern Crustaccum, das sich

cbenfalls nur von thierischen Saften crnahrt, namlich bei'm Bopyrus

squillaruniy eine Menge und zwar verhaltnissmassig rcclit grosser

Organc gefunden habe, welchc ich fiir nichts andres, als fiir Lebern

haltcn kann *). Dazu kommt noch, dass bei'm Dichclesthium auch

die Kicmcn fchlcn, als solche Organc, welche durch ihrcn Lebens-

proccss cinigermaassen dcn Mangel einer Leber aufwicgcn konnten.

Denn dass die mit dem Thorax verbundencn Bcinc (die Schwimm-

beine) nicht auch als Kicmen geltcn konncn, crgiebt sich vvohl hin-

reichend aus ihrem Baue.

Der Mangel bcsondcrer Athemwerkzcuge wird bei'm Dichelc-

sthium, so wie bei andcrn niedern parasitischen Crustacccn, vcrmuth-

lich dadurch aufgewogen, dass die ganze Oberflache, odcr doch der

*) De Bojryro et Nereidc commentt. aimt. phys. duae. Riyae et Dorpati 1836. p.9.
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grossere Theil der Oberflache ihres Korpers fahig ist, sich so viel

SauerstofF aus der Umgebung anzneignen, und ihn hinwieder den

innern Theilen abzugeben, als das Thier gerade fiir seinen Haushalt

braucht.

§ 10.

Die Geschlechtswerkzeuge der Weibchen fand ich zusammenge-

setzter als selbst bei manchen hohern Crustaceen, z. B. vielen Amphi-

poden und Isopoden. Es sind dieselben paarig, symmetrisch und

von dreierlei Art. Zuerst fallen, wenn man bei vollig erwachsenen

Exemplaren die Riickenwand des Leibes fortgenommen hat, wie bei

Peniculus fistula, zwei grosse gelbe Rohren in die Augen (Fig. 2, p),

die sich zu beiden Seiten des Darmcanales von dem vordersten Giir-

tel des Thorax bis an das Ende dieses Leibesabschnittes erstrecken,

ein wenig geschlangelt verlaufen , vorne etwas weniger weit als hin-

ten sind, und sich in massig grosser Entfernung von einander dicht

vor dem Abdomen nicht an der Bauchseite, sondern an der Riicken-

seite des Leibes, jedoch ganz dicht an den Seitenwanden, nach aussen

miinden. Ihre Wandung ist nur massig dick, halbdurchsichtig, und

allenthalben von gleicher BeschafFenheit. Ihr Inhalt ist ockerfarben

und besteht aus lauter Eiern oder eigentlich Dottern, die in einer

einfachen Reihe hinter einander liegen, an einander dicht angepresst

sind, und wo sie einander beriihren, sehr stark abgeplatlet erschei-

nen, so dass sie schon innerhalb jener Rohren die merkwiirdige Form

haben, welche uns die Eier in den Eiertrauben des Dichelesthium,

wie in denen des Peniculus fistula darbieten, und hinsichts welcher

sie sich mit hollandischen Kasen, einigermaassen auch mit den Sa-

menkornern der Malven vergleichen lassen. Je naher die Zeit des

Eierlegens ist, desto grosser sind auch jene Dotter, und desto weiter

ist die beschriebene Rohre, die sie nach der ganzen Lange anfiillen.

Nach vorne setzt sich diese Rohre geradesweges in eine andere, aber

Voi.xix. p.i. 19
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meistens viel engere, nur sehr kurze und nichf mil Dottern ange-

Rillte Rohre fbrt, clic etwas geschlangelt durch den ersten Giirtel des

Thorax bindurchlauft, eine kleine Strecke in das Kopfstiick hincin-

dringt, und dann endlich, stark verjiingt, nach obcn nncl hinten sich

umbiegt, um in die untere oder auch in die vordere Seite eioes klci-

n« n unregelmassig randlichen oder ovalcn Organes iiberzugehen. Es

ist dicscs Organ cinc schnecwcissc Blase, die im Vergleieb zu ihrer

Ilohle cinc ziemlich dieke Wandnng hal, cinc massig vvciche kriim-

ligc Snbstanz cnthalt, imd an ihrcr Obcrllachc ctwas uncbcn ist (Fig.

2,o nnd Fig. 16). Beide Blascn (rcchte und linkc) licgcn in dem

bintern Theile dcs Kopfstiickes zu beiden Seiten dcs Darmcanalcs,

nnd sind dnrch Zcllstoir lockcr an ibn angehcitet. Anfangs hielt ich

sie fiir Lcbcrn, bis ich ihre oben beschriebene Verbindung fand nnd

auch cinigcmal gcwahr wurdc, dass ihr Inhalt aus lauter kleinen,

dicht gedrangt beisammen licgcnden, und mebr oder weniger rund-

lichen Kornern bestand. Bei andern vollig erwachsenen Exempla-

ren sah ich dic bcschriebenen Rohren bis zu jenen Blascn hin mit

Dottcrsubstanz angcfullt, und selbst in dem vorderstcn Giirtel des

Thorax viel weiter, als sonst gewohnlich. Die oben beschriebenen

rundlichcnOrgane konncn nicht fiiglich ctvvas anderes sein, alsEier-

stocke. Ist dies abcr der Fall, so begeben sich die Dotter schon dann

aus denselbcn hcraus, wenn sie nur crst eine gcringe Grosse haben,

und erlangen ihre volligeAusbildung erst in den schon beschriebenen

Iangen Rohren; dcnn ich habc jene Organe immer nur von einem

massig grosscn Umiange geiunden. Ucbrigcns muss ich noch bcmer-

kcn, dass, wcnn ihr Inhalt sich nichtgehorig dcutlich als eine Samm-

lung in der erstcn Bildung bcgriircner Eier zu erkennen gab, die

Ursachc davon vvohl nur darin gclcgcn haben mag, dass allc unter-

suchtc Excmplarc dcs Dichelesthium schon langc Zcit dcr Einwir-

kuug dcs Wcingcistcs ausgcsctzt gcwcscn, und dass clurch diescn dic
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Anlagen der Eier zerstort, oder wenigstens unkenntlich gemacht wor-

den waren. Noch ist ein Paar von Organen zu beschreiben iibrig,

die gleichfalls zu dem Geschlechtsapparate gehoren. Es sind diess

zvvei hautige, ziernlich dickwandige, an der Oberflache ganz glatte,

und fast ganz gerade Rohren, die unterhalb der beiden schon geschil-

derten Rohren liegen, etwas enger, als diese sind, und sich nur allein

durch den hintersten Giirtel des Thorax erstrecken (Fig.2, q). Sie

friessen ganz hinten mit jenen zusarnmen, und miinden sich gemein-

schaftlich mit ihnen an der Oberflache des Leibes, so dass demnach

in jeder Seitenhalftezwei verschiedene Robren an ihrer Ausmiindung

zusammenhangen. Die Hohle des zuletzt erwahnten Paares fand ich

in rneinen Exemplaren, die beinahe schon drei Jahre im Weingeiste

gelegen hatten, mit einer fast glasartig durchsichtigen , sehr festen,

anscheinend hornartigen, und einen elastischen Cylinder bildenden

Masse angefullt. Wohl ohne Zweifel aber ist der Inhalt dieser Roh-

ren, die ich die Kitt-Behalter nennen will, urspriinglich flrissig und

von einer eiweissartigen Natur, und dient dazu, die Eier, wenn sie aus

dem Leibe herausgetrieben werden, einzuhrillen und rnit ihnen, in-

dem er sogleich, wie er mit dem Wasser in Berrihrung kommt, er-

hartet, die zwei schlanken und ansehnlich (bis 10 Linien) langen

Eierschniire zusammenzusetzen, welche das Dichelesthium so lange

mit sich herumtragt, bis die Jungen ausschliipfen, und in deren jeder

die Eier nur in einer einzigen Reihe geordnet sind. Aehnliche, aber

verhaltnissmassig viellangereRohren fand A. v. Nordmann auch bei

Achtheres percarum, und es ist wahrscheinlich, dass alle Crustaceen,

welche ihre Eier in sogenannten Eiertrauben brriten, dergleichen Or-

gane besitzen, und dass diese Trauben oder Schniire nur durch die Ver-

bindung des Secretes jener Rohren mit den Eiern gebildet werden *).

*) Ich habe zwei solche Rohren auch noch bei Lernaeopoda stellata und bei Lernaeocera cy-

prinacea, ja selbst bei Cyclops quadricornis gefunden.



L48 11. Kvtiiki.

I in \<>n der Entstehung dieser Trauben oder Schniire sich eine

passliche physiologische Vorstellung macnen zu konnen, wird cs no-

thig sein, rorher ersl <
- i 1 1 i l_;

<

* darauf beziigliche Erscheinungen anzn-

geben. 1) Bei Diehelesthium konnnt zwischen jc zwei Eiern der

erwahnten Sclmiire eine sehr dnnne Scheidewand vor, dic hinsichts

des Stoffes init dcm aussern schr viel dickern Theile, oder der Wan-
dnng der Scbniire vollig ubereinslhninl, anch nnmiUclbar in dcusel-

l)t n iibergebt. ln dcn Ovidnctcn dagegcn kommcn zwischen den

einzemen Eiern solchc Sclicidewande nicht vor, sondern in ilmen

licgcn dic Eicr nnmitlclbar ancinander. Aelmliche Wahrnehmnn-

gen babe icb aUch bci Lcrnacopoda stcllata gemucht. 2) Bei eini-

gen weiblichen Excmplarcn bcidcr Tlncrarten habe ich an jeder

Geschlechtsofihung cinc mchr oder weniger lange, ini Ganzen jcdoch

niir massig grosse Warze geschen, die, ehc noch Weingeist daranl'

cingcwirkt hattc, ganz durchsichtig nnd elastisch war, nnd im Innern

eine klarc Flitssigkeit, nicht abcr auch Eier enthiclt. Aehnliche

Thcile liat Burmcister an dcr Stclle der Eiertraubcn bei einigen

Exemplaren von Anchorclla uncinata gcsehen *). Auf den Grund die-

ser Wahrnchinungcn nun vcrmuthe ich Folgendes. Wenn die Eier

geborcn wcrdcn sollen, ergiesst einigc Zeit vorher cin jcder Kitt-

Behalter einen Thcil scines fliissigen Inhaltes, der nun, vvic er aus

derGescblechtsofrnung hervorgetrcten ist, an seiner Oberflachc erhar-

tcl, und dann cine mit jener OcfFnung zusammcnhaugende und mit

Fliissigkcit criullte Blasc bildct. Nach und nach dringen iu die Blase

tbcils Eicr, tlicils auch immer mehrvon der angegebenen Fliissigkeit

liini in und delmen sie aus, wobci jcdoch cin grosser, ja wobl sclbst

dcr grosstc Thcil dicscr Fliissigkcit, indcin sic crbartct, dazu vcrvven-

det vvird, den IJmiang dcr Blasc und dic Dicke der Wandung der-

*) a. a. O. 8. 321.
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selben zu vergrossern. Zuletzt mag wohl derjenige Theil der Fliis-

sigkeit erharten, welcher sich zwischen den einzelnen aus den Ovi-

ducten ausgestossenen Eiern befindet, derjenige namlicb, welcher

am spatesten die Einwirkung des umgebenden Elementes erfah-

ren kann.

Bei denjenigen zergliederten weiblichen Exemplaren, welche

keine Eierschniire trugen, waren die Oviducte bis zu den Ovarien

hin mit Eiern angefiillt,bei denjenigen dagegen, welche solcheSchniire

besassen, enthielten die Oviducte zwar auch Eier, doch nicht so viele,

und waren damit auch nicht so vveit hinauf angefullt, als bei jenen.

Die hintersten von diesen Eiern waren iibrigens nicht gar viel klei-

ner, als die in den Schniiren enthaltenen; woraus sich denn ergiebt,

dass die Eier schon ihre Ausbildung erlangt haben miissen, ehe sie

die Oviducte verlassen. Eine ahnliche Wahrnehmung machte ich

auch bei Lernaeopoda stellata.

§ 11.

Die Geschlechtswerkzeuge der Mannchen sind einfacher als die

der Weibchen, indem bei jenen Individuen Organe, die den Kitt-

Behaltern entsprachen, ganzlich fehlen. Die bei ihnen vorhandenen

Geschlechtswerkzeuge aber sind sehr ahnlich den Eierstocken und

Eierleitern der Weibchen. An der Stelle, wo bei diesen die Eier-

stocke liegen, kommen bei den Mannchen zwei ebenfalls rundliche,

weisse, dickwandige, und nur mit einer kleinen Hohle versehene

Korper vor, die ich fiir die Hoden halte (Fig.17, a). Von ihnen ge-

hen darauf durch den ganzen Thorax hindurch, neben den Seiten-

wanden dieses Korperabschnittes, zwei massig dickwandige Rohren,

die ich Samenleiter nennen will (Fig. 17, 6). Von dem Baue der

Eierleiter weichen sie theils durch ihre viel geringere Weite, theils

auch dadurch ab, dass sie einige starke Windungen machen, also im

Verhaltniss zum Thorax viel langer sind. Vor ihrer Ausmiindung
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jedocfa aind sic io einer massig grosson Strecke ziemlich stark ange-

schwollen, bo dasa ein jeder daselbst eine Samenblase ahnlicher Art

bildet, wie sic z. 15. bei'm Pferde vorkommt (Fig. 17, c). Beide be-

scbriebene ftdhren muodeo sich gctrcnnt von einander an dcm Ende

dea Thorax, jedoch oicht, wie bei den Weibchen, hauptsachlich an

der obcrn, sondcrn rechts und links nahe der uuteren Seite des Lei-

bes. Acusserc Gcschlcchtswerkzeuge sind nicht vorhanden, ja nicht

einmal warzenartige Hervorragungen fiir die Miindungen der Sa-

menleiter.

Der Mangel ausserer mannlicher Geschlechtsvvcrkzeuge lasstsehr

vermuthen, dass die Eier crst dann befruchtet vverden, wenn sie die

Eierleiter vcrlasscn haben, also schon die Eierschniirc bilden. Der

Umstand, dass dcr StofT, wclchcr in diesen Schniiren die Eier zusam-

men halt, in eincr ziemlich dicken Schichtc die Eier umgiebl, kann

vvohl kcinen besonders erheblichen Einvvand gegen die geausserte

Vermuthung abgeben. Denn dass derselbe, obgleich er recht fest

und dicht erscheint, doch liir andere von aussen aulihn einwirkende

Stoffe nicht undurchdringlich ist, crgiebt sich wohl daraus, dass sich

in jenen Schniiren dieFrucht bildet und entvvickelt, diess aber nicht

geschehcn konnte, wenn nicht von aussen her (aus der dem Wasser

beigemischten Luft) SauerstofF bis zu den Eiern hingelangte.

§ "2

An dem Nervensysleme sind mir Vcrhaltnisse vorgekommen,

wie sie bis jctzt, so viel mir bekannl, nocb bci kcinem andern Cru-

staccum gefunden worden sind. Dieht hintcr dem Anfange derSpei-

serohrc liegt auf der Bauehwandung, versteckt zvvisehen den Mus-

keln, vvelche von dcn Taslern und den dahinter befindlicheo Klam-

merbeioeo abgehcn, cinc platte, absolut und relativ nicht sonderlich

grosse und beinahc fiinfscitige Nervcnmasse (Fig.o, e und Fig.4, a),

dic vorne, \vo sie am breiteslen ist, fiir die Speiserohre, die daran
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vorbeigeht, einen ziemlich tiefen Ausschnitt bat. Neben dem Aus-

schnitte entspringen jederseits zwei ziemlich starke Nerven, von de-

nen der eine neben dem andern liegt. Beide gehen auf der untern

Wandung des Kopfes nach vorne bis zu dem vordern Ende dieses

Korpertheiles, vvo nur derjenige, welcher der Mittellinie des Leibes

am nachsten liegt, nachdem er sich zuvor in zwei Aeste gespalten

hat, in die Muskeln des innern, oder des zu einer Zange ausgebilde-

ten Fiihlhornes eindringt (Fig.4, d), der andere und etwas diinnere

aber, ohne sich unterweges verzweigt zu haben, sich zu dem aussern

Fiihlhorn hinbegiebt (Fig.4, e). Nahe dem hintern Ende des ange-

gebenen Nervenknotens gehen von ihm, und zwar ganz dicht bei

einander, zwei Nervenpaare ab, die fiir die beiden vordersten Bein-

paare bestimmt sind. Die vordern sind nur sehr kurz und diinne,

und gehen mehr nach aussen als nach hinten hin (Fig.4, f), die hin-

tern dagegen, oder diejenigen, welche den beiden grossern Beinen

angehoren, sind weit starker und auch viel langer, und nehmen ei-

nen sehr schragen Verlaufnach hinten und aussen (Fig.4, </). Aus

dem hintern Ende des Nervenknotens entspringen das Bauchmark

und dicht neben diesem zwei ziemlich starke Nerven, die nach hin-

ten divergiren, und sich bis in den zweiten Giirtel des Thorax hin-

einerstrecken (Fig.4, h). Wie es mir schien, verlieren sie sich in

den Muskeln, welche auf der Bauchwand der vordersten Brustgiirtel

nach der Lange dieser Korpertheile verlaufen, vielleicht aber geben

sie auch einen Zweig an das dritte Beinpaar ab. Wie sich aus der

Lage des erwahnten grossen Nervenknotens hinter der Speiserohre

hinreichend ergiebt, ist derselbe nicht fiir das Gehirn, sondern fur

den vordersten und aus mehreren Ganglienpaaren zusammengeflos-

senen Theil des Bauchmarkes zu halten. Er entspricht der grossen

Nervenanschwellung, welche sich bei'm Palaemon, noch einigen

andern hohern Crustaceen, und auch bei'm Skorpione hinter der
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Speiserohre befindet Aiillallend aber ist es, dass derselbe auch die

FiihlluinuT niit Nervcn vcrsorgt, die doch in andern Crustaceen ihrc

Nerven von einer vor der Speiserohre befindlichen Ncrvenniassc,

dem eigentlichen Gehirne, erhalten. Bei'm Dickelesthium vertritt

also, xii urtheilen nach dem Ursprunge der Nerven, jener Knoten

eum Theil auch das Gehirn. Und vvirklieh habe icb bei diesem

Thiere, wie vicl ich auch mit angestrcngtcster Auiincrksamkeit

suchte, kein eigcntliehcs Gehirn gcfundcn. Zvvar bemerkte ich in

einigcr Enlfcrnung von dem Ursprunge der Speiscrohre mitunter ein

sehr klcines, weissliches, und ineistens an seiner obern Seitc mit ei-

ner schwachen Langsfurche versehenes Korperehen, doch konnte ich

niemals Nervenfaden gevvahr vverden, die von ihm nach vorne oder

nacli hinten abgegangen warcn, sondcrn bemerkte nur zvvei mit ihm

zusammenhangende massig breite, sehr diinnc, und aus einem weiss-

lichen balbdurcbsichtigen StolFc bestehende Slrcifen, die naoh vorne

auseinander fuhren, und wohl nichts weiter als Anhaufungen von

SchlciinstofT warcn. Entweder also war jenes Korperchen gleich-

lalls nur eineAnhaufung von SchleimstolT, oder vielleicht ein Gehirn,

das cine ruckschreitende Metamorphose gemacht hatte, namcntlich

ausscr Verbindung mit den iibrigcn Theilcn dcs Nervensystcines ge-

koinincn vvar. Dass cin Gchirn auch bei'm Dichclesthium urspriing-

lich vorhanden sein muss, glaubc ich, lasst sich wohl aus den Bil-

dungsgesctzen, dic fiir die ubrigen Crustaceen geltcn, folgern; an-

dercrseits aber ist cs auch denkbar und moglich, dass bei einem

Thiere, dessen Entwickelung so bedeutende Abweichungen von der

Entwickelung der hohern Krustenthiere zeigt, wic cs bci Dichctc-

slhiinn der 1'all ist, das Gchirn in seincr Biidung wicder BiiCkschritte

machen kann. Von dem beschriebenen grossen Nervenknoten des

Kopfes geht daa Bauchmark als ein diinrier Faden ab, der ganz cin-

fach bis zu dcm viertcn Giirtcl dcs Thorax hinlauft (Fig.4, />), dort

:
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aber sich in zwei sehr zarte Aeste spaltet, die nun neben einander,

ohne irgend wo unter einander wieder verbunden zu sein, bis in das

Abdonien hineinreichen (Fig.4, e,c). In dem Thorax selbst gehen dann

von dem Bauchmarke zu den Muskeln, welche sich von der Bauch-

wand zu der Riickenwand erstrecken, und beide unter einander ver-

einigen, eben so viele Paare kurzer und zarter Nervenfaden hin, als

Paare solcher Muskeln vorhanden sind, namlich innerhalb der drei

vordern Giirtel des Rumpfes drei Paare von dem Stamme, in den

beiden iibrigen Giirteln aber zwei Paare von den beiden Aesten des

Bauchmarkes (Fig.4, i> i). Ausserdem geht in dem vierten Giirtel

des Thorax von jedem Aste des Bauchmarkes ein zarter, aber langer

Nervenfaden nach vorne und aussen hin, der, wie es mir schien,

fiir einen Theil der Langenmuskeln der Bauchwandung bestimmt ist.

Woher die beiden hintern Beinpaare (viertes und fiinftes) und die

Eingeweide ihre Nerven erhalten, konnte ich nicht erfahren: doch

kann ich so viel mit Gewissheit angeben, dass bei Dichelesthium nicht

zwei solche Nervenstrange zu beiden Seiten des Darmcanales verlau-

fen, wie sie v. Nordmann bei Achtheres percarum bemerkt haben

will *); und was die Nerven des letzten und vorletzten Beinpaares

anbetrifft, so kommen sie, allem Vermuthen nach, doch wohl von

dem Stamme des Bauchmarkes her.

§ 13.

Das Herz habe ich nur undeutlich erkannt. Es schien mir ein

spindelformiger, hautiger, diinnwandiger Schlauch zu sein, der dicht

unter der R.uckenwand des Leibes seineLage hatte, und dessen eines

Ende gegeniiber dem grossen Nervenknoten des Kopfes lag, das an-

dere aber bis in die Mitte des zweiten Brustgiirtels hineinreichte.

Blutgefasse habe ich gar nicht erkennen konnen.

*) a. a. O. Thl. II. S. 72.

Vol.XlX. P.I. £0
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§ ,4

Bei Jenikale, cincr kleinen an dena Bosporus Ciinmeri-

cus auf der Europaischen Seite gelegenen Festung, saminclic ich, als

Lch mich daaelbst zur Zeit dcs Storfanges aufhielt, ansscr dcm Dlche-

Icslhium auch inchrcro Excmplare dcr Lernaeopoda stcllata cin.

Beschaftigt aber mii dcr Entwickelungsgeschichte dicscs lctzLern Thie-

res nnd mil cinigcn andern Uulersuchuugcn, konnte ich nicht die

hinreichende Zeii gewinnen, diesen Parasiten noch im frischen Zu-

standc gehorig zu zcrgliedern. Bald nach der Riickkehr von der

Rcisc iibergab icb darauf in Dorpat alle Exemplare, bis auf zvvei, ei-

ncm jungen im Zcrglicdcrn und Zeichnen geschickten Arzte, damit

er cinc Untcrsuchung derselbcn anstcllen konnte. Diese ward auch

in meiner Gcgcnwart bcgonnen und solltc fcrne von mir becndet

werden, braclite aber, wie ich spater erfuhr, nicht die geholften

Fruchlc. Die beiden mir iibrig gcblicbencn Exemplare habe ich

jetzt selbcr, nachdcm sie beinahe drei Jahre in Weingcist gelegen

hatten, socirt und wenn glcich nicht Vicl, so doch Einiges an ihncn

gefunden, das ciner olTcnllichcn Mitthcilung vvohl vverth scin diirite,

ohnchin, da unscrc Kcnntniss von dcm inncrn Baue dcr Lernaea-

den bis jctzt nur auf hochst wenige Arten beschrankt ist.

Dio ausscrc Eorm des in Rede stchcndcn Parasitcn isl schon frii-

hor von Blainvillc *), und nachher auch von mir in eincr der

Peiersburger Akademie der Wissenschaftcn ubcrgebenen Abhand-

lung, vvolche die Fauna der Krimm und dcs schvvarzcn Mcercs zuin

*i Dicliomitiiir det siirnrrs niilnrrl/rs. T.XXV/.p.\\2. Einen Ausfciig liioraus, hcglcilcl

von eincr Abbildang, ftndel iti.in in l)csmarest's Considrrutions t/encrales sur la ckttSe

llrs Cril.sliirrrs.
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Gegenstande hat, ausfiihrlich beschrieben worden. Ich will dieser-

halb hier iiber das Aeussere nur so viel angeben, als zum Verstand-

nisse der Mittheilungen, welche ich in dem Folgenden iiber die Ein-

geweide zu geben gedenke, nothig sein diirfte. Die Weibchen, und

nur von diesen wird hier die Rede sein, erreichen eine Liinge von 10,

ihre Eiertrauben aber eine Lange von 12 Linien. Die beiden hin-

tersten und unter einander verwachsenen Gliedmassen des Kopf-

stiickes, oder eigentlich des Cephalothorax, erreichen eine Lange, die

ungefahr der des Leibes gleichkommt. Sie sind drehrund, nahe

ihrem Ursprunge am dicksten, von dem Kopfstiicke aber selbst durch

eine massig starke Einschniirung abgegrenzt, und laufen allmalig

verjiingt gegen ihr Ende diinne aus. Zuletzt gehen sie in einen bei-

den gemeinschaftlichen diinnen und nur wenig langen stabformigen

Theil iiber, auf dem, wie auf einem Stiele, ein mit fiinf Strahlen ver-

sehenes sternfbrmiges, ziemlich dickes, iiberhaupt ziemlich grosses

und an der Oberflache ganz glattes Organ mit dem Mittelpuncte sei-

ner einen Seite aufsitzt. Eine jede von diesen beiden Extremitaten

(Arme) enthalt einen Canal, der anfangs ansehnlich weit ist, allmalig

aber enger wird, und darauf durch den Stiel des Sternes bis zu die-

sem sich fortsetzt. Der Stern, sein Stiel, und der ihm zunachst an-

grenzende Theil der Arme sind durchweg von einer knorpelartigen

BeschafFenheit; die iibrigen drei Viertel der Arme aber enthalten

unter ihrer knorpelartigen dicken Epidermis und der darauf folgen-

den iibrigen, jedoch viel diinnern Schichte derHaut eine dicke Lage

von Muskelfasern, von denen die mehr nach aussen gelegenen nach

der Lange, die iibrigen nach der Quere verlaufen. Mit den beschrie-

benen Armen haftet der Parasit an der Hautbedeckung des Hausen

und anderer Storarten: und zvvar liegen der Stern und sein Stiel,

mitunter auch der knorplige Theil der beiden Arme, ganz in und

unter der Haut versteckt. Von dem einen der eingesammelten
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Bxemplare hatten dic Efaftorgane die Riickenflosse cinos Stores so

durchdrungen, dasa der Stern ganz frei an der einen, dic ubrigen

Theile des Parasiten an der andern Sciic der Flosse zu schcn waren,

und uur aliein der Sticl dcs Sicrnes und der knorplige Theil der

Arme iu der Flosse versicckt lagen.

Der Thorax besteht, wic bei andern Lernaeaden, aus fiinf Glie-

dern, von denen aber dic beiden vordersten verhaltnissmassig nur

sehr schmal UUd kurz sind, die drei iibrigeu dagcgcu, insbcsondere

das Ictzte, cinc anselmliche Langc und Brcite haben. Im Ganzen

genommen hat der Thorax die Form eincr von zwei Seitcn etwas

zusammengedriickteD und in einen kurzen Hals iibergehenden Fla-

sche. Das Abdomen crschcint als cin schr kleincs rundliches Knot-

chen. An dcr nach hinlcn gckchrtcn Scite desselbcn beiindct sich

dic scnkrccht gcstcilte und zicmiicli wcite Aiterspalte.

§ •&•

Dcr Darincanal gcht geradeswcgcs durch die ganze Lange des

Leibcs, ist also gcrade so lang wie dicscr. Aui seinem Wege durch

das Kopfstiick hat cr cinc nurgeringe und allenthalben sich ziemlich

glcich bleibende Weitc; bci dem Eintritte in den Tliorax aber fangt

cr an, sich bedeulend zu crweitern, uin dic Forin eines langlichcn

Schlauches anzunchmen, und behalt darauf bis beinahc zu dcmAftcr,

gcgcn dcn liin er sich sehr allmalig wieder etwas verengert, eine ver-

haltnissmassig sehr ansclmiichc Weitc. Doch lasst dieser Schlauch

noch vor der Mitte des hinterstcn Seginentes dcs Thorax cinc massig

slarke Einschnurung gewahr vvcrdcn, wodurch cr dcnn in cinc vor-

dcre und in cine hintcre Ifalitc gethciit erschcint. Beidc llitlftcn

sind iibrigcns von rechts und links ctwas zusammengedriickt. Es

hat demnach der Darmcanal der Lcmacopoda stdlala, was seine

Form anbclangt, cine schr grosse Aehnlichkeit mit dein glcichnami-

gen Organe des sichthcrcs pcrcanun. Dcr Untcrschied zvvischen
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beiden scheint bauptsachlich darin zu bestchen, dass die vordere

Halfte der weitern oder grossern Abtheilung bei Lernaeopoda ganz

glatt, bei Achtheres dagegen mit mehreren schwachen ringformigen

Einschniirungen versehen ist. — Die Wandung des Darmcanales ist

allenthalben zwar nur wenig dick und halbdurchsichtig, jedoch deut-

lich mit zarten Muskelfasern versehen. In der vordern Halfte der

weitern Abtheilung kommt, wie in dem Darme des Dichelesthium,

eine grosse Menge von sehr kurzen, aber ziemlich dicken Falten der

Schleimhaut vor, die nach der Lange des Darmes verlaufen und ihm

ein driisiges Aussehen geben; in der hintern Halfte dagegen befindet

sich eine massig grosse Zahl von querverlaufenden und etwas diin-

nern Falten, von denen einige ganze, andere nur halbe Ringe bil-

den. *) Befestigt ist das Verdauungsorgan, wenigstens innerhalb des

Thorax, durch zwei hautartige, massig dicke, und ziemlich breite

Bander, die mit ihren Flachen senkrecht stehen, und von denen das

eine zwischen der obern Seite dieses Organes und der Mittellinie der

k
) v. Nordmann sagt von Achtheres percarum, dass sein Darmcanal driisig sei (S.70), ohne

sich aber dariiber weiler auszulassen. Weiterhin (S. 125) giebl derselbe auch von seiner Ler-

naeocera cyprinacea (L. esocina Burm.) kurz an, dass ilir Darmcanal eine driisige Textur

habe. Wenn ich nun gleich, wie oben bemerkt worden, eine solche Beschaffenheit nicht habe

bei der Lernaeopoda stellata wahrnehmen konnen, so habe ich sie doch bei der Lernaeo-

cera cyprinacea Burm. vorgefunden. Bei diesem Thiere niimlich, von dem Burmeister

am angefiihrten Ort auf Tab. XXIV A. eine sehr schone Abbildung gegeben hat, sah ich an

der hintern weilern Halfte des diinnhautigen Darmcanales zwei ziemlich breite und beinahe

bis an den After hinreichende Streifen von einer Masse, die ein driisenartiges Ansehen darbot.

Unler dem Mikroskope erschien ein jeder Streifen aus einer grossen Anzahl kleiner, weisslicher,

an der aussern Seile des Darmcanales in einer einfachen Schichle ausgebreiteter, dicht bei-

sammen liegender, niedriger und abgerundeler Erhohungen oder Anschwellungen, die mit einer

breilen Basis dem Darme aufsassen. Ob diese Erhabenheiten dickwandige Blasen sind, die

eine Fliissigkeit absondem und durch eine kleine Oeffnung in den Darm ergiesseu, wird sich

vielleicht durch die Untersuchung ganz frischer Exemplare ermitteln lassen; die von mir zer-

gliederten Exemplare hallen ungefahr schon ein Jahr im Weingeisle gelegen.
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Riickenwand, das andere zwischen der untcrn Scito dcsselben und

der Mittellinie der Bauchwand ansgeepaftnt ist. Aehnliche Bander

(and auch Andreas Retziua bci der Lemaca (Lemtocopoda?) Dal-

manni
, jedoch nichl zWei, sondern drei. Das cinc von ihnen ging

\on der obcrn Kantc dcs Darmcanales, dcsscn Qucrdurchschnitte

Dreiecke darstellten, nach der Ruckenwand, dic bcidcn andcrn von

dcr recbten und linken Kantc zu den Seitcnwanden des Leibes

hin. *) Ausser der schon bcschricbcnen Verbindung des Darmcana-

les konnnt noch eine anderc vor, und dicse ist durch Muskelfasern

bewcrkstclligt. Es konnnt namlich an dcr Stcllc, wo das vierte Glied

des Thorax in das fiinite iibergeht, jedcrseits ein Biindel von vielen

(ungefahr 20) fadenformigen und sehr diinnen Muskelstrangen vor,

die alle wie aus eincm Punctc von der bezcichncten Stelle der Lei-

beswand entspringen, und nacfa innen divergircnd sich in zwei

facherfbrmig ausgebreitete Particen theilen, von denen sich dann die

einc an die obere, die andere an die untere Seite des Darmcanales

nicht wcit vor der Einschniirung dessclben anheftet. Ebcn solche,

nur anders vcrthcilte Muskelstninge sind auch bei andern Lcrnaea-

den geiunden worden, namentlich bei Achtheres pcrcamm und Ler-

naca Dalmanni. Von dcm crstern diescr Thicre giebt von Nord-

mann, der es lcbend bcobachtcte, an, dass durch die crwahnten

M uskeln der Darm hauiig hin-und hergeschleudcrt wcrdc. Den Nutzen

davon mochte ich darin suchen, dass durch die hcftige Bewegung dcs

schr wciten Darmcs die Safte, die in ihn aus dem Wohnthicrc ein-

gcsogcn sind, binncn kurzer Zeit in allen ihren Partikeln mit der

Wandung des Organcs in Beriihrung gebracht vverdcn, um gehorig

verdaut werden zu konnen.

*) Veb>ns/iaj>s Acnd. Hnmdiufjnr for nr 1829 (ubera, in Froriep's Nolizen. Baiul 29.

N.-ilo 8).
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Wo die beiden langen zusammengewachsenen Arme mit dem

Kopfstiicke zusammenhangen, fand ich einem jeden gegeniiber in

einer kleinen Hervortreibung der Leibeswand ein kleines, undurch-

sichtiges, gelbliches und etwas lappiges Organ, das durch einen diin-

nen kurzen Gang mit dem Darme in Verbindung zu stehen, dage-

gen ausser allem Zusammenhange mit den Geschlechtswerkzeugen

zu sein schien. Ich mochte vermuthen, dass diese beiden Organe die

Leber vorstellen. Ein solches schleimiges, lockeres, breites und an

beide Seiten des Darmes angeheftetes Gewebe aber, wie es von

Nordmann in dem Thorax des Achtheres percarum fand, und das

er fiir die Leber gehalten hat, konnte ich bei der Lernaeopoda nicht

gewahr werden : es zeigten sich vielmehr die Seitenwande des Darm-

canales, nachdem ich die Geschlechtswerkzeuge entfernt hatte, ganz

frei und glatt.

§ 16-

Die Geschlechtswerkzeuge der Weibchen sind, wie bei Achthe-

reSy zweifacher Art. Schon gleich bei Eroffnung des Thorax von der

Riickenseite fallen zwei Organe in die Augen, welche Organe bei

den reifen Weibchen die grossten des ganzen Korpers sind, von dem

hintern Ende des Thorax, wo sie sich getrennt von einander zu bei-

den Seiten des Abdomen miinden, bis beinahe zu dem vordern Ende

desselben hinreichen, eine sehr ansehnliche Weite besitzen, und den

Darmcanal nebst dessen hautigen Bandern zwischen sich in der Mitte,

die Muskelfaden aber, welche von den Seitenwanden des Leibes zu

diesem hingehen, unter sich haben. Sie stellen zwei mit Eiern an-

gefiillte langliche Schlauche dar, die seitwarts in einige vvenige kurze,

stumpfe und weite Zipfel oder Blindsacke hervorgetrieben sind, und

die durchweg aus einer nur diinnen und halbdurchsichtigen Iiaut

bestehen. In ihrer Wandung, die nirgends gegen die Hohle vor-

springende Falten (oder Platten) wahrnehmen lasst, bilden sich, wie
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in deo Ovarien der Frosche und anderer Batrachier, die Eier, ircten

gogon dio Hohle (lcs Organes immcr suirkor liorvor, losen sich dann

znlotzt ah, nncl bleiben niin einige Zcit in der Ilohlc losc licgcn, chc

sie atisgcstossen werden. In der ganzcn Wandung dcs Organcs, bis

hcinalic zu dcsscn Miindung hin, sah ich Eicr von schr verschiedc-

ner Grossc: einigc von ihncn inochtcn erst kurze Zeit vor dem Tode

dcs Thiercs enlstandcn scin, andrc warcn hci dein eincn Exeinplarc,

dem zwci langc Eicrtrauhcn anhingcn, etwa halh so gross, als dicje-

nigon, welche in dicscn Trauhen enthaltcn vvaren. Es ist mir hier-

nach wahrschcinlich, dass die Lernaeadcn ofters hintercinandcr Eier

lcgcn. Bei dem andern Exemplarc, das aher keine Eiertrauhen trug,

befand sich ausscr dcn klcinern Eiern dcr Wandung cine Menge vicl

grossercr Eicr, die allc untcr cinander fest zusammengeklebt waren,

in der Hohlc dcs hcschrichcncn Organcs und fiillle dieselbe ganz an.

Diese Wahrnehmung nun lasst mich, indem ich inich zuglcich crin-

nere, dass hei frisch eingefangenen Exemplarcn die in dcn Eicrtrau-

hcn enthaltenen Eicr um ihrcn Dotter eine hedeutende Quantitat von

fliissigem Alhumen hcsilzcn, vcrmuthen, dass bei der Lcrnaeopoda

stcllala eben so, wie hei den Syngnalhen, *) dic Eier, vvenn sie

sich von der Wandung des Geschlechtsorganes ahlosen und in die

Hohlc desselben fallen, eigcntlich nur (mit cinem Chorion heklei-

detc?) Dottcr sind, und dass sic sich erst in dieser Ilohlc liegend das

r.iweiss aneignen, das nunmehr von dcr Wandung eben desselbcn

Organcs ahgesondcrt wird und als cine Elussigkeit die losen Eier

umspuhlt.

Die so ehcn hcschriehcnen Organe lassen sich nach dcm, was

ich dariihcr niilgcthcilt hahe, theils in Hinsicht ihrcs Baues, theils

auch in Hinsicht ihrcr Verrichtung, vvohl am passcndstcn mit den

• /,'ir Morphol6gie, Uoisehemerkunfjen ans Taunen. von II. Rallikc S.15P
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weiblichen Geschlechtswerkzeugen des Bopyrus, einiger andern Iso-

poden, wie auch mancher Gratenfische vergleichen: dagegen unter-

scheiden sie sich sehr auffallend von denjenigen Geschlechtswerkzeu-

gen des Dichelesthium, welche die Bildung der Eier zum Zwecke

haben, da sie einfacher als diese sind, und eigentlich nur Eierstocke

darstellen. *)

Zwei andere Organe dienen dazu, einen Kitt zu bereiten, durch

welchen in Verbindung mit den Eiern die Eiertrauben zusammen-

gesetzt werden. Diese stellen, wie bei Dichelesthium und Achthe-

res, zwei hautige Rohren dar, die sich mit den Eierstocken gemein-

schaftlich ausmiinden und ebenfalls in dem Thorax ihre Lage haben.

Sie reichen nach vorne bis etwas iiber die Mitte des vierten Gliedes

des Thorax hinaus, haben allenthalben beinahe gleiches Kaliber, sind

im Verhaltniss zu ihrer Lange ziemlich weit, und liegen nach aussen

und unten von den Eierstocken. Zwischen einem jeden von ihnen

und dem Eierstocke derselben Seitenhalfte gehen zwei von den fiinf

Muskelbiindeln hindurch, die sich jederseits von der Bauchwand zu

der Riickenwand des Leibes begeben, beide Wande einander naher

bringen konnen, und vermuthlich ganz besonders zur Abtreibung

der Eier benutzt werden. Die beiden vordersten, die den zwei ersten

Segmenten des Thorax angehoren, haben die Form von Strangen,

die drei iibrigen dagegen, oder diejenigen, welche auf die drei hin-

") Bei Lernaeocera cyprinacea Burm. sind die beiden Eierstocke lang, diinn und fast cylin-

drisch. Sie liegen in der hintern grossern Halfte des dickern Theiles des Leibes, sind elwas

geschlangelt und bilden ein jeder eine grosse Schlinge, deren Bogen nach vorn gekehrt ist_, so

dass demnach das urspriinglich vordere, iibrigens stumpfe und dickere Ende nach hinten ge-

richtet ist. Die Eier bilden sich allenthalben in der Wandung des Ovariums, und trelen bei

fortschreitendem Wachsthum gegen die Hohle desselben vor. Auch bei solchen Exemplaren,

welche Eiertrauben tragen, findet man noch Eier in den Ovarien, doch nur sehr kleine.— Die

Kittorgane sind cylindrisch, gerade, etwas dunner als die Eierstdcke, und reichen nach vorne

noch nicht bis zu dem Bogen der Schlinge bin, die von den Eierslocken gebildet wird.

Vol.XlX. VI. 21
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i( rii Segmente des Thorax vertheilt sind, haben dic Form von brei-

ten Bandern, und kehren ihre eine Flache nach aussen, dic andere

nach iniun. AuHallcnd ist cs, dass dicsc Muskeln sich nach aussen

von dem Eierstocke befinden, da doch bei dem Dichelesthiwm die

ilincn entsprecbenden Theile zwischen dem Eierstocke und dern

Darmcanale hindurchgehen. — Beilaufig bemerkt, gedenken solcher

Theile weder v. Nordmann, noch auch Rctzius bei der Bcscbrei-

bung der von ihnen zergliederten Lernaeaden.

Dic Eiertrauben sind cylindrisch und habenzwar imVerhaltniss

zu ihrcr Langc kcine gar betrachllichc Dickc, doch sind die in ihnen

enthaltenen Eier nicht in cincr, sondern in mehrcrn (6 oder 7),

iibrigens spiralibrmig ctwas gewundenen Rcihen gruppirt. — Nach

den \\ ahrnehmungen, dic von Andern und von mir gcinacht vvor-

dcn sind, vermuthe ich sehr, dass die Lagerung dcr Eier in den

Eiertrauben bci den verschiedenen Crustaceen, bci welchen sich sol-

chc Traubcn bildcn, vou dcr Form dcr inncrn Geschlcchtsvverkzeuge

abhangig ist. Sind diesc letztern rohrenformig und so enge, dass in

ihnen die Eier nur in eiuer Reihe liegen konnen, vvie diess in

Dichelesthium und Pcniculus fistula der Eall ist, so enthalten auch

dic Eiertrauben nur cineReihe von Eicrn, indcss in dcnsclbcn meh-

rcrc Rcihen vorkommcn, vvcnn diejcnigcn Organe, in vvelchen dic

Eicr sich bilden und anhaufen, dic Form vveiter Schlauche haben.

Fiir den erstern Fall ist dic Ursache vvolil leicht erklarlich, fiir den

andern Fall aber ist sie mir noch nicbt rccht klar. — Dic ausserc

Bekleidung oder Wandung dcr Eiertrauhcn ist ansehnlich dick und

fcst. Wahrscheinlich aber vveicht sie bci vorschreitender Entvvicke-

lung dcr Eier alhnalig auf, so dass sie von den Jungen leicht durch-

brochcn wcrdcn kann.
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§ n
In Betreff des Gefasssystemes kann ich zwar nur ein Paar Mit-

theilungen machen, auf die ich einen nur geringen Werth legen

darf, doch mogen sie hier deshalb einen Platz finden, um die Auf-

merksamkeit anderer Beobachter, die einmal Gelegenheit haben, die

Lernaeopoda in frischem Zustande untersuchen zu konnen, auf ein

vielleicht interessantes Organisations-Verhaltniss hinzulenken. — Als

die von mir eingesammelten Exemplare nur erst etwas iiber ein hal-

bes Jahr im Weingeiste gelegen hatten, stellte der junge Arzt, dem

ich die meisten davon zum Zergliedern iiberlassen hatte, an drei von

ihnen in meinem Beisein folgenden Versuch an. Er schnitt einen

der beiden zusammengewachsenen Arme durch, liess die Thiere eine

Weile im Sonnenscheine liegen, damit sie etwas erwarmt wiirden,

und tauchte dann das mit dem Sterne zusammenhangende Ende des

durchschnittenen Armes in eine Auflosung von Farbestoff (ein Exem-

plar in eine Auflosung von schwarzer Tusche, die beiden andern in

eine Auflosung von Karmin). Alsbald drang die Fliissigkeit in den

Stern ein, ohne jedoch in den andern Arm iiberzugehen, und es er-

schien nun in dem Sterne ein engmaschiges ausserst saubres Netz-

werk von Gefassen, das bis in die aussersten Enden der Strahlen

hineinreichte. Um den Mittelpunct des Sternes waren die Faden

(Gefasse) des Netzwerkes am dicksten, und gegen die Enden der

Strahlen wurden sie zum Theil immer diinner. Risse, entstanden

innerhalb der Substanz des erwahnten Theiles durch die Einwirkung

der iibrigens damals nur massigen Sonnenwarme, konnten wohl

nicht die Veranlassung zum Erscheinen jenes Netzwerkes sein, denn

es hatte dasselbe in allen drei Exemplaren ganz dasselbe und zwar

recht regelmassige Aussehen; auch kam es bei ihnen allen nur in

einer einfachen Schicht vor und es hatten seine einzelnen Faden, wie

ich jetzt noch an zvvei Exemplaren bemerkt habe, ein rundliches,
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uichl aber kantiges Kaliber. Durch die ganze Lange der beiden ver-

wachsenen Arme gehl ein Canal hindurch, und beide Canale, dic

auch in dem Stiele dcs Sternes nicht zu einem zusammen flicsscn,

sondero ueben einander in ihm verlaufen, gehen dann in das Netz-

werk dea Sternes iiber. ln diesem Stiele, wic auch in dcm knorpli-

gen Theile einea jeden Armcs isi derCanal nnr cngc, in dem fleischi-

gcn Theile des Armes aber nimmt cr gcgcn dcn Leib hin sehr an-

schnlich an Wcite zn, bis er dann in dcr Nahe des Leibes vviedcrum,

jedoch nur wenig, enger wird. Endlich gchcn bcide Canalc in das

verhaltnissmassig nur diinnwandige llerz iiber, das in dem Kopt-

stiicke scinc Lagc hat, iiber dcssen Form und Grosse aber ich nicht

eiu Naheres angeben kann, wcil ich cs von den umgebenden Thei-

len nicht gehorig trennen konntc. *) — An dcn beiden Armen dcs

Achtheres perearum sah v. Nordmann, dass bci jeder Contraction

dcs llerzcns cin Thcil dcs Blutcs durch dcn Canal dcr bciden Arnic

bis zu dem knorpligen Knopfe dcrselbcn hinstromte, und in dcm iol-

gcnden Momente auf dcinsclbcn Wcge wieder zuriickkehrte. **) Es

ist also durch die Bcobachtung direct dargcthan, dass bei denjcnigen

Lernaeaden, welche zwei vcrwachsenc und in cin knorpliges End-

stiick iibergehende Armc bcsitzen, das Blut, obgleich auf eine ungc-

wdhnliche Weise, zu dicsem Endstiicke Iiinllicsst und von ihm wie-

dcr zuruckfliesst. Es Iragt sich nun, wozu denn diesc Stromung

einer Masse von Blut dienen soll, welche im Vcrhaltniss zu dcm

Umfange theils dcr Arme selbst, thcils auch ihres knorpligcn End-

l).> CanSle dei beiden Arme sind weil genug, un tniltelst feiner [njections-Apparate durcli sic

Einspritzungen Lheils in den mil ihnen verbundenen Stern, ilicils auch in den Leib des Thieres

tn. K li< -n. nnd sich iibei d.i^ Gefafissjslem, wenn nichl elwa das Herz plalzl, nfihere Kenntniss

verachaffen zu kdnnen. Doch wurde man dazu naliirlicherweise nur friscli gelddlete Eaem-

jilarc benulzen durfen.

**) a. a. (). S. 74.
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stiickes zu gross ist, als dass sie nur allein auf die Ernahrung und

das Wachsthum derselben hinzwecken konnte? Als Antwort mochte

ich die Vermuthung darbieten, die mir gar nahe zu liegen scheint,

dass jenes Knorpelstiick, vermittelst dessen die Lemaeade in der

Substanz anderer Thiere festgewurzelt ist, nicht bloss als Haftorgan,

sondern auch als Kieme dient, dass also der Parasit mittelst desselben

seine Blutmasse auf Kosten der Saftemasse seines Wohnthieres oxy-

dirt. Dass iibrigens auch bei vielen andern Crustaceen die Kiemen

mit den Extremitaten verbunden sind, ist ja eine bekannte Sache,

und es kann daher bei den Lernaeaden nur die Stelle der Verbin-

dung und der Bau der Kieme als etwas Ungewohnliches befrem-

dend sein.

§ 18.

Von einem Bauchmarke und Gehirn konnte ich nicht die min-

deste Spur auffinden; gewiss nur deshalb nicht, weil diese Theile

mit der Haut und den Muskeln der Leibeswand durch die Einwir-

kung des Weingeistes so fest vereinigt waren, dass sie davon sich

nicht mehr trennen liessen. — Veranlasst durch v. Nordmann's
Angabe, dass bei Achtheres zu beiden Seiten des Darmcanales ein

starker Nervenfaden verlauft, habe ich einen solchen auch bei Ler-

naeopoda aufgesucht. Aber auch ihn konnte ich nicht gewahr wer-

den, doch glaube ich eigentlich nur deshalb nicht, weil er nicht vor-

handen war: denn der Darmcanal war in den gegliederten Exem-

plaren so gut erhalten, und liess sich so leicht von den umliegenden

Theilen trennen, dass ich ein mit ihm verbundenes starkes Nerven-

paar wohl gesehen haben wiirde, wenn es zugegen gewesen ware.
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Erklarnng der Abbildungen.

Tab. XVII.

\„ 1. -.'. i, I un.l 17 siiul scchsmal im Durchmcsscr vergtSssert, No. 5— 10 zwolfmal,

und No. 12, 13, 14, L6 und 18 noch stiirhcr.)

Fiff. 1. Ein mSnnliches Exemplar von Dichelesthium aturionis, auf dcm

Baucheliegendj a. der Kopfj 66. die grossern und cc. die kleinern Ftthlhttr-

aer; d bis h. die ftlnf Glieder des Thorax; ii dic Beine dcs zweiten Paa-

pes;. /./.-. die Beine des fttnften Paares; l. das Abdomen mit seinen beiden

Anhiingen.

Fi»-. 2. Ein weibliches Exemplar, von dem der grfisste Theil der Rttcken-

wand entfernt worden istj a—l. wie in der vorigen.Figur; mm. ein Muskel-

paar der grttssern FtthlhCrner (der linkc Muskel ist nur zum Theii abgebildet wor-

den); nn. ein Muskelpaar fttr die Oberlippej oo. die Eierslocke; p. der rechte

Eierleiter
5

7. das linke Kittorgan (der linkeEierleiter ist entferntworden) ; rr. der

Darmcanal ; 88888 Muskeln, dic zu beiden Seiten des Darmcanals von derBauch-

wand /i.i- Rttckenwand gehen.

Fig. 3. Dasselbe Exemplar, aus dcm abcr der Darmcanal, die Geschlechts-

werkzeuge und die Muskeln des Kopfes entfernt worden sindj uu. Muskeln, die

an den Seitenwttnden desThorax verlaufen; 66. Muskeln, die auf derBauchwand

des Thorai ebenfalls nach der Lttnge desselben verlaufen; cc. Muskeln, dic von

der Bauchwand zur Rttckenwand aufsteigen; rl. das Bauchmark; c. dcr in dem

Kopfstttcke diehl hinter der Speisertthre liegende Nervenknoten des Bauchmarkes;
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f. eine Hornplatte, die zu dem vorclersten, und g. eine solche Platte, die zu dem

zweiten Beine gehort, in die Hohlc des Kopfstiickes vorspringt, und zur Anhef-

tung" von Muskeln dient.

Fig\ 4. Die Centraltheile des Nervensystemes fur sich allein abgebildetj

a. der dicht hinter der Speiserohre hefindliche Knoten des Bauchmarkes 3 6. Stamm

des Bauchmarkesj cc. die beiden Aeste, in die sich der Stamm nach hinten spal-

tetj dd. Nerven der grossern, und ee. Nerven der kleinern Fiihlhorner
5

ff Nerven fiir das erste, gg. fiir das zweite, und hh. fiir das dritte Beinpaar;

i i i. Nerven, die in die Muskeln g-ehen, welche mit der Bauchwand zusammen-

hiingen $ h. k. zwei Nerven, die von den Aesten des Bauchmarkes nach vorne lau-

fen, und sich in den Liing-enmuskeln der Bauchwand zu verzweig-en scheinen. Die

beidenAeste des Bauchmarkes sind etwas auseinandergezogen, denn in dem Thiere

selhst lieg'en sie niiher bei einander.

Fig\ 5. Vorderstes Bein 5 A. das ganze Bein 5 B. Ende desselben, an dem

aber das Haarbiischel nicht abgebildet worden ist.

Fig\ 6. Zweites Bein.

Fig\ 7. Drittes Bein.

Fig\ 8. Viertes Bein.

Fig\ 9. Fiinftes Bein eines weiblichen Exemplares.

Fig\ 10. Fiinftes Bein eines mannlichen Exemplares. Alle Beine sind von

der rechten Seitenhiilfle des Leibes g-enommen.

Fig-. 11. Das vorderste Glied des grossern Fiihlhornes stark vergrossert.

Fig\ 12. Der Riissel sammt seinem Taster, von der untern Seite angesehen:

a. Oberlippej 66. Unterlippe 5 cc. eine verdickle Stelle der letzternj d. der

Taster.

Fig. 13. Ein Querdurchschnitt des Riissels durch die obere Halfte dessel-

ben gemachtj aa. Oberlippej c. Unterlippej dd. Muskelsubstanz des Riissels
5

e. Canal des Riisselsj ff. Mandibeln.

Fig\ 14. Der Taster mit der Mandibelj a. grosserer Ast 5 6. kleinererAst

des Tastersj c. Mandibel.
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Fut. 15. Der Rttssel mit dem vordersten Theil des Darmcanales in seincr

natiii lirii* n Kiiimmiin-. von der icchlen Scilc angesehcn ; a Darmcanal;

b. Kiisscl.

Fur. 16. Der Eierstock mil dem Anfange des Eierleiters.

Fiff. 17. Mannliehe Geschlechtswerkzeuge dcr linkcn Scilenliiilllc ; u. Ilode;

b. Samenleiter; c. Anschwellung am Ende dcs letztern.
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OBSERVATIOtfES »E PHACOCHOXinO.
Tab. XVIII.

Irhacochoeri nomine meritissimus et clarissimus F. Cuvier spe-

cies quasdam Africanas suilli generis separavit, quae dentium mola-

rium structura a reliquis admodum differunt. *) Sunt enim hi dentes

compositi e multis cylindris sive tubis verticalibus, et ultimus saltem,

reliquos magnitudine superans, radice distincta caret. In corona cir-

culi aut figurae ellipticae vitrea substantia cinctae conspiciuntur, tri-

plici serie longitudinali dispositae, media serie numerosiores et mino-

res, quam in seriebus lateralibus. Possunt dentes illi quodammodo

cum molaribus Orycteropodis conferri, in quibus tamen tubuli longe

numerosiores sunt et parvi, vix nudo oculo conspiciendi. Ceterum

pedibus tetradactylis Phacochoeri cum suibus conveniunt et a Dico-

tyle differunt, cuius pedes postici tridactyli sunt.

F. Cuvierius duas species Phacochoeri distinguit, quae iam a

Gmelino commemorantur. Prima dicitur Phacochoerus aethiopi-

cuSy altera Phacochoerus africanus. Illa anno 1766 a Pallasio

Apri aethiopici nomine descripta est in Miscellaneis Zoologicis et

*) Phacochoerus a graeco verbo tpombs, quod verrucam significat. Huius generis iam mentio

facta est ab illuslri aucloris fralre in prima editione Regni animalis (1817), sed fusius de-

scripsit F. Cuvier in Mem. du Museum. VII. 1822. p. 450—455 el in opere de Denli-

bus Mammalium.
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eodem anno etiam a Vosmaerio, quorum auctorum descriptionibua

el iconibua ansam dedil animal tunc temporia in theriotrophaeo Prin-

cipia celsissimi Guilielmi V. vivena et brevi ante a Promoniorio

Bonae Spei advectum. Altera speciea commemoratur a Buffonio

nomine Apri Promontorii viridis.
ft

) Ilaec denlcs ineisivos habcl,

duoa in auperiori, sex in inferiori maxilla. Sus vero a Pallasio et

\ osmaerio dcacriptua ineiaivis caret. Hanc ob causani iam Vos-

macrius et Allamand distinctani csse banc speciem ab Apro Pro-

monlorii viridis eredebant, qua de rc tamen dubitabat Buffonius. **)

Distinctam autem revera caae, non tantum dcntibus incisivis, sed

etiam cranii forma utramque speciem luculenter docuit F. Cu-

v ieri u s.

Dein post editam F. Cuvierii commcntationem a strcnuo et

elaro peregrinatore E. Riippcll Phacochocrus afrieanus in Abyasi-

nia repertus est. In tabulis zoologicis, quae ad illustrandam Fau-

nam Afrieae borcalis editae sunt, optima buius animalis icon reperi-

tur, nominc Phacochoerus Acliani, quam iam licct cum alterius

speciei ieonibua a Voamaerio ct Pallaaio cditis comparare. De-

scriptione et ieone cranii ultcrius utramque speciem distinguerc co-

natus cst Dr. Crctzscbmar, illarum Tabularum cditor, et diligen-

tiufl dentea molares descripsit, quorum antcriorcs, minores radicibus

praeditos esse, ultimum tantum, maiorem radicc carerc obscrvavit.***)

Breviasime exposuimus quae ad bistoriam huius gcneris Pachyderma-

tuni pertinent, Quacdam consulto practcrmisimus, uti locum in

lliim». :ini[n;ilis partes qnasdam, praesertim maxillas, primus descripsil Daubenlonus Hist.

miliir. Tonu XIV. (ParU 1766. 40 p- 409

—

411; ileram de liac specie loquilur Buf-

foniui Toiii. XV. p. 148. 149.

*") HisLnnt. Supplimenl Tom. III. 1776. p.§\.

**) Atlns zu der Rette im nSrdlichen Aftica, von E. R&ppell. Ersle Ablheilung. Zoo-

lorjic. FrtmJcf. n. M. 1826. 4. Tab. 25, 26. p. 61—68.
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Adansonii itinere, cuin non satis constet, de quanam specie locutus

sit. Verum fusius paulo quae ipsa me docuit diversorum craniorum

inspectio et comparatio enarrabo.

Adsunt in Museo Regio Batavo crania duo, quae ex itinere

Ruppellii proveniunt. In utroque adsunt duo incisivi in supe-

riori, sex in inferiori maxilla. Molares in uno cranio sunt = — ^ ?7 5 — 5

in altero ^E^'

Phacochoeri aethiopici, quam speciem Phac. Pallasii vocarem,

nisi in novis nominibus imponendis vix nimis esse timidum me posse

existimarem, in Museo adsunt crania quatuor et sceletum integrum,

quod provenit e vivario van Aken. Animal e Promontorio Bonae

Spei advectum erat: tria quoque crania exinde proveniunt; quartum

vero, e collectione Angli Brookes, provenisse dicitur e Guinea

(Ashantee). In his craniis molares adsunt diverso numero j~TV
4 — 4 2 — 2

3_ij' 2^2"

In nullo ex his quinque craniis adsunt incisivi superiores, nec

adfuisse unquam satis indicare videtur summa ossium incisivorum in

parte anteriori tenuitas. In tribus vero craniis adsunt incisivi in

inferiori maxilla, in quarto cranio adsunt quatuor hac in maxilla

alveoli vacui incisivorum; in quinto cranio, quod ex collectione

Brookes provenit, incertus sum, an adsint obscura quaedam alveo-

lorum vestigia.

Probatur his observationibus, nomen a F. Cuvierio huic spe-

ciei datum Phacochoeri (sans incisivesj non admittendum esse. Di-

sertis verbis hac de re loquitur, quae hic inserenda esse putavi:

„Pennant et Gmelin, qui introduisirent ces animaux dans

leurs catalogues methodiques, sous des noms dijferens et comme les

types d'especes nouvelles, ne les caracterisent point essentiellement
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pttr Vabscncc 011 lu prcscncc des incisives ct aujouriVhui cncorc on

pitroil ilisposc ii rci/nrdcr Vnbscncc <lc ccs dcnfs commc Veffet iVun

simplc ncciili nl. Lc cuhincl iVitnuloniic ilu Miiscum iV llisfoirc na-

iurcllc possede plusieurs tStes de Phacochoeres sans incisives^ ct

Vcxamcn que nous cn avions fait nous avoit confirme dans la pcnscc

mteUes appartenoient a une espece distincte dc ccllc qui cst pour-

vue ilc ccs dcnts, ct que jamais ces organcs n y

y ont ctc devc/oppes.

En c//d Vintcrmaxilliiire dc ccs tctcs cst si mince qiVi/ iVajamais pu

contenir aucune racine, ct si Vcxtremile anterieure des maxillaires

infirieures a pour cela une ipaisseur suf/isante, on iVy trouvc au-

cun alveo/c; scu/cmcnt on y obscrvc quatre dcpressions a eya/e di-

stancc Vunc dc Vaulre ct a /a p/acc quauroient pu occuper /cs raci-

ncs <Vun nombrc scmb/ablc iVincisivcs. Mais si dc tcUes dents sont

/a causc de ccs deprcssions c//es nc pouvoicnt cxistcr qiCcn rudi-

ment. Ccs raisons, quelques p/ausib/es qiVc/les fussent, pouvoicnt

cependant laisser dcs doutcs. Dans dcs aenrcs aussi nalurc/s que ce-

lui dcs Phacochocrcs, dc scmb/ab/cs anoma/ies sont rarcs, et Vdyc

amcnc souvcnt /a chutc de ccrlaincs dcnts. 1/ faUoit donc que te

fait fiit constate sur unjeune individu, et c'est ce qui a cu /icu. Sir

Everard Ilome a fait reprcsentcr dans ses lecons iVanatomie com-

pnrcc, t. II. p/. 38, une jcune tcte dc Phacochoere tout -a- fait

dcpourvuc iVincisivcs-y lclc quc fai vuc moi-meme au Museum dcs

Chirurgiens de Londrcs et qui m'avoit dejii confirme dans ma pre-

micrc pcnsec. 1 ' *)

Si de cranio quotl a cl. Ilomc dcpiclum cst coniccturam facerc

mihi liceret, crederera forsan nondum cmcrsissc e maxilla denics scd

intus inclusos c.sse. Veruin hac de re audacler quid statucre tcmcra-

rium foret Sufficial mihi probasse non carere hanc spccicm incisivis

• Mim. du Musnmi. \ III. ;>. 452, 453.
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inferioribus quorum numerum normalem quatuor esse existimo,

quemadmodum ex alveolis maxillae, quae Fig. 2. delineata est, sequi

videtur. Externi duo supersunt in Fig. 1 et 3, et in quarto exemplo,

cuius iconem non addidi, uno in latere alveolus vacuus, in altero la-

tere dens incisivus aderat. Hoc cranium, admodum magnum, vetustis-

simi animalis fuisse videtur. Maxilla inferior sine incisivis quae e

collectione Brookes provenit exhibetur Fig. 4. Omnes icones ad

dimidiam magnitudinem obiectorum redactae sunt.

Convenit haec observatio cum ea, quae clarissimo Gerardo Vro-

lik debetur, qui in Rhinocerote africano, quem quoque dentibus

incisivis prorsus carere testantur auctores, quatuor tamen saepe adesse

dentes primores in maxilla inferiori docuit. *)

Non tamen id volo his observationibus, incertam esse utriusque

Phacochoeri speciei distinctionem. Supersunt notae plures ad distin-

guendum, tum e capitis forma in animali vivo, tum e cranio. Maior

est in Phacochoero Pallasii inter orbitas distantia et exsertis orbita-

rum marginibus interiacet regio frontis excavata. Longius vero et

angustius est cranium Phacochoeri Aeliani, Dein dentes incisivi

duo in superiori maxilla hanc speciem ab illa distinguunt. Tandem

incisivi si vel adsunt in inferiori maxilla in Phacochoero Pallasii,

tamen parvi, conici et intervallo vacuo in anteriori maxillae parte

discreti, bigemini sunt, in Phacochoero Aeliani vero adsunt sex

approximati, incumbentes.

De limitibus geographicis utriusque speciei incerti sumus. Pha~

cochoerus Aeliani degit in Nubia, Kordofan et Senegambia. Etiam

ad Pr. B. Spei reperiri Pennanti nititur testimonio.**) Sed Museum

*) Bydragen tot de natuurk. Wetenschappen. V. 1830. bl. 377—385.

*) History of Quadrupeds. Vol. I. p. 146. (third. edit. London 1793. 4.) Inhabits

Africa, from Cape Verd to that of Good Hope „/ believe that the only
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regiom Dullum exinde huiua speciei craoium accepit. In australi

vero Africae parte degil Phacochoerus PaUasii et etiam in Guinea

reperiri videtur. ln Senegambia autem ot Kordofan, quod sciam,

haud repertos est Ex iia quae diximus explanare possumus verba

G. Cuvicrii, quae leguntur io Regno animaii: *)

,,Lcs mdividus apportSs du Cap-vert (S. africanus Gm.) ont

ies incisives en general bien completes; ceux f/ui viennent du Cap

dc Bonne - Esperante (S. aethiopicus Gm.). Buff, Suppl. III, XI,

nc les montrent prcsquejamais ; seutement on cn rctrouvc quelque-

fois dcs vestiges sous la gcncive; peut-etre cette diffcrcnce tient-elle

a Vuijc qui avait use ccs dents dans lcs dcrniers, peut-clrc indi-

quc-t-cllc unc di/fcrcncc itespeee, dyautant que lcs tctcs du Cap sont

aussi un pcu plus larges ct plus courtes. u

Haec verba satis ostendunt, non ea qua solebat cura in hanc rem

invcstigassc illustrem hunc Zoologorum principem; ceterum non du-

bitassct specificam hic admittere distinctionem, quam fratcr ipsius

stabiliverat et Ruppellii deinde labores abunde probaverunt. Quarn-

quam in Sue acthiopico dentes incisivos interdum adesse dicit, in-

certum hoc testimonium videri debet, cum iisdem speciminibus usus

sit frater cius, qui nullos esse primores dentcs in hac specie testatur.

Nec indicat summus vir, an in supcriori vel inferiori maxilla dentium

incisivorum vcstigia viderit.

Iam finem impono his animadversionibus breviter exposita ea-

rum summa.

In Phacochocro Pallasii adsunt saepe quatuor vel duo incisivi

in infcriori maxilla, in superiori vero maxilla non observantur den-

„enlire sprrimen of the head noto in Europe, is in possession of Sir Ashton Lever,

„which he received from Utc Cupc." —

*) I. p. 237. F.arlem vcrba lcguntur in allera cdilione (1829) I. p. 244. 245.
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tes primores nec adesse unquam videntur. In Phacochoero Aeliani

contra duo incisivi supra et sex infra adsunt neque unquam huc

usque crania observata sunt, in quibus dentes illi desiderabantur.

Non est tamen cur de specifica differentia inter utrumque aprum du-

bitemus, quemadmodum praecedenti seculo Buffonius et nuper

etiam G. Cuvierius; recte iam Vosmaer et praesertim Allamand
etPennant ex dentium incisivorum differentia duas species admit-

tendas esse censuerunt; sed nimius fuit F. Cuvierius, cum scribe-

ret, numquam in Phacochoero aethiopico dentes incisivos evolutos

fuisse (qne jamais ces organes n'y ont ete developpesj.

Explicatio Tabulae XYIII.

Fig\ 1. Cranium Phacochoeri aethiopici e Prom. B. Spei. Conspiciuntur

duo incisivi in maxilla inferiori.

Fig. 2. Maxilla inferior eiusdem speciei. In hoc specimine adsunt quatuor

alveoli vacui dentium incisivorum.

Fig. 3. Maxilla inferior tertii speciminis [eiusdem animalis. Duo dentes

incisivi minimi conspiciuntur.

Fig. 4. Maxilla inferior eiusdem speciei. Quartum hoc specimen dicitur pro-

venisse e Guinea. Vestigia tantum obscura alveorum in marg-ine anteriori ma-

xillae supersunt.

Omnes hae icones ad dimidiam magnitudinem redactae sunt.

Voi. xix. p. i. 23
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Tab. XIX.

Duo icrc anni sunt, cx quo clarissinms zoologus J. F. Brandt,

Academicus Pclropolitanus, species gcneris Ilystricis L., quae in

Musco Zoologico Academiae Iinpcrialis adsunt, reccnsuit et iconibus

illuslravit. *) Ailinnare non dubitamus has disquisitioncs viri cele-

bcrrimi, cuin iis quas debcmus F. Cuvicrio, plurimum ad cognitio-

ncm horum glirium contulissc. Id tamcn dolemus non posse nos

assentirc characteri, quo ad distinguendas spccics Amcricanas ab

Ilystricibus orbis terrarum vetcris, Philoyaeis ab ipso appcllatis, usus

cst auctor clarissimus e dentium molarium radicibus dcsumto; in his

cnim simplicea esse aut tantum tuberculis ad apiccm, radicularum ru-

dimentis, praeditos, in Amcricanis vcro speciebus, quas Philodendras

vocal, radiccs duas, trcs aut quatuor adesse testatur. **)

Ipse in hanc rcm inquirens primo loco cranium Hystricis cri~

stotae invcstiga^ i.

ln supcriori maxilla molaris primus (Fig. 1. «) quatuor radices

habet; duae externac ct duae internae inter sc basi cohacrent, magis

tamcn intcrnac, ita ut hic dens excurrat in compressam veluti apo-

*) Mfiiiuiiii/iiiiii r.riiliroriiiii novorwn rcl minus ritc roipiitonim jf/usei Acadcmici Dcscriptio-

nrs ii Ironrs. Petropoli 1835. 4.

**) Cf. etiam Bemerfgtngen Uber die Differenxen im Schddel- und Zahnbau zwischen den

Sturlirlsrliii rim ,i ilrr iillrn iunl iiriirn Wrll. foni Ariiilrini/;rr l)r. lirillldt ill St. Pc-

tertburo. — MUlIer drchiv fBr Anutoniie, Physiologie ete. 1835. s. 548—551.
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physin furcatam, quam etiam tamquam unam radicem apice bifidam

possumus considerare; tum trirhizus molaris dici poterit. Anteriores

radices crassiores et longiores altius adscendunt; posteriores breviores

sunt et magis acutae. Alveolus quatuor monstrat cavitates in angulis

trapezii positas ad recipiendas illas radices inservientes (Fig. 2. a).

Secundus rnolaris (Fig.l.fe) longiorem radicem habet, incurvam, in-

tus convexam, indivisam, apice tantum tuberculis instructam, radi-

cularum rudimentis. Altius adscendit parte interna et posteriori, ubi

apice foramen obfert angustum, transversum; tria alia tubercula ad

latus externum adsunt e quibus duo minora foramine ovali termi-

nantur. Alveolus profundus (Fig. 2. b) his tuberculis respondentes

obfert excavationes. MoJaris tertius (Fig. 1. c) radicem obfert fere

similem cylindricam, indivisam, ad cuius finem tria foramina con-

spiciuntur. Quartus denique molaris (Fig.2.</), alveolo adhuc con-

tentus, non evolutus erat.

In maxilla inferiori primus molaris (Fig.3.a) trirhizus est. An-

terior radix una, posteriores duae sunt. Posterior interna, acuta,

omnium minima est; posterior externa crassior, conica obtusa; ante-

rior oblique antrorsum decurrit, compressa est, obtusa, omnium

maxima. Molaris secundus (Fig.3.6) in quatuor excurrit radices tu-

bulosas, apice apertas, in quadrangulum positas; longissima est radix

externa posterior. Molaris tertius (Fig.3.c) cylindricam et longam

radicem obfert, quae apice externo posteriori iterum altius adscendit.

Hic quatuor radicum tubulosarum rudimenta adsunt sed tria tantum

foramina, confluentibus duarum posteriorum radicularum aperturis

in unam, medio constrictam et numeri 8 formam referentem. Quartus

molaris uti in superiori maxilla adhuc latebat et coronam tantum-

modo formatam, nulla adhuc radice, ostendebat. Ceterum alveoli

trium molarium anteriorum cavitates monstrabant recipiendis radici-

bus adaptatas; tres profundas anterior, quatuor duo sequentes.
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Cranium crat ;i condvlis occipitalibus utsqae ad marginem ante-

riorem dentium mcisivorum maxillae suporioris 0,123 longum (mon-

sura metri), el igitur, quemadmodum uotae quoque ostcologicao

doccbant, adulti fere animalis. *)

Dcin cliam in aliani speciem Hystricis inquisivi quac ad Philo-

gaeas Brandtii pertinet, i. c. ad typum hcmisphacrii orientalis;

Acanlhion lavanicum volo, quo in animali ca, quac in Hystrice cri-

rtata videram, cbmprobata csse obscrvavi. Trirbizus molaris primus

superior videbatur, non divisa radice interna ad apicem; quartus

tcrlio lcrc similis, sccundus vcro ac tcrlius conveniebant cum secundo

et tcrtio Hystricis cristatae. In inferiori maxilla primus molaris tri-

bus radicibus instructus erat, eiusdem formae ac in Hystriee cristata,

in sccundo, tcrtio et quarto ovlindrica radix erat, apice quatuor tu-

berculis aportis instruota. Cf. Fig. 4.

In Hystrice prehensili} quae specicsArnericana ad Philodcndras

pertiuet, radices molarium longe brcviores essc vidi et omnes perie-

ctas. Superioribus molaribus omnibus tres sunt radices, interna

maiori, elongata, duobus cxternis obtuse conicis; hinc alveoli hanc

ibrmam obierunt omnes §n. In inferiori maxilla dens molaris pri-

mus duabus radioibus, anteriori ct postcriori, praeditus est; in secundo

molari tres radiocs adsunt, duae antcriorcs, una postcrior lata; qua-

tuor radices liabol, quadrati fbrmam dosoribcntes, dens tertius; quar-

tus, poslioo angustior, tres tantum habct radices, in triangulo dispo-

sitas, duas anteriorcs, unam postcriorein. Ilaec quac ipse vidi omnino

conveniunt cum descriptione dentium lnolarium in Philodcndris,

quam dedit Cl. Brandt; tanlummodo in maxilla infcriori sccundum

quoque molarem tetrarhizum dioit c radicis posterioris divisione, quod,

•; Cf. tiKiisn r.n-. <
1

1 1 ; s. di-.lit l)a ii lir n l oii , llisl. niil. (jriivr. vl jxirlir. Tom. XII. |>. 415

ed. Parii. 4. 17G4).
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cum latior sit duabus anterioribus radicibus, in multis craniis obti-

nere facile potest.

Omnis rneo iudicio differentia molarium quoad radices huc re-

dit, in Philogaeis has partes serius formari, citius in Philodendris. *)

Hoc docere videtur comparatio primi dentis molaris cum sequentibus

in Hystrice cristata et Acanthione Iavanico. Dein dentes longiores

sunt altiusque in maxillis adscendunt, profundioribus alveolis con-

tenti in Philogaeis. Tandem dens molaris primus superioris maxillae

quatuor plerumque radices obfert in Philogaeis, tres radices sunt in

hoc uti in reliquis molaribus superioris maxillae in Philodcndris.

Addere hoc loco debeo, a cl. Brandtio tamquam characterem

fuisse propositum maxillae inferioris angulum in processum, postror-

sum decurrentem, productum, quo processu carerent Philogaeae.

In Hystrice quidem cristata hoc obtinet, sed in Acanthione Iavanico,

cuius speciei crania tria comparavi, revera processus adest, processui,

qui in Hystrice prehensili conspicitur, satis similis (vide Fig. 4).

Optimus vero ille character mihi videtur, qui a diverso situ orbitarum

petitur. In Philogaeis processus orbitalis contra dentem tertium mo-

larem obvius, in Philodendris supra dentem molarem primum situs

est, quemadmodum recte adnotavit clariss. auctor.

Iconum Tabulae XIX. explicatio.

Fig. 1.2. 3. Hystricis cristatae dentes molares et alveoli.

Fig. 1. Dentes molares superiores tres primi.

Fig. 2. Cranii pars ab inferiori, ut conspicianlur alveoli extractis den-

tibus (a, b, c). d. Dens molaris quartus nondum evolutus.

Fig. 3. Dentes molares inferiores tres primi.

*) Iam Cuvi erius de Gliribus herbivoris dixit dentes molares sero radices agere: „Les dents ne

„se divisent que fort tard en racines, et meme il y a des especes oii cette division paroit

„nejamais arriver." Rech. sur les Ossem fossiles , 3ieme edit. Tom. V. 1. p. 4.
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Fisj. i. Maxilhu- inferioris pars, denudatis dentium qnatuor molarium radi*

cibus, ex (canthiom lavanico. Punctorum series indicat fbrmam partas ablatae ;

i proceasus postrorsum directus, acutusj incurvus, io quem excurrit nuuriUae

SDgUluS.

Omnes dentes snnl deztri lateris; naturali magnitudine delineati sunt ct al>

externo latere conspiciuntur.

A 11 ootati 0. In Acanthionc Iavanico, cuius cranium dclincavimus, pri-

mus molaris dcns lacteus fuisse videlur; nam cavitas suh illo dente

rudimentum novi dentis continebat. Hoc notatu dignum mihi vi-

detur, cum in glirihus ceteroquin tam cilo elahi dentcs lactci vidc-

antur. Primum tantum in Hystricihus molarem mutari credii

Cuvierius, tres posleriores esse permancntcs, quod mihi valde

probabile videtur.
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10.
»E OEtfERIBUS PMOCYJVE ET WJLSITjI Storr,

ARCTIUS ItfTER SE COJVHJafGEWDIlS.

Tab. XX.

Dubitari nequit dentes praebere optimas ad distinguenda mam-

malium genera notas. Nec tamen qui a dentium forma et numero

desumuntur characteres in omnibus mammalium ordinibus eiusdem

ponderis sunt. In Ruminantibus v. c. aliis characteribus ad definien-

da genera contentos nos esse oportet, aut omnia, excepto Cameli

genere Linnaeano, uno eodemque genere coninngere debebimus.

In Ferarum vero ordine ad stabilienda genera dentium characteribus

plurimum tribuunt zoologi, praesertim postquam accuratius dentium

molarium formas descripsit peritissimus F. Cuvier (Ann. dn Mus.

X. p. 105— 129. Des dents des mammiferes, Paris et Strasbourg

1825. 8.). Confirmatur, ni fallor, hac observatione canon, a Lin-

naeo in botanicis propositus: Quae in uno genere ad genus stabi-

liendum valentj minime id in altero necessario praestant. (Phil.

bot. 169.)

Praeeunte Storrio, *) zoologi recentiores duo genera admittunt,

quae Nasua et Procyon vocantur. Haec antea cum Viverris et Ursis

coniunxerat Linnaeus. Ita vero inter se conveniunt, ut vix diversa

esse credam; nec dubito quin iam coniunxissent zoologi, si Lin-

naeus, quemadmodum Brissonius, Nasuam inter Ursos nec inter

*) Doleo me non inspicere potuisse viri merilissimi Prodromum methodi Mammalium (Tuebin-

gae 1780).
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Viverraa posuisset [nde Pactum est, ut quideiu ab Ursi gcnerc

I rsiini lotorem el a \ iverrino genere IVasuam et Naricam aeparave-

rint, dod vero uno eodemque genere coniunxerint tam allinia ani-

malia. Dentes saltem molarea nnllnm discrimea obferunt nisi quod

tuberculati latiorem coronam in Proeyne obfcrant. *) Vitae gcncre

quoque ac moribus conveniunt; fructibus, ovis, avibusque vescun-

tur; arborcs scandunt rel.

Notae nnllis limitibus circumscriptae ad genera distinguenda

uon valcnt. lta cauda longior Nasuam distinguere non potcst, narn

bac in re admodum cjuoque differunt species gencris Fclis. Nasus

in proboscidem mobilem productus pedesque semipahnati ad desi-

gnandum subgcnus omnino adbiberi possunt, ncquc subgenera duo

bic admittcrc dubitamus.

Si vero magis placct distincta duo rctinerc gcncra, id saltcm

dandum crit mibi, bacc genera in naturali melhodo, nullo alio ge-

ncrc inlerposito, collocanda esse. Ita Illigerus aliique plurimi,

fecerunt, ita quoque Cuvierius in prima cditione Regni animalis,

quem naturalem ordincm in altera editione turbavit, genera Ailurum

et Iclidcm inter Procyncm et Nasuam collocando.

*) Hanc ol> causani el iani siinul dc ulriusque gcneris rlentibus loculus est corlem capite

1. (Juvicr.
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Tabulae XX. explicatio.

Fig\ 1. Cranium Nasuae.

Fig\ 2. Cranium Procynis cancrivori.

Nasuae cranium maxilla et facie longioribus praesertim distinguitur.

Orbita magis postrorsum sita est. Foramen infraorbitale ante marginem inferio-

rem orbitae, in Procyne fere sub margine situm est. Procyon praeterea cliffert

osse zygomatico longiori et ossibus intermaxillaribus altius iuxta ossa nasi adscen-

dentibus. Procyon Lotor distinguitur ossibus intermaxillaribus ad os frontis usque

adscendentibus. Hac in re medium locum inter Lotorem et inter Nasuas tenet

Procyon cancrivorus , cuius cranium exhibuimus.

Fig\ 3. Dentes maxillae inferioris dextri lateris Procynis cancrivori.

Fig\ 4. Dentes maxillae inferioris dextri lateris Nasuae.

Fig. 5. Dentes maxillae superioris sinistri lateris Procynis cancrivori.

Fig*. 6. Dentes maxillae superioris sinistri lateris Nasuae.

Dentes iam descripsit accurate F. Cuvier (Des dents des mammiferes,

p. 106—108). Sunt molares spurii supra utroque in latere tres, dein sequitur

dens lacerans, tum duo tuberculati j infra sunt quatuor molares spurii, dein dens

lacerans et pone hunc sequitur unus dens tuberculatus. Monendum est dentem

lacerantem magis cum tuberculato dente convenire. Ceterum icon Cuvierii

e Procyne desumta est, quemadmodum comparatio ipsius tabulae 36 cum figuris

nostris 3 et 4 satis docet. Omnes nostrae icones magnitudine naturali depi-

ctae sunt.

Vol.xix. P.i. 24
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Unter den verschiedenen Classen der vorweltlichen Thiere man-

gelt bei keiner so sehr eine genauere Bestimmung der einzelnen Ar-

ten, wie bei der Classe der Insecten, und doch ist es gerade diese

Classe, welche an Mannigfaltigkeit der Formen und der Functionen

der einzelnen Organe alle iibrigen ubertrifft und welche auf die Exi-

stenz der hoher organisirten Thiere und eines grossen Theils der

Pflanzen einen entscheidenden Einfluss ausiibt. Man darf wohl an-

nehmen, dass da, wo die ersten Spnren insectenfressender Saugthiere

und Vogel, so wie phanerogame Pflanzen sich finden, auch das Da-

sein einer Insectenwelt vorauszusetzen ist. Jedoch erscheinen die-

selben in den Gesteinschichten spater, als man darnach glauben sollte,

und bis jetzt mochte die Oolithformation die alteste seyn, in welcher

sie mit Sicherheit nachgewiesen sind, wahrend die ihnen verwand-

ten Cruster zahlreiche Reprasentanten in der Familie der Trilobiten

bereits in der Grauwacke und im altern Kalksteine, und die Arach-

niden wenigstens einen Reprasentanten in dem Cyclophthalmiis se~

nior (Verhandl. der Gesellsch. des vaterl. Museums in Bohmen, vom

Jahre 1836. S. 35. tab. 1.) aus der Steinkohlenformation von Chomle

in der Herrschaft Radnic in Bohmen besitzen. *) Die angeblichen

*) Buckland (Geology and Mineralogy. Lond. 1836) bildet auf Tab. 46 c. Fig. 1. 2. zwei

Insecten, welcbe er fur Curculioniden halt, aus den Eisensteinknollen der Steinkohlenformation

von Coalbrook -Dale ab. Fig. 1. scheint jedoch eher zu den Crustern oder Arachniden zu

gehoren; Fig. 2. mochte aber ein Kafer, wiewohl kaum ein Brachycerus sejn. Die Exem-

plare sind zu undeutlich, um zu entscheiden.
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[nsectenversteinerungen aua dem Lias und dem Frankenberger

Schiefer stammen bochst wahrscheinlich nicht von Insecten, nnd in

auagezeichneten Seewasserformationen mochten iiberhaupt sehwerlich

Insecten sich linden, da, meines Wisscns, die Scc kcin cinziges In-

secl ernahrt, und nur einige Gattungen und Arten, wie Pogonus

faus der Familie der Carabieinen), Halobates (aus der Familie der

Wasserlaufer, Hydrodronuci), noch cinigc Arten von Kafern und

cinigc Fliegen an die Nahe dcs Meerwassers gebundcn sind.

Man diirfle viellcicht ain Icichtesten das Dascin der Insecten in

altern Formationen nacbzuweisen vermogen, wenn nian die Hdlzer

und Blatter dcr Phytolithen beobachtcte, und untersuchte, ob sich

bei ihnen nicht Zersiorungen fanden, welchc durch Insectenfrass

verursacht sind. Untcr dcn llolzopalcn der rhcinischcn Braunkoh-

lenformation und den Holzsteinen des Quadersandstcines von Bunz-

lau in Schlcsien sind mir mehrcre Beispicle vorgekommcn, in denen

dic Bohrgange von Ilolzinsecten sichtbar waren, aber wcder in den

Ifolzsteinen des Rothliegcnden, noch in den Phytolithen der Grau-

waekc und der Stcinkohlcnformation sind mir bis jetzt ahnliche Er-

schcinungen bemcrklich geworden. Zwar liefern die Verhandlun-

gen dcr Gesellschaft dcs vatcrlandischen Museums in Bohmen vom

Jahrc 1836 Bcschreibung und Abbildung minirter und angefressener

Blaltcr einer Flabcllaria aus der Steinkohlenformation, aber da nicht

Insecten allein, sondcrn auch Schncckcn ahnlichc Zcrstorungen her-

vorzubringen vermogen, so mochte dicses bis jetzt ganz allein ste-

Iiende Beispiel das Vorhandcnscin von Insecten in jener Pcriode

kauni hinreicbend beweiscn.

Aus eignerAnsicht kcnnc ich bis jetzt nur Insecten ausdein Jura-

kalkskin, der Braiinkohlenlormation, dem Bcrnstcinc und dcm

Susswasserkalksteine von Oeningen und Aix in Provencc. Die In-

sectcn dcr Braunkohlc von Bod und Arzbcrg am Sicbcngcbirge, so
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vvie die aus der Braunkohle im Baireuthischen, welche ich in mei-

nem Insectorum protogaeae specimen (Halae 1837) bekannt machte,

haben Aehnlichkeit mit den Insecten unserer Zone, und schliessen

an mancheArten des nordlichen Europa's und Nordamerica's so nahe

an, dass es schwer halt, Artunterschiede aufzufinden. Doch kom-

men auch einige fremdartige Gestalten vor, die zwar nicht an tropi-

sche Formen erinnern, aber doch ein besonderes Ansehen haben.

Insectenabdriicke, welche ich in der Braunkohle von LFznach sah,

waren viel zu vvenig deutlich, um eine genauere Bestimmung zu er-

lauben. Aus dem Oeninger Siisswasserkalksteine sah ich eine Bu-

pestris in der Sammlung des Herrn Sack, welche von der Buprestis

carbonum der Braunkohle wenig verschieden seyn diirfte, und ein

paar Versteinerungen von Larven von Libellen, welche keine ge-

nauere Deutung zulassen. Die Bernstein-Insecten, uber vvelche vvir

jetzt von Berendt in Danzig ein grosseres Werk zu erwarten ha-

ben, kommen im Allgemeinen zwar auch den jetzigen Insecten

Deutschlands und Nordamerica's nahe, doch finden sich viele darun-

ter, deren Formen sich mehr an tropische Formen anschliessen, doch

aber einem mehr gemassigten Klima angepasst gewesen zu sejn

scheinen, da sie durch verhaltnissmassig geringere Grosse von den

jetzigen Tropenbewohnern abweichen. Viele dieser Bernstein-In-

secten besitzen ausgespreizte Beine und aufgerichtete Fliigel, man
sieht, dass sie auf ahnliche Weise in Harz eingehullt wurden, wie

man jetzt in Kieferwaldern Insecten auf das weiche Harz anfliegen,

daran kleben bleiben, und von neuen Lagen von Harz iiberdeckt

werden sieht. Bei vielen aber, wie auch Burmeister (Handb. der

Entomol. l.Bd. S.634) bemerkt, sind manche Korpertheile wie mit

Schimmel bedeckt, und sie konnen nur nach ihrem Tode in den

Bernstein eingehiillt worden seyn. Auch finden sich sehr haufig

Verstiimmelungen einzelner Glieder, oder ganzlicher Mangel dersel-
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ben, bo vt Le Ferner mehrere Individuen in einem Stiicke so mit cin-

nander verwirrt und gemengt, dass man cinc andere Einhiillungs-

weise vorauazusetzen geneigt wird. Das Vorkommcn einer Nepa,

das Berendt (Burmeister a. a. 0. S.638) beobachtete, spricht

gleichfalls fiir eine verschiedene Einhiillungsart.

Dic Insecten des bituminosen Mcrgcls von Aix in dcr Provence,

von denen Marcel dc Scrrcs (Annal. des seiences nat. TomeXV.

p.984 und Geofjn. des terr. tertiair. 1820. p.221) Nachrichten

milthcilt, schlicssen noch naher an die Insecten der jetzigen Welt

und an die jener Gcgend an, so dass Marcel de Scrres mchrere

iur vollig gleich halt. Was ich sclbst bis jetzt davon in Originalen

oder in Abbildungen sah, bcrcchtigt mich aber doch zu der Vermu-

thung, dass nur sehr ucnigc odcr gar keine der dort sich findcnden

Artcn vollig gleich mit den gegenwartig lchenden Arten seyn moch-

tcn. Es ist jedem Enlomologen bekannt, welche Miihe es oft kostet,

unterschcidendc Merkmalc an lebendcn Artcn, vvo doch Farbe, Be-

haarung, Glanz und andcrc dic Unterscheidung erlcichtcrnde Kenn-

zeichcn beobachtbar sind, wclche dcn Verstcinerungcn ichlen, aui-

zulinden, und daher bleibt es immer sehr gewagt, die vollige Gleich-

heit eincs Insectes diescs Mcrgels mit einem noch lcbenden Insect

anzunehmen. Fiuden sich abcr noch ganz iiberwiegende Unterschiede

bei dcn mcistcn Artcn, so mochtc man den Mangel dcr Unterschiede

bei cinzclncn Artcn nicht ohnc Grund in dcr Schwierigkeit ihrer

Beobachtung suchen.

Von den Insecten des Jurakalksteines hat man bis jetzt meines

Wissens nur Beispicle von Solcnhofen und Stonesiicld. Von lctzte-

rem Orte sah ich ein Deckschild eines Prionus, ahnlich dcm Deck-

schilde dcs Prionus depsarius, \\\ der akademischen Sammlung von

Bonn; andereVersteinerungen von Kafern daher erwalmcn Concy-

bcar und Phillips fOutl. of the Gcol. of Entjland and Walcs.
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Vol.I. p.206)y Constant Prevost (Annal. des scienc. nat. IV.

tab. 17) und Buckland (Geology and Mineralogxj, tab.46c.
fig.

4— 9), iiber vvelche ich rair, wegen Mangel naherer Kenntniss der-

selben, kein Urtheil erlaube. ,s:

Ueber die Insecten von Solenhofen ist bisher sehr wenig bekannt

geworden. Walch in seiner Bearbeitung des Knorr'schen Wer-

kes erwahnt der bei Solenhofen und Eichstedt gefundenen Insecten

ohne bestimmte Bezeichnung und auch v. Schlotheim fiihrt (Ver-

steinerungskunde S. 42) nur eine Sphinx, einen Kafer und eine

Schlupfwespe ohne genauere Beschreibung von daher auf. DieSphinx,

welche man Sphinx Schrbteri nennen konnte, ist abgebildet in

Schroter's Literatur lr Theil, Taf. 3. Fig. 16. Den Abdruck eines

ahnlichen Thieres, wahrscheinlich derselben Art, besitzt auch die

Munster'sche Sammlung, er ist aber undeutlich, die Fliigel sind

nur halb geoffnet, der Kopf durch Nachhiilfe mit dem Meisel un-

kenntlich geworden, und eine Beschreibung und Abbildung dessel-

ben daher nicht rathsam. Parkinson (introd. to the stud. of foss.

org. rem. p.267) giebt eine kurze Beschreibung eines kaferartigen

Geschopfes aus den Schiefern von Pappenheim und Oeningen, wel-

che man sonst fiir gleichartig hielt, die ich auf keine der bisher mir

bekannt gewordenen Arten beziehen kann und die wahrscheinlich auf

ein Insect aus den weit jiingern Oeninger Kalkschiefern passt. Graf

Miinster hat ein kurzesVerzeichniss der Solenhofer Insecten seiner

Sammlung (in Keferstein's geognost. Deutschl. V. S.278) bekannt

gemacht, das seine Erganzung in der nachstehenden Abhandlung

finden wird.

Ein Besuch bei dem Herrn Grafen Miinster in Baireuth ver-

schaffte mir Gelegenheit, die in seiner Sammlung befindlichen ver-

steinerten Insecten von Solenhofen zu sehen, und erfreut von ihrer

Deutlichkeit und Schonheit, erlaubte ich mir die Bitte, sie bekannt

Voi. xix. p. i. 25
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machen zu diirlcn. Mit der oberans Ireundlichen Willfahrigkeit,

voo weicheft Herr Graf Miinstcr schon so vielen Naturlbrschern

Bevreise gegeben hat, entsprach derselbe meiner Bitte, und iiber-

Miulcic inir dieselben, uui sie uiit Vergleichung tneiner Iusecten-

sammlung untensnchen zu konnen, und ich lege hier die Resultate

meinec Arbeil vor.

Ein allgeuieiner Ueberblick tlieser Insccten zcigt, dass wir es

vorziii;.s\\eise uiit Siisswasscr-Gcschbpien, odcr doch mit solchen zu

thuu hahcn, welche in dcr Nahc siisscr Gcwasscr lcben; denn selbst

diejenigen, wie Loeusta, Scarabacus, Bombus, dercn Existcnz nicht

au die Nahe des Wassers gcbunden ist, halten sieh doch auch haufig

in seiner Nabe auf. Dies ist insofern von besonderem Interesse, als

die iibrigen beiSolenhoicn vorkonnnendcn Verstcincrungcn bei vvei-

tcni ztun grossten Theile von Seegcschbpien stannnen, (Miinstcr in

Kel'crstein's Teutschl. gcogn. geol. dargcst. 5ten Bandes otes Ileft,

(S. 579) und nur wenige Flussgeschbpie bcobachtet worden sind.

liclostomum und i\cpa sind abcr sehr sellen Flussbewohner, sondern

lcbcn als Larvcn und ini vollkommenen Zustande hauptsachlich in

Teichcn und andern stehcnden siisscn Gewassern. Es bleibt daher

zu untcrsuchcn, ob dic Insccten bei Solcnhoien in einer besondern

Schieht licgen. Auf allen Platten fiudc ich, ausser einigen Spuren

von kleinen Ophiuriten, wclche ich jedoeh nicht cinmal mit Be-

stimmtheit als soiche ansprechen mag, kcincn Seekorper.

\ ergleichi man die beschricbcnen Insectcn mit dcnen der ge-

genwartigen Wclt, so erkcnnt man schr bald ihrc Verschiedenhei-

ten, iiiicl neben mehreren jetzt noch vorhandenen Forincn aucli sol-

chc, welche jetzt ganzlich ichlen, oder Mittelgestalten zvvischen ver-

sohiedenen Gattungen bilden, wie Chresmoda, und die zu Apis und

Searabaeus gebrachten Aricn. Kigentlich uropische Formen sind

kainn \orhandcn, dcnn dic Gallungcn Poecilloptcra oder Ilicania



die versteinerten Insecten Solenhqfens. 195

und Belostomum steigen doch auch jetzt bis zum SOsten Grade nord-

licher Breite und weiter herauf, aber eben diese Formen, so wie die

betrachtliche Grosse der Locusta speciosa, Nepa primordialis, Py-

golampis gigantea u. a. machen es doch sehr wahrscheinlich, dass sie

Bewohner eines warmen Landstrichs waren, und in einer Tempe-

ratur lebten, die der des siidlichen Europa's oder nordlichen Africa's

ziemlich gleich kam. Ich kann mich bei ihrer Betrachtung kaum
der Riickerinnerung an einen Besuch des ohnweit des Meeres bei

Zara in Dalmatien befindlichen Boccagnazza-See's erwehren, an des-

sen Ufern die Libellen schwarmten, die Mantiden wandelten und

die Locusten herumhiipften. Aehnlich mogen die Lebensbedingun-

gen dieser Insecten gewesen seyn, bevor sie das Meer iiberdeckte.

So viel scheint gewiss: diese Insecten stammen aus einem warmeren

Klima, als die Insecten des Bernsteins und der Braunkohle, und auch

ihre Formen sind abweichender von den Formen der gegenwartigen

Welt, als wir sie bei jenen Insecten treffen.

Verhaltnissmassig haben alle diese Thiere durch den Druck we-

niger Verstummelungen und Verdriickungen erlitten, als man bei

den Insecten der Braunkohle bemerkt. Sie scheinen auch nicht

lebendig begraben zu seyn, sondern waren wohl vorher abgestorben,

da sie ihre Glieder so tragen, wie man sie bei abgestorbenen Insec-

ten, welche bei dem Tode die Freiheit hatten, ihre Fliigel und Beine

in eine natiirliche Lage zu bringen, beobachtet. So liegen die Lo-

custarien mit geschlossenen, die Libellen mit offenen Fliigeln. Aber

lange Zeit kann zwischen ihrem Tode und ihrer Einhiillung in das

Gestein nicht verflossen seyn, da man sonst mehrere Spuren von

Verletzungen finden wiirde. Zwar zeigen die Lamia, Nepa und

mehrere allerdings, dass ihnen einzelne Glieder ganz oder theilweise

iehlen, aber dies mag zum Theil wohl davon herriihren, dass die

Masse ganz von dem Steine aufgenommen wurde und ihre Form
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niehl /uriickliess, ziini Theil aueh wohl davon, dass dicse Theile noch

im Gesteine ateoken , und nur auf der Schieferflache nicht entblosst

>ind. Dic zarten Fuhler der hocmsta prisea, dic so lcicht sicTi ablo-

sendcn Hinterbeine der Locnsiaricn iiberhaupt, die diinncn Beine

der Pygolampis gigantea hatten sicb unmoglich so unverleizL erhal-

iiii konnen, waren dicse Thicre nach ihrem Tode langcre Zeit dcr

Einwirkung der Aiuiospliarc oder cincm wciten Transport ausgesetzt

gewesen.

Einc bcsondcre Beachtung vcrdicnt der rothe Anflng, wclcher

dic Scliichlnngsllaclic, anl' wclcher die Versteincrungen liegen und

dcr wahrscheinlich von rothcm Eiscnocker hcrstammt, ubcrzieht und

das todlc Inscct iiberzogen gehabt zu hahcn scheint. Dicjenigcn

Thcile, wclchc man im Abdrnckc sicht, sind gewohnlich ganz damit

bcdcckt, nnd es lassen sich dann biswcilen die feinstcn Organc und

Sculpturcn erkennen, so, dass man glanbcn mochtc, es habe eine

Verwandlnng dcr hornigcn Thcile in dicse rothe Masse stattgcfunden

und sich von da aus auf dcr Schicferflachc weiter verbreitet. Be-

trachtct man dic Gcgcnplatte, welehe das wirkliche Insect vcrstei-

nerl und erhabcn enthalt, so sind die Organe nur an den Seiten mit

dend rolhcn Anflugc eingcfasst, und die Vertiefungen finden sich als

rothc '/a iclinungen, so dass man die Vcrstcinerung sclbst beinahe

als Stcinkern betrachten kann, dessen lliillc in dcm Abdrucke sitzen

gcblicbcn ist. Es gcben daher die Abdriicke in dcr Rcgel ein schar-

fer begrenztes IJild, als die wirklichen Vcrstcinerungen. Auch zeich-

nct sich die Gberflache dcr wirklichen Vcrstcinerungcn durch eine

vicl hellere, sogar wcisse Farbe von dem Kalksteine aus, in dem sie

liegen; Bie bal fiasl ganz dieselbe Farbe, welche der hell isabcllgclbe

Kaikschiefer in seinem E*ulver ocler in scincm Striche zeigt, und wird

mit dcm Mcisscl nachgeholfen, uin manche Organe dcullicher bloss

zu legen, so fallt cs dann oft schwer zu beurlhcilcn, was der Natur
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und was dem Meissel angehbrt. Die Stellen, welche raan als Augen

annehmen kann, sind meistens durch ein Kornchen Kalkspath aus-

gefiillt. Man findet bei mehreren Versteinerungen des Solenhofer

Kalksteines ahnliche Verhaltnisse des rothen Anfluges, doch nicht

allgemein. Wie verschieden aber bisweilen sich die Versteinerung

von dem Abdrucke darstellt, davon giebt Taf. XXII. Fig. 10. ein

auffallendes Beispiel.

Die Figuren sind alle, mit Ausnahme von Fig. 8. und 14. a. in

natiirlicher Grosse entworfen, und so weit es thunlich, ihre Umrisse

durch Strohpapier aufgenommen. Was in ihnen nicht deutlich ge-

nug erscheint, ist auch in der Natur nicht deutlich, und man muss

vorsichtig seyn, um nicht Begrenzungen hervorzuheben, die im
Steine selbst verwischt sind.

Die bestimmten Insectenversteinerungen des Solenhofer Kalk-

steins sind nun bis jetzt:

Scarabaeides deperditus Germ. Fig. 17.

Cerambycinus dubius Miinst. Fig. 9.

Chresmoda obscura Miinst. Fig. 4.

Locusta speciosa Miinst. Fig. 1. 2.

Locusta prisca Miinst. Fig. 3.

Aeschna Milnsteri Germ. Fig. 12.

Aeschna gigantea Miinst. Fig. 13. 14.

Libellula longialata Miinst. Fig. 15.

Agrion Latreillei Miinst. Fig. 16.

Apiaria antiqua Miinst. Fig. 10.

Sphinx Schroteri Schloth.

Ricania hospes Germ. Fig. 18.

Ditomoptera dubia Germ. Fig. 5.

Belostomum elongatum Germ. Fig. 6.

Nepa primordialis Miinst, Fig. 7.



Pygeitunpis gigatUea Miinsl. Lig. 8.

Sciuru jn/scu .Miinst. Fig. 11.

)/ttsctt litliophilu (lcrm. Fig. 19.

Wjovusta speciosa Miinst.

Taf. XXI. Fiy. 1 und 2.

Das vorliegende Exemplar ist grosstentheils erhaben aul' dcar

IMalte, nnr die Fliigel, so wie die Vorderbeine und Fiihler scheinen

Abdnick zu seyn.

\\ ir baben es hier mit einem Thierc zu thun, das offenbar un-

ter die Locustarien gehort, und der Gattuug Declieus Serv. ani nach-

sten stcht, ubcr mit Sichcrhcit nicht dazu gezahlt wcrden kann, da

inanchc entscbeidende Kcnnzeichen nicht sichtbar werdcn. Das

Exemplar hat wahrscheinlich ursj)riinglich auf dem Riicken gelegen,

ist aber durch den Druck schiei' gcdriickt, wodurch dic Theile etwas

vcrschoben wordcn sind.

Dic Fiihler, von dcnen einer vollstandig vorhanden ist, von dem

andern nur Spuren sich zeigen, sind verhultnissmassig ziemlich dick,

nnd hattcn wenigstens die Lange des Korpers. Der Kopf zcichnct

sich dnrch grosse gewolhte Augen aus, dercn Umriss dnrch einen

krcisiormigcn Eindruck zicmlich scharf bezeichnct ist. Die Vorder-

beinc scheinen zerquetscht zu seyn, oder wenigstens sind ihrc Tar-

sen zuruckgelegt und abgcrissen, so dass sie neb(m der Schiene und

mit ilir ziemlich parallel IiegenJ Wenn a das linke, a das recfate

Vorderbein isl, so sind die wcissen, gar nicht erhabcnen Linien un-

ter wahrschcinlich Mxlrnckc dcr Tarscn. Spurcn von Stacheln

oder Dorncn werden wddenan ihncn, noch an dcn iihrigen Schie-

ncn sichtbar. Das Linke Mittelbein b zeigt an dcr Spitze bei * eben-
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falls die Spur des Abdrucks einer abgebrochenen, riickwarts liegen-

den Tarse. Das rechte Mittelbein p hat eine anf der Aussenseite et-

vvas eingebogene Schiene. Das linke Hinterbein g wird am Schen-

kel von dem Legestachel bedeckt, wahrend die Schiene in der Mitte

den Legestachel wieder bedeckt. Der Schenkel zeigt sich in der

Mitte der Lange nach flach ausgehohlt, die Schiene an der Wurzel

etwas gebogen. Fiir den Abdruck des rechten Hinterschenkels halte

ich die Langsaushohlung y und die Furche c auf dem Fliigel fiir den

Abdruck der Schiene. Zweifelhaft bleibt mir der elliptische Ein-

druck d, den ich fiir nichts als eine zerdriickte Seitenplatte des hin-

tern Brustringes halten kann. Der Legestachel e besitzt ungefahr die

Lange des Hinterleibes und ist schwach gekriimmt.

Die Fliigel sind durch den Druck aus ihrer natiirlichen Lage

gekommen, und ihr Aderverlauf, der durch graue Zeichnungen an-

gedeutet wird, weicht von allen mir bekannten Locustarien ab. Von

den Deckschilden wird nur das eine f sichtbar, welches durch eine

starke Hauptader, deren Fortsetzung auch noch in dem Fliigel, da,

wo er dasselbe bedeckt, sichtbar bleibt, der Lange nach getheilt wird.

Die Hinterfliigel waren langer und weit grosser und breiter als die

Deckschilde, besassen starke Langsadern, die sich nach dein Hinter-

rande zu mehrmals gabelten, und am Hinterrande selbst ziemlich

dicht neben einander ausliefen. Es scheint nur eine oder zvvei

Hauptadern gegeben zu haben, die von der Wurzel ausgingen, von

welcher sammtliche Adern als abgehende Aeste zu betrachten sind,

wahrend bei den jetzigen Locusten fast alle Adern excentrisch von

der Wurzel ablaufen. Ob Queradern vorhanden waren, lasst sich

nicht beurtheilen, wenigstens werden in dem Abdrucke keine sicht-

bar. Nur der linke Hinterfliigel l hat seine naturliche Lage und wir

haben es mit dem Abdruck der Oberseite zu thun, wahrend der

rechte Hinterfliigel l wie umgeknickt erscheint, und mit seinem
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anlegt

Ficur 2. "ichi deo Abdruck einer mannlichen Locusta, au wel-

cbem die Einscbnitic dvs llintcrlcibcs deutlicfa zu schen sind, und

welcher vrahrecheinlkh von dem Mannchcn dcrsclbcn Art stammt,

dciin atisser der mindcrn Grossc findet sich kauin ein wesentlicher

Unterschicd. Dic Deckschildc schcincn hier gar nicht sichtbar zu

wcrdcn. Von cinem andcrn, auch cin Drilthcil klcinern, aber voll-

Mundigeren Excinplarc, wclchcs die IIcrzoglich-Lcuchtcnbergische

Sannnlnng besilzt, sendete Ilerr Graf Mimstcr cinen Umriss cin,

dcr ebenfulls anf cin mannliches Excmplar hinwies.

Da bei beiden Excinplarcn die Randcr der einzelnen Glieder

mit Eiscnocker eingefassl sind, die Gliedcr sclbst abcr weisse Farbc

bcsilzcn, so hcbcn sich dic Umrisse dersclbcn anf dcm gclben Kalk-

schicfcr nicistens deuthch heraus.

AIs nachsten Verwandtcn untcr den lebeuden Arten mochtc

man dcn dreimal kleinern Dcclicus vcrrucivcr, dcr bei uns einhei-

misch ist, zuin Vcrgleiche wahlen.

Ztocusta prisca Jl'iinsi.

Taf. XXI. Fig. 3.

Es ist dic wirklichc Vcrsteincrung und dcr Gcgcndruck vorhan-

dcn; h izl.ercr ist dcutlichcr, mit Eisenocker belegt, uncl daher zur

Darslclhmg gewahlt. Das Thicr hat auf dem Bauche gelegen, und

das Exeniplur slcllt dahcr die Ruckenscite dar, schcint auch wenig

durch dcn Druck gclitten zu habcn, da dic Nath der Deckschilde nur

wcnig von dcr Mitte enlfcrnt licgt. Als nachste Verwandte rnochte

die bci uns cinlicjmiscbc Locusta viridissima gelten.

Die Fiibler a, «.u aind baariein, langer als der Korp^^r; der rechtc

a vor dcr Spilzc zcrknickl, dcr linkc «.« da, wo cr den Ilinterschenkel
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beriihrt, gebrochen. Kopf und Halsschild waren ziemlich schmal,

letzteres wurde nach hinten breiter. Das Riickenfeld der dachfbr-

migen Deckschilde bildet ein sehr spitzwinkeliges Dreieck und war

durch eine starke Ader von dem iibrigen Theile der Deckschilde ge-

trennt, an seiner Spitze lauft es in die Nath aus. Dass sich keine Zei-

chen der Nathe eines in dieser Gattung bei den Mannchen gewohn-

lichen Spiegelfleckes an der Wurzel der Deckschilde zu erkennen

geben und die Form des Riickenfeldes iiberhaupt sprechen dafiir,

dass das versteinerte Individuum ein Weibchen war, und der Lege-

stachel, welcher in dieser Gattung fast gerade und kiirzer als die

Deckschilde ist, bleibt daher durch die Deckschilde verdeckt, auch

lauft die kielformige Erhabenheit (im Abdrucke die Rinne), welche

der Nath entspricht, ohne Biegung bis zur Spitze der Deckschilde,

und dies mdchte von dem Legestachel herriihren, da bei dem Mann-

chen der Hinterleib bedeutend kiirzer ist als die Deckschilde, und

letztere wahrscheinlich an der Spitze ihre dachformige Stellung nicht

wiirden haben beibehalten konnen, wenn ihnen nicht der Legesta-

chel hier als Stiitze gedient hatte.

Die vordern Schenkel sind lang, aber nicht sehr dick, die Schie-

nen kaum so lang als die Schenkel, ohne bemerkbare Dornen. Die

Hinterbeine sind sehr lang, ihr Schenkel an der Wurzel verdickt,

dann aber bis zu der Spitze diinn und schlank, die Schienen lang

und diinn, ohne bemerkbare Dornen, der hinterste Tarse des iin-

ken Hinterbeines lasst, wiewohl etwas undeutlich, die Gliederung

bemerken.

Chresmoda obscura lliuist.

Taf. XXII. Fig. 4.

Wir haben es hier nach der Lange des Halsschildes, der platten

Form und den Anhangseln des Hinterleibes, so wie nach der Lage
Voi. xix. p. i. 26
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uiul clcm Umriss der Fhigel mit einem Thiere aus der Familie Man~

Hdes /u tlnin, daa aber von allen bekannten lebenden Gattungen

durcb die langen, zum Springen eingericbteten flinterbeine abweicht,

uiul daher einer neuen Gattung angehort, welclic ich Chresmoda

nenne.

Das Exemplar ist thcils Versteinerung, thcils Abdruck, und

nichi vollstandig erhalten, namentiich fehlen der Kopf und dic Vor-

derbeine, wahrscheinlich auch der ganze vordere ilalsring. Am
nachsten mochte cs der Manlis carolina Linn. gestanden haben, mit

Welcher cs auch in der Grosse ubercinkommt, jcdoch etwas langere

Fliigcl bcsitzt.

Der noch sichtbare Theil des Ilalsschildcs a ist schmal und fast

so lang wic der Hinterleib. An ihn lcgt sich der Lange nach der

Schcnkcl b cines Mittclbcincs an, dcssen Schiene c an der Spitze des

Ilalscs sichtbar wird, und untcr einem stumpfcn Winkel von dem

Schenkel abgcht, abcr noch vor ihrcr Bccndigung aufhort und kei-

nen Abdruck der Tarscn zeigt. Dcr Hintcrleib ist clliptisch, platt,

man bemerkt ziemlich deutlich die Eindriicke mehrerer Scgmente,

und am Ende zwei deutliche Anhangsel, welche ziemlich die Langc

dcs lctzten Abschnittcs habcn. Die zusammcngelcgten Deckschilde

habcn cine schmale, langgczogenc, eirunde Gcstalt, sind etwas lan-

gcr als dcr Hintcrlcib und lasscn kcine Adern erkennen. Die Flii-

gcl fehlten entweder, odcr sie werden in dem vorliegenden Exem-

plarc durch dcn Ilintcrlcib vcrdcckt.

Dic Hintcrbcinc bcsitzen einc ausserordcntlichc Lange, wclche

dic dcs ganzen Korpers, dcn Ilals eingerechnet, um mehr als das

Doppelte iibersteigt. Dic Schenkel sind an ihrer Basis breit, sic na-

hcrn sich zwar in ihrer Forin deneh der Locusten und Gryllen, unter-

scheiden sicb jedoch von diesen dadurch, dass sic an der Basis nicht

eilbrmig erweitert und von da bis zu ihrer Spitze ziemlich gleich
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diinn sind, sondern ihre Verschmalerung geht von der Wurzel bis

zur Spitze so allmalig und gleichformig fort, dass sie sehr spitzwin-

kelige gleichschenkelige Dreiecke bilden. Die Schienen sind noch

langer als die Schenkel, sehr diinn, fast linienformig und ohne be-

merkbare Dornen. Eine besondere Abtheilung derselben nach der

Spitze zu, welche man fiir Tarsen ansprechen konnte, kommt nicht

zum Vorschein.

mtomoptera duMa Germ.

Taf. XXII. Fig. 5.

Ein merkwiirdiges Geschopf, iiber welches ich nicht ganz im

Klaren bin, und dessen Deutung ich nicht als gewiss zu geben

vermag.

Bevorworten muss ich, dass das Thier mit ausgebreiteten Deck-

schilden auf dem Bauche liegt, und wir im vorliegenden Exemplare

den concaven Abdruck der Bauchseite besitzen, wahrend die Deck-

schilde wirklich versteinert zu seyn scheinen, und daher als Conve-

xitaten sich zeigen.

Die Deckschilde, so wie die Stellung und Lange der Beine zei-

gen, dass wir es mit einem Kafer, einer Schabe oder einer Cicade

zu thun haben, die Gestalt der Spitze des Hinterleibes entscheidet fiir

eine Cicade, wahrscheinlich aus der Gruppe der Cercopiden, aber

die im Verhaltniss zum Korper sehr kurzen Deckschilde, und die

langen Fliigel scheinen zu widersprechen , da bei allen Cicadarien

die Hinterfliigel kiirzer oder wenigstens nicht langer sind als die

Decken. Indess, da wir eine, unserer jetzigen Insectenwelt iiber-

haupt fremde Form vor uns haben, so mochte auf diesen Unterschied

kein zu grosses Gewicht zu legen seyn. Die starke Wolbung der

Deckschilde ist zwar bei den Cercopiden nicht gewohnlich, doch fin-

den wir sie bei der Gattung Orthoraphe Griff., bei Penthimta u.a.
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Der Kopl war klcin, schmaler als das llalsschild; es wird an

jeder Seite ein tieferer Eindruck bemerkHch, der von tlcn Augcn

abstammen mochte, aber von Fiihiern, Stirn odcr Schnabel wird

nicht die Spur eines Eindruekes sichtbar. Zwischen dcn Deckschil-

den licgt ein balbmondformiger Eindrnck a, der dic Grcnzc dcs vor-

dern Brustririges bezeichnet; hinter ihm bemcrkt man einen zwci-

tcn, in dcr Mittc ausgerandeten Eindruck b, die Grcnze dcs Mittel-

bruatringes, an wclchcn sich die Huftstucke der Mittelbeine c anle-

gcn. Dic Vorderbeine werden nicht sichtbar; von dcn Mittelbeinen

erscheinen ausser den Hiiftstiicken noch dic Schenkel 8 und dic

Schienen y in der zickzackformigen Lage, in welcher wir sie ge-

vvohnlich hci todlcn Cicadaricn treffen. Dic Grcnzc dcs hintcrn

Bruslringcs ist durch kcincn Eindruck angcgeben; wahrscheinlich

wird cr durch dic Lage dcr Schcnkcl dcr hinterstcn Bcinc d ver-

dcckt, und dic hintcrsten Schienen y liegcn so, dass sie die Seitcn

dcs Hinlcrleibes bcgrcnzcn, ganz so, wie cs bei getodteten Cicaden

haufig der Fall ist. Die Spilze dcs Ilintcrleibcs bildct cin besonderes

Glicd f,
odcr viehnchr, sie vvird durch das weibliche Geschlcchts-

organ gcbildct, wo man bei genauer Betrachtung selbst dcn Eindruck

cincs feinen Lcgestachcls wahrzunehmen vcrmag.

Dic Deckschiide g sind stark gcwolbt, kiirzer als der Hinter-

lcib; sic sind dcr Lange nach durch eine Nath gethcilt, welche ein

halbkrcislormigcs Riickcnfcld k abschncidet. Man vvird bei dem

erstcn Anblick vcrsucht, dieses halbkreisformige Riickenfcld fiir die

cigentlichen Eliigel anzusehen, dagcgcn spricht abcr, dass sie gcwolbt

und wie esscheint, von gleichcr Substanz mit dcm iibrigcn Dcck-

schilde sind; dass ihrc Wolbung nicht besonders abgcsclzt ist, son-

dcrn zu dcr allgcmcincn Wolbung dcr Dcckschilde gehort, so wie

ferncr ihrc glcichc Lagc gcgen das rcchtc und gcgcn das linke Dcck-

schild, und cndlich das Vorhandensein deutlicher Fliigel. Es sind
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namlich die Abdriicke der Fliigel m vorhanden, noch im zusammen-

gelegten Zustande, weit iiber die Spitze des Hinterleibes hinausra-

gend, auf denen jedoch ein Aderverlauf nicht beobachtbar ist.

Melostomum elongatum Gterm.

Taf. XXII. Fig. 6.

Ich glaube nicht zu irren, wenn ich den Abdruck der untern

Seite dieses Insectes von einem Belostomum, oder einer verwandten

Gattung abstammend glaube, ob ich gleich die Moglichkeit nicht in

Abrede stellen will, dass das Insect vielleicht gar einer andern Ord-

nung angehdre. Von Nepa unterscheidet sich Belostomum im Allge-

meinen, so weit die Kennzeichen in dem Abdruck aufzusuchen sind,

durch kurze Schwanzborsten , einen verhaltnissmassig grossern Kopf

und mehrere Adern im Wurzelfelde der Deckschilde, aber ich kann

nicht bergen, dass die Kopfform im Abdrucke, so wie der Aderver-

lauf der Deckschilde, so weit er beobachtbar ist, mich eher an die

Holzwespengattung Sirex erinnert haben wiirden, wenn nicht der

platte Hinterleib mit den Spuren eines Langskieles, die weit von ein-

ander abstehenden Segmente desselben und die verhaltnissmassig lan-

gern Hinterfliigel mir diese Deutung wenig wahrscheinlich gemacht

hatten.

Derjenige Theil desAbdrucks (a), den man fiir den Kopf halten

moehte, ist fast kreisrund, und an der Spitze, wie es scheint, (doch

lasst der Abdruck keine volle Gewissheit zu), etwas ausgeschnitten,

doch ist es recht wohl moglich, dass der Kopf fehlt, und wir hier

nur den vordern Brustring vor uns haben, in welchem Falle die

Aehnlichkeit mit Nepa grosser, als mit Belostomum ware, wo der

vordere Halsring an der Wurzel an seinen Seiten etwas eingeschniirt

ist. Ein Quereindruck bei der Wurzel der Deckschilde b wiirde

dann die Grenze des mittleren Brustringes anzeigen, und c die Grenze
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des hintern Brustringes. Von den \ i( r Einschnitten, vvelche cler

Elinterleib von \epa und Belostomum darbietet, sind nur der erste,

dritte nnd vierte deutlich, doch scheint auch der zweite angedeutet

/n m\h, wenn schon nicht als eigentlicher Quereindruck, sondern

nur als eine ockergelbe unterbrochene Querlinie. Hinter dem drit-

ten Einschnitt bemerkt man deutlich den Eindruck eines Liingskie-

les, von den Beinen abcr ist keinc Spur vorhandcn. Dic beidcn

Schwanzfaden sind wenig langcr als das lctzte Glicd dcs Hin-

tcrlcibcs.

Bei dcn geoirnclcn Dcekschilden bemcrkt man von der Wurzcl

bis zu dem ersten Drittheil der Lange zvvei deutliche, durch fcine

Adcrn gcbildctc Zcllcn, sicht auch an dcr Spitze dicser Zcllen das

Ablaufen anderer Adern, aber eine Mcngc Flcckc von gclbcm Eiscn-

ockcr verhindcrn dic wcitere Bcobachtung. Die Spur eincr Mem-

bran am llintcrrandc dcr Deckschildc ist nicht zu cntdecken und die-

sclbc hat sieh wahrscheinlich nicht mit abgedriickt. Von dcn Flii-

geln wird nur der Abdruck der aussern Randader sichtbar d, dem

zu Folge sie wenigstcns eben so lang waren, als die Deckschilde.

Uebcrhaupt schcint dies Exemplar schon durch Verwesung theilweise

versliimmclt gcwesen zu seyn, und dadurch manche Thcile vcrloren

zu habcn.

X^epa prlmoriUalis Miiiist.

Taf. XXH. Fig. 7.

Das Exemplar ist sehr unvollstandig, denn es fehlen ihm die

Bcine und dic Sehwanzborsten, doch ist kaum ein Zweifcl an dcr

Richtigkeit der Gattungsbestimmung, da der Umriss und die vorhan-

dcnen Tlicilc ganz dcncn von Nepa analog sind, und mit unscrm

gcmeincnWasserscorpion, Ncpa cinerca, viele Achnliehkcit bcsilzen,

nur war Ncpa primordialis ein Dritthcil langcr und auch etwas

breiter.
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Das Exemplar ist versteinert, liegt auf dem Riicken und zeigt

daher die Bauchseite. Der ebenfalls vorhandene Abdruck auf der

Gegenplatte ist dadurch, dass man mit dem Meissel nachzuhelfen ver-

sucht hat, im Umrisse nicht mehr gleichformig scharf begrenzt.

Von den sichtbaren Theilen erkennt man den Kopf a, die zu-

sammengeschlagenen vordern Fangbeine b, die hintere Nath des vor-

dern Brustringes c, die des Mittelbmstringes mit den Abdriicken der

mittleren Beinwurzeln d, die Nath des hintern Brustringes e, und

den Bauchkiel
f,

welcher im Gegendruck als eine gelbe vertiefte

Linie erscheint.

Pygolampis gigantea Miinst.

Taf.XXII. Fig.8. in halber Grosse.

Bei dem ersten Anblick mochte man in dem Abdrucke eine

Tipula oder ahnliche Gattung sehen; aber der grossere Raum, auf

welchem die Wurzeln der Beine vertheilt sind, die Fiihler und die

spitzwarts nicht verdickten Schenkel machen es wahrscheinlich, dass

wir es mit einem Geschopfe aus der Ordnung der Hemipteren zu

thun haben. Am nachsten mochte man es zu Gerris stellen, aber

da die Vorderbeine keine Raubbeine sind, so gehort es wahrschein-

lich zu den Gattungen Pygolampis, Stenopoda und Lophocephala

Burm., mit denen auch die Gestalt der Fiihler iibereinzukommen

scheint.

Von den Fiihlern a lasst sich freilich nichts mehr sagen, als dass

sie langer als der Kopf, spitzwarts diinner, an der Wurzel aber

etwas breit waren; doch sieht man wahrscheinlich nur das erste

Glied, und die iibrigen Glieder waren haarfein, und unter das erste

Glied eingeschlagen, wie es bei den genannten Gattungen der Fall

ist. Die Gestalt des Kopfes lasst sich nicht bestimmen, da an dieser

Stelle das Gestein ausgebrochen ist und einige Kornchen Kalkspath
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den Abdruck unterbrechen; er scheint aber kaum breiter als der

Miiicllcil) gewesen xu seyn. Der iibrige Korper ist lang und schmal;

cs lasscn sicli keine w eitern Abtheilungen erkcnucn, ja es lasst sich

nicht cinnial ausmitteln, ob der Abdruck dic Oher- oder dic Unter-

seite darstellt, docb lnochtc nian sich daliir hcstimmen, ihn fiir den

Abdruck der Ohcrseite zu haltcn, weil dic Beinwurzeln am Rande

dea Korpcrs abscbneiden und im Ahdruckc nicht nach dcr Bauch-

niitlc bin fortselzcn, und wcil doch im entgcgcngcsetzten Falle wahr-

acheinlich Einschnitte des Ilinterlcihes, oder wcnigstens cin beson-

dcrs ahgcsctztcs Aftcrglied sichthar werdeu wiirden. Man bemerkt

dagegcn cinen schwachen linicnibrmigcn Eindruck, dcr sich schief

von dcr Milte des linkcn Seitcnrandcs dcs Kbrpers nach der Mitte

dcr Spitzc hinzicht, und wahrschcinlich dem Innenrande des Deck-

schildcs angchorl.

Dic Bcine sind ungemein lang und diinn, dic vordcrsten kauin

kiirzcr als die iihrigen, die Schenkel an der Wurzcl etwas dicker,

die Schicncn ctwas langer als dic Schenkel. Von den Tarsen wird

nur ain linken Ilinteriusse eine Spur sichtbar. Durch diese gleiche

Lange dcr Bcine nahert sich das Thier der Gattung Limnobatcs

Burm., und entfcrnt sich von Pygolampis, aber die Gestalt der Fiih-

ler, dic nicht wcit hintcr dem Kopfe befiudlichen Vorderbeinc und

der Umriss des Kbrpers iibcrhaupt, erlauben die Vereinigung nicht.

Ccramhycinus dubius Miiiist.

Taf. XXII. Fig-. 9.

Dic Lage dcr hintcrstcn Beine, die deutliche gerade Nath der

Dcckschildc und das kleine Schildchen setzen es ausser Zweifel, dass

die vorliegcndc Plattc die Ohcrscite cincs Kafers enlhalt; dcr Um-
stand, dass dic sichtharc Punctirung der Deckschildc, so wic die Nath

und dic Linic, wclchc das Ilalsschild von dcn Deckschilden trennt,
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vertieft sind, zeigen, dass diese Theile wirklich versteinert sind, wah-

rend von den Beinen nur der Abdruck iibrig geblieben ist. Aus der

Gestalt des Halsschildes und seinen Verhaltnissen zu den Deckschil-

den, und der Totalform uberhaupt, mochte ich schliessen, dass dieser

Kafer zu den Cerambycinen gehort habe, und Lamia curculionoides

Fabr. (Mesosa curculionoides Dej.) mochte ich fiir das nachst ver-

wandte Thier der jetzigen Welt ansprechen.

Ob der Kopf vorhanden, oder derselbe im Gestein verschwun-

den ist, lasst sich nicht mit Sicherheit entscheiden, da keine Linie

sichtbar wird, welche denselben vom Halsschilde trennt. Da bei der

Abtheilung der Cerambycinen, welche Fabricius unter Laniia

begreift, der Kopf eine senkrechte Stellung hat und von oben nur

der Nacken sichtbar wird, so ware es moglich, dass derselbe vorhan-

den ware, aber in dein vorliegenden Exemplare mit dem Halsschilde

zu einem gemeinschaftlichen Ganzen vereinigt erschiene, und diese

Ansicht gewinnt dadurch an Wahrscheinlickeit, dass ein so verlan-

gertes Halsschild, wie es ohne diese Annahme sich darstellt, eine

nicht haufig vorkommende Form ist. Auf der andern Seite liegt das

rechte Vorderbein a zu weit nach vorn, als dass dicht vor ihm die

Grenze des Kopfes vermuthet werden konnte; doch darf ich nicht

unerwahnt lassen, dass es sehr zweifelhaft erscheint, ob dieAbdriicke

a und b auch die Abdriicke der Vorderbeine sind, oder ob nicht die

Vorderbeine ganz fehlen, und diese Abdriicke von gekriimmten und

zerdriickten Fiihlern stammen, denn sie stehen viel zu weit nach

vorn, und erscheinen gegen die Hinterbeine zu lang und ihre Schen-

kel zu diinn.

Die Deckschilde waren breiter als das Halsschild, an der Wur-

zel gerade, an der Spitze stumpf gerundet, sie waren nicht sehr dicht

mit Puncten besetzt, die stellenweise sich in Reihen zu ordnen schei-

nen, ohne jedoch deutliche Reihen zu bilden. Das Schildchen war
Voi. xix. v. i. 27
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kUin und langlich, und wird durch schvvache Bcgrcnzungslinicn im

Gesteio sichtbar. Die Beine mochten nicht schr lang und massig

Btark gewesen seynj die hintersten stchcn von den mittleren ziem-

lich weil ah.

Apiuriu t unliqua Mikiist.

Tal. XXII. Rg. 10.

In der Platlc « ist dieOhcrseite dcs Inscctcs crhahen, die Platte

stcllt dcn verticftcn Gcgcndruck dar, lctzterer ist im Ganzen deutli-

cber, ahcr ersterer lasst einige Begranzungen scharfer erkenncn, na-

mcntlich dic dcr Hinterflugel, dic in p kaum als besonderc Theile in

das Auge fallen.

Urthcilt man nach der Geslalt im Allgemcinen, so ist es kaum

eincm Zweifel unlcrworfcn, dass das Inscct in die Ordnung der Hy-

mcnopLcrcn gehort, und dcr brcite, nirgends im Abdrucke recht

scharf bcgrenzte Ilinterlcib, der wahrscheinlich haarig war, lasst aui

eine Ilummel (Bombiis) rathcn, abcr dcr im Abdrucke p ziemlich

deutliche Adervcrlauf zeigt bis zur Spitze durchlaufende Adern mit

einfacher gabcliormigerVertheilung, ohne deutliche Zcllen, wahrend

bei Bombus die Zellen schr dcutlich sind, und bereits bei zwei Dritt-

thcil Lange des Fliigels auilioren, wcshalb auch der Ilintcrrand in

bctrachtlicher Breitc fast aderlos erscheint. Man wiirde auf dieVer-

muthung kommen, einen Schmetterling aus der Abthcilung dcr Bom-

bycitcn odcr Noctualitcn vor sich zu haben, aber die zu stumpfe Spitze

des llinterlcibcs, dcr breite Kopf, die Kiirze des Hintcrbcines und

auch dic IAichtung dcr Adcrn widersprcchcn. Wir habcn cs dahcr

wahrscheinlich mit der Art einer nicht mehr vorhandcncn Gattung

dcr Hymenopteren zu thun, welche der Gatlung Bombus oder Xylo-

copa vcrwandt gewcsen seyn mag.

Dcr Kopf hattc wahrschcinlich eine ziemlich halbkreisformige

Gcstalt, und sass dicht auf dcni eben so breiten llalsschilde auf. Die
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ziemlich schmalen Vorderfliigel c,e besassen zwei Hauptadern, die

sich von der Mitte weg und dann noch einmal vor der Spitze theil-

ten, und bis zu dem Hinterrande liefen. Die Hinterfliigel d,fm'6ch-

ten kaum schmaler als die Vorderfliigel gewesen seyn, ihr Aderver-

lauf wird aber nicht deutlich. Von den Beinen wird nur im Abdruck

die Spur des rechten Hinterbeines sichtbar, welches eine breite, etwas

gekriimmte Schiene gehabt zu haben scheint.

Sciara prisca Miinst.

Taf. XXIII. Fig. 11.

Der vorliegende Abdruck stellt wahrscheinlich die Unterseite

eines zweifliigeligen Insectes dar. Die erste Vermuthung, zu wel-

cher Familie das Insect gehoren mochte, fallt auf die zweifliigeligen

Ephemeren, mit denen sowohl der Umriss der Fliigel, als auch der

Aderlauf im Wesentlichen iibereinstimmt. Aber eine genauere Be-

trachtung macht diese Bestimmung sehr zweifelhaft, denn es werden

keine Schwanzborsten sichtbar, die bei der Sauberkeit des Abdruk-

kes schwerlich ohne alle Spur geblieben waren; der Hinterleib ist

etwas zu breit fiir eine Ephemere und man bemerkt ziemlich deut-

lich den Abdruck zweier sehr langer und feiner Beine, wie sie bei

Ephemera nicht vorkommen. Dagegen bietet die Vereinigung des

Insectes mit den Tipularien weit weniger Schwierigkeiten dar, und

zunachst ist es die Gattung Sciara, mit welcher die wesentlichen

Merkmale iibereintreffen. Doch kommen auch unter den Schwam-

miicken, wohin die Gattungen Boletophila, Gnoriste, Mijcetophila

u. a. gehoren, im Aderverlauf mehrere so nahe, dass sich nicht mit

Sicherheit die Gattung bestimmen lasst.

Der Korper des Thieres war nicht so lang wie die Fliigel, und

scheint gegen das Ende des Hinterleibes etwas stumpf gewesen zu

seyn. Man bemerkt auf ihm die linienformigen Eindriicke eines
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rechtea and eines linken Beines, welche durch ihre Lungc und Lcin-

heil sich auszeichnen und den Elinterleib iiberragtzu haben scheinen,

iind wahrscheinlich von Vbrderbeinen stammen, da sich die Wurzel

des einen bis an den Kopf verfolgen lasst. Die Fliigel waren sehr

gross and breit, mit stumpfer gerundeter Spiize; sie sind am innern

Winkcl nach dem Bauche zu sehr wenig ausgeschnitten, uud gehen

bis an den Hinterleib heran. Einc Hauptader gabelt sich vor der

Mitic uiid jeder abscizcndc Arm gabcli sich von dcr Mittc wcg noch-

mals. Eine zweite Hauptader scheint cin ahnliches Verhalten zu

baben, ist aber im Abdrucke mehrmals unterbrochen. Von Quer-

adern und durch sic gebildeten Zcllcn ist nichts zu bcmerken.

Bevor wir zu dcr Darstellung der sogcnannten Libellen von

Solcnholcn iibergehen, diirfte cs nolhwcndig scyn, cinige Detrach-

tungen iiber dicselbcn im Allgcmeinen vorauszuschicken.

Herr Graf Munstcr bemerkte mir, dass dicsc Thiere sich von

unscrn Libcllcn dadurch unterschieden, dass sie verhaltnissmassig

grosse, breite, lanzettformige Fiihler besassen, und zeigte mir einen

mit Blcislift cnlworlcncn (Jmriss cines Exemplarcs, das sich in Mur-

chison's Sammlung befindet, an welchem diese Fiiblcr crkcnnbar

sind. Dcr Umriss eines andern Exemplars in dcr Hcrzoglich-Leuch-

tenbergischen Sammlung, mir ebcnfalls vom Ilcrrn Grafcn Miinster

mitgetheilt, zcigt ahnliche Theile. Dic Exemplarc der Miinster-

schcn Sammlung haben zum Theil am Kopfe ahnliche Organe, abcr

sie sind nicht dcullich genug, um ihrc Form und Bcdeutung mit

Sicherheit angcbcn zu konnen. *) Einc solchc Fiihierbildung ist der

*) F.s ist mir die Frage vorgelegl worden, o!> diese Organe nicln dic im Tode vorgeslreckten Vor-

derbeine seyn kdnnten? Dei ganzen Geetalt oach kdnnten es dann nur die Schenkel der vorder-

stcn Beine eejn, abei dieae lind bei aJien LibeUen yiel /.u km/. am iibei deo Kopf hinauszu-
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Familie der Libellulinen ganzlich fremd, erinnert jedoch an die Gat-

tung Myrmeleon, die in den allgemeinen Korperverhaltnissen viele

Aehnlichkeit mit Libellula hat. Indess musste ich die Idee wieder

aufgeben, diese Libellen fiir Myrmeleoniden anzusehen, da dasVer-

haltniss der Fliigel zur Korperlange, die Gestalt der Hinterfliigel und

die fast immer ausgebreitete, horizontale Lage der Fliigel sich nur

mit den Libellulinen, nicht mit Myrmeleon vergleichen lasst. Nur

das Exemplar in der Herzoglich-Leuchtenbergischen Sammlung lasst

nach der mir mitgetheilten Zeichnung, selbst dem Fliigelschnitt nach,

es einigermaassen zvveifelhaft, ob es zu Myrmeleon oder zu Libellula

zu rechnen sey.

Ich vvill versuchen, die Unterschiede zwischen Myrmeleon und

Libellula, so weit sie bei unsern Versteinerungen sichtbar werden

konnen, in einer vergleichenden Darstellung zu entwickeln.

Myrmeleon. Libellula.

Fiihler liinger als der Kopf, kolbenfor- Fiihler kiirzer als der Kopf, borstenfor-

mig\ 1Tn
o:>

haarfein.

Vorderfliigel liinger als der Hinterleib, Vorderfliigel kiirzer oder nicht lang-er

an dcn Seiten der Mittelbrust einge- als der Hinterleib, oben auf dem Mit-

setzt, an der Wurzel vom Innenwin- telriicken eing^esetzt, am Innenrande

kel halbmondformig, ausgeschnitten
j

nach der Wurzel zu g^erade 5 drei bis

die Langsadern alle fein,nur die,\vel- vier Langsadern stlirker als die iibri-

che dem Vorderrande parallel liiuft, genj in der Ruhe horizontal ausg'e-

stiirker und verdoppelt 5 in der Ruhe breitet.

dachformig1 den Korper bedeckend.

Hinterfliigel an der Wurzel weit von Hinterfliigel an der Wurzel dicht bei

den Vorderfliigeln entfernt, an den den Vorderfliigeln stehend, oben auf

rageii, und selbst ihre Stellung widerspricht einer solchen Annahme. Man kann eine Menge

Vermuthungen iiber diese Theile aufstellen, die aber alle nur Vermuthungen bleiben, bis ein

hinreichend deulliches Exemplar gefunden wird^ das Aufschluss giebt.
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Myrmeleon

.

LibeUula.

Seiten der Hinterbrusl angesetzt; dem Hinterrttcken eingeselzt, breiter

k.iiini breiter oder selbst schmfiler als ond eben so lang oder l&nsrer als die

die Vorderflflgel, am BinteiTande nacb Vorderflflgelj ohnweit der Wurzel

derWurzel zu allm&lig verschmttlertj am breitesten, mit deutlich abgesetz-

die Lftngsadern alle fein, nur eine, ler, fast rechtwinkelig gegen den

welchedemVorderrandeparalle] liiuft, Ilinterrand stehehder Innenwand,und

starker und verdoppelt. drei bis vier stftrkeren Lftngsadern.

Hinterleib an den Seiten zusammenge- Ilinterleib stielrund oder ctwas platt

dru(kt,anderWurzel elwas selnnaler. gedriickt, an dcr Wurzel mchr odcr

wcniger vcrdickl.

Die Libellen der Miinsterschen Sammlung gehoren alle zu-

nachst zu dcn Lihellulinen, und da sich Acschna im allgemeinen aus-

sern Bau von Libellula fast nur durch den mchr sticlrunden als platt-

ccdriicktcn Ilinterlcib unterscheidct, so konnen sie darnach hcstimmt
o

wcrdcn. Dic Gattung Agrion wcicht wesentlicher ah, bei ihr ist

der Kopf wcit breiter und hat stark vorgequollcne Augen, der Hals-

kragcn ist stark abgcsetzt, der Hinterleib weit feiner, die Fliigcl wer-

den in dcr Ruhc scnkrccht emporgcrichtet getragcn, und die Hinter-

Hiigcl besitzen keincn besonders abgesetzten Hinterrand, sondern ver-

schmalcrn sich allmalig nach der Wurzel zu.

Nacfa allen Kennzeichen mochtcn also dic Solcnhofer Libcllen

init Rechl /m dcn Libellulinen gczogcn werden, aber ungewiss bleibt

cs noch, ob wir es nicht mit cincr ganz ausgcstorbenen Gattung zu

thuo liabcn, welche sich durcli bcsonders gcformlc lanzettformige

Fiihler unterschied. Ja man mochte selbst bci diescn Fuhlern, oder

vvelche Organe cs sonst gcwcscn scyn mogcn, viellcicht darin noch

cine Verschicdcnheit finden, dass sic bei cinigcn an dcr Spitzc dcs

Kopfcs seitwarts gcwcndct, bei andcrn mchr an den Seiten des Ko-

pfea nach vorn gcvvcndct sich iindcn, doch kann dicser Unterschied
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nur ein zufalliger, durch die Lage im Gesteine und durch den Druck

desselben hervorgebrachter sejn.

Ueber die Arten mdchte folgendes zu erinnern seyn.

A.eschna Miinsteri Grerm.

Taf. XXIII. Fig. 12.

Hat ungefahr die Dimensionsverhaltnisse der lebenden Aeschna

grandis, doch sind die Hinterfliigel etwas schmaler. Der Korper

liegt erhaben auf dem Gesteine und zeigt die Oberseite, die Fliigel

liegen mit dem Gesteine vollig in einer Ebene, und sind von dem-

selben nur durch ihre weisse Farbe und ihren Saum von rothgelbem

Eisenocker unterscheidbar. Nach ihrem Ansetzungsplatze am Riicken

hin wolben sie sich etwas, doch nicht so stark, wie man nach der

Lage der Fliigel bei unsern Libellen es voraussetzen sollte. Von dem

Aderverlaufe wird nichts sichtbar, als ein paar rothgelbe Linien,

welche jedoch auch nicht von Adern, sondern vom Eindringen des

Eisenockers auf zufalligen Vertiefungen herriihren konnen.

Am Kopfe wird das rechte fuhlerartige Organ, jedoch nur als

eine unregelmassige Erhabenheit kenntlich. Der Hinterleib hat oben

eine seichte Langsvertiefung, an seiner Spitze bemerkt man zwei

lappenformige Anhange, jedoch nicht deutlich genug, um ihre Form

genau zu bestimmen.

Zu derselben Art rechne ich ein zweites Exemplar der Miin-

sterschen Sammlung, das durch etwas (etwa ein Viertheil) mindere

Grosse sich unterscheidet, und einen Abdruck der obern Seite giebt.

Bei ihm ist der Zwischenraum zwischen dem rechten und linken

Flugelpaar etwas schmaler als der Hinterleib, und das eine vorhan-

dene fiihlerartige Organ steht mehr an der Spitze des Kopfes und

wendet sich nach vorn.
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ivsvhna gtgantea ininisi.

Taf. XXIII. Fiff. 13 u. 14.D

i Igur I.) befand sich in der Sannnlung als Acsvhna intermedia

und lii,r . 14 als Aesehna gigantea, ich glaube aber, dass beide Arten

zu vereinigen sind, da ich ausscr der ciwas mindern Grossc dcr er-

stcrn und der verhallnissmassig ctwas grossern Brcitc dcr Hinterflu-

gcl kcincn wesentlichen Untcrschicd aufzufinden vermag.

Das Ausgczcichnete dcr Art mochte vorziiglich in dcn ungcmcin

dicken, in Fig. 13 durch rothgclhc Linicn, in Fjg.14 durch Erhohun-

gcn angczciglcn Adern dcr Fliigcl und in der hclrachtlichcn Grosse

licgcn. In hcidcn Excmplarcn hahcn wir dic Obcrseite vor uns, in

Fig. 13 wahrscheinlich den Abdruck der Fliigel, in Fig. 14 wahr-

scheinlich die cigcntlichc Verstcincrung. Dic fiiblerartigen Organc

sind hci Fig.14 beide vorhandcn, in Eig. 13 fehlcn sie.

Ausscr dicsen heidcn Excmplaren bcsitzt die Sammlung noch

cin Excmplar, hci wclchcm dic Fliigcl fast so aufgerichtet stehen, wie

sie sffjiion in der Ruhc tragt, und wovon Fig. 14« dcn CJmriss in

halber Grossc gicht. Es ist dicsc Stellung der Fliigel auITallcnd, in-

sofern sic bci Aeschia nicht in dcr Natur vorkommt, abcr dcr Schnitt

dcr Ilintcrfliigel, dcr Bau dcs Mittcllcibes zeigcn durchaus c\ui'Acschna

und nicht au£Agrion; dic tiefen Adcrn, die Grossenvcrhaltnisse, der

Bau der einzelnen Glieder wciscn auf unscrc Acschna gigantca hin,

und nur cin zulalligcr Umstand kann diese Lage veranlasst haben.

Es ist his jctzt auch nur dics cine Excmplar mit aufgcrichtctcn Flii-

geln hci Solenhofen gcfunden wordcn.

MAbvUuUi longiulaUi ifliinst.

Taf. XXIII. Fi»-. 15.

Dcr an der AA urzel aufgetriebene, dann aber ziemlich diinne

Ilintcrlcih und dic iiberhaupt schlankere Gcstalt wetsen dem Thiere,
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von welchem wir einen Abdruck der Oberseite vor uns haben, sei-

nen Platz raehr bei Libellula als bei Aeschna an, und besonders ist

es die nordamericanische Libellula vesiculosa Fabr., mit der sich die

Libellula longialata vergleichen lasst, wiewohl sie dieselbe in der

Grosse noch iibertrifft. Das Exemplar in der Sammlung Murchi-

son's gehort ebenfalls dieser Art an.

Wenn bei den Exemplaren von Aeschna die Gestalt der fiihler-

artigen Organe so unbestimmt hervortrat, dass man weder iiber ihre

Figur noch iiber ihren Ansetzungspunct zu volliger Gewissheit kom-

men konnte, so treten sie hier, und besonders im Murchison'schen

Exemplare, doch mit so viel Deutlichkeit hervor, dass man sie nur

fur wahre Fiihler zu halten geneigt wird. Es ist mir nicht unwahr-

scheinlich, dass diese Organe bei Aeschna eine etwas verschiedene

Gestalt, wie bei Libellula, hatten, und mithin die Reprasentanten

dieser Gattungen im Solenhofer Kalkschiefer im aussern Bau sich

noch mehr von einander unterschieden, als es bei den lebenden Gat-

tungen der Fall ist.

Im vorliegenden Exemplare ist der rechte Fiihler ziemlich deut-

lich, doch nicht recht scharf begrenzt, bei dem linken Fiihler sind

die Umrisse noch minder scharf, man sieht aber, dass er mit dem

rechten gleiche Gestalt und gleiche Lage hatte, und am Vorderkopfe

an den Seiten eingesetzt war. Die Vorderfliigel waren schmaler als

die Hinterfliigel, die Adern fein, und am linken Hinterfliigel, wo-

selbst die feinen facherformig vertheilten Adern des Hinterrandes

ihre Eindriicke hinterlassen haben, bemerkt man, dass diese zahl-

reicher waren, als sie bei Libellula vesiculosa und ahnlichen Arten

vorhanden sind. Der zwischen den Hinterfliigeln aufgetriebene, dann

aber schlanke, lange Hinterleib ist vor der Spitze umgeknickt, und

seine Spitze wird nicht ganz deutlich, aber nach dem Murchison-

schen Exemplare besass er drei lappenformige Anhange.

Voi. xix p. i 28
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Tal. XXIII. Rg. 1(>.

Dieser Abdruck cnthalt das linkc Fliigelpaar vollstandig; am
rechten Fliigelpaare ist der Oberfliigel aus scincr Lage gebracht, und

miag aich zusammengerollt oder gefaltet habcn, wodurch dic ticfe

Langsgrube cntstandcn ist, dic im Stcinc scinc StclJc cinnimmt, auch

haben wir wabrschemlich die Bauchseite vor uns.

Der Kopf schcint zu fchlcn, und dahcr ist nicht zu bestimmen,

ob besondcre fuhlerartige Organe, denen der vorigen Gattung ahn-

lich, vorhandcn gcwescn scyn mogcn. Sollte das Exemplar der

Herzoglichcn Sammlung zu Eichstadt cbcnfalls von einem yigrion

stammcn, so wiirdcn sic dcnen dcr Gattung Aeschna ziemlich gleich

gcbildet gewcsen seyn. Die Vordcrbeinc sind verhaltnissmassig etvvas

langcr und starkcr als sie sonst bei Agvion sind. Der lange Vorder-

hals uud Mittelriicken bis zu der Anhcftung der Fliigel, so vvie die

an der Wurzel sehr dicht bei einander stehenden Fliigel und die

nach dcr Wurzel allmalig verschmalerten Hinterfliigel, welche kei-

nen besondcrs abgesetzten Inncnrand zeigen, entfcrnen diese Art

von Acschna und Libcllula und bringen sie zu Agrion, doch kommt

ihr keinc der bekanntcn lebenden Arten in der Grosse gleich, so

vvie auch alle lcbenden Artcn abgcrundete Fliigelspitzen besitzen,

wahrcnd Agrion Latrcillci Ianzettlonnig zugespitzte Enden der Flii-

gel zu haben scheint, auch haben die Langsadern dichtcr gestanden,

als sie bei Agrion virgo etc. stehen.

Sriirahnciflcs flcpccflilits Gerill.

Taf. XXIII. Fig. 17.

Es ist sehr schvver, iibcr dcn Charaktcr dieses Insectes nach den

beiden, von einem lndividuum stammenden, vorlicgcndcn Exempla-

ren, von denen das einc die Versteinerung, das andere den Abdruck
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der Bauchseite giebt, etwas Bestimmtes zu sagen, da nur imAbdrucke

die Umrisse mit einiger Scharfe bei den Beinen hervortreten, und

Vorderbeine und Kopf iiberall undeutlich sind, von Fiihlern gar

nichts mit einiger Bestimmtheit kenntlich wird. Zu der Abbildung

ist die erhabene Versteinerung gewahlt, da auf ihr der Umriss des

Korpers sich deutlicher zeigt.

Nach dem Gesammteindruck, den das Thier bei seinem ersten

Anblick auf den Beobachter macht, glaubt man eine grosse Buprestis,

von der Form der Buprestis gigantea vor sich zu haben, man giebt

aber bei naherer Betrachtung diese Vermuthung auf. Die ziemlich

breiten, am Aussenrande buchtig gezahnten Hinterschienen, so wie

die grossen Schenkelstiitzen, von welchen selbst noch die hornartige

Substanz vorhanden zu seyn scheint, und die sich durch perlgraue

Farbe auszeichnen, machen es wahrscheinlich, dass dieses Thier un-

ter den Kafern in der Familie der Lamellicornen unterzubringen

sey; aber die sehr bedeutende Lange des Hinterleibes im Verhaltniss

zu dem Mittelleibe, so wie die Abplattung desselben, findet sich bei

keiner der lebenden Gattungen. Von dem Kopfe wird fast gar

nichts als eine spitzwinkelige dreieckige Erhabenheit sichtbar, die

jedoch zu nahe an der Wurzel der Vorderbeine liegt, als dass man
dieselbe fiir etwas anders, als fiir das erhabene Kinn, wie solches bei

den Scarabaiden vortritt, annehmen konnte. Von dem Halsschilde

lasst sich im Allgemeinen annehmen, dass es entweder nach vorn an

den Seiten sich sehr stark verschmalerte, oder doch die Seitenrander

sich dort nach oben in die Hohe bogen, und wir von dem Vorder-

theile nicht viel mehr sehen, als das zwischen den vordersten Bei-

nen erhabene Brustbein. Noch vor der Mitte erscheint aber das Hals-

schild fast so breit, wie der Hinterleib, und schliesst da, wo es an

denselben anstosst, mit gleicher Breite an. Der Hinterleib hat eine

langlich-eirunde Gestalt, der Zwischenraum von der Einfiigung der
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\on seiner Baeis bis eur Kopfspitze.

Bei don Scarabaiden ist gcwohnlich der* Hinlerleib verhaltniss-

massig sehr kuns und starkcr gcwolbt, al& cr es nach dieser Verstei-

nerung gcwcsen zu seyn scbeint, nnd fast nnr bei Cclonia nimmt er

an Lange zu; aber bci Cetonia ist dcr Umriss des Korpers viereckig

und die llinterscbiencn fiibrcn nur cincn Zabn. liei dcm Goliallius

mirans vom Scncgal bat das Wcibchen zwei Zahne an den Hinter-

scbienen, und auch dcr Hinlerleib ist verhaltnissmassig sebr lang,

abcr wcder dic Gcstalt des Hinterlcibes noch die des ilalsschildes erlau-

ben einc weiterc Vergleichung. Dagegcn haben die lfinterschiencn

bci Starabaems Cideon, Aloeus, nasicomis u.a. einc ahnliche mehr-

facbc Zahnung diescr Schicncn, und nahern sicb auch mchr im To-

talumrisse. Dic hintcrstcn Tarsen werden in der Versteinerung nur

als erhabene Wulste kenntlich; naeh dern Abdrueke aber, wo sie

scharier bcgrenzt zum Vorschein kommen, waren sie lang und diinn,

vvie sie den Scarabaiden eigcn sind.

Bis dahin, vvo deutlichere Exemplare vorkommen, getraue ich

mir nicht, dicsem Insectc einen bcsscrn Platz anzuwcisen.

Hicania hospes Grerin.

Taf. XXIII. Fig. 18.

Wahrcnd dic bishcr beschriebenen Insecten alle auf Gestaltcn

binwicscn, wclcbe uns entvveder ganz fremd vvaren, oder vvelchc

vvcnigslens gcradc kcinen tropischcn Charakter zeigten, begegnct ilris

bicr dcr Abdruck cincs Obcrfliigels einer Cicade, welclic zu dcr Fa-

milie der Fulgorellen gehort, die vorziiglich in dcn tropischen Lan-

dcrn cinhcimisch ist.

Die Obcrflugcl der mcistcn Fulgorellcn baben das Ausgezeicb-

nctc, dass sie sebr vielc Langsadcrn besilzen, wclche facbcribrmi^



die versteinerten Insecten Solenhofens. 221

nach dem Innenrande und Hinterrande hin laufen, und dass eine

starke Langsrippe ziemlich parallel mit dem Vorderrande, aber in

einiger Entfernung davon , sich hinzieht. Die Gattungen Poecillo-

ptera und Ricania Germ. unterscheiden sich von allen Fulgorellen

wieder dadurch, dass der Zwischenraum zwischen der Hauptrippe

und dem Vorderrande eine Menge kleine Adern hat, welche schief

von der Hauptrippe nach demVorderrande gehen, auch ist bei ihnen

das Verhaltniss der Breite des Oberfliigels zu seiner Lange weit be-

trachtlicher als bei den iibrigen Fulgorellen. Poecilloptera ist in

tropischen Gegenden vorzuglich einheimisch (doch kommen auch in

Nordamerica einzelneArten vor) und unterscheidet sich von Ricania,

deren Arten hauptsachlich in Ostindien und dem siidlichen Africa

angetroffen werden, dadurch, dass bei ihr die Fliigel in der Ruhe

senkrecht an dem Leibe liegen, wahrend sie Ricania ofFen und mehr

waagerecht tragt. Da nun die Insecten, die wir bis jetzt beschrieben,

fast immer eine solche Lage annehmen, welche sie jetzt bei dem Tode

uns zeigen, und dieser Fliigel so ausgebreitet liegt, als habe ihn ein

Sammler aufgespannt, so lasst uns dies eher auf Ricania als auf Poe-

cilloptera schliessen, wozu noch der Umstand kommt, dass die un-

gemein dichte, facherformige Vertheilung der feinen Adern, die sich

selbst iiber das Feld des Innenwinkels verbreitet, weit mehr den

Ricanien als den Poecillopteren eigen ist, wiewohl eine vollig sichere

Bestimmung der Gattung nach einem einzelnen Fliigel kaum zu

geben ist.

Uebrigens zeichnet sich dieser Fliigel durch eine Breite, welche

von der Lange nur um ein Drittheil ubertrofFen wird, durch starke

Rundung des Hinterrandes und ungemein zahlreiche feineAdern aus.

In seiner Grosse erreicht er die Grosse des Oberfliigels der siidameri-

canischen Poecilloptera phalaenoides, der grossten Art dieserAbthei-

lung der Fulgorellen.
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Jiustvu lilhophilu Ckofiii.

Taf. XXIII. Fty 11).

Die Versteinerung ist nicht deutlich gcnug, um mit Sicherheii

die Gattung bestimmen zu konnen; die Fliigeladcrn, so wie die Beine

werden gar nicht sichtbar, and fast nur der Habitus im Allgcmeinen

lass! einige Vergleichung zu. Man mochte nach letztcrem glauben,

einc Anlhrax vor sich zu habcn, aber der deutliche Abdruck einer

gT08seD Flugclscbuppe, welche sich an der Wurzel des linkcn Flii-

gels bciindet, zeigt, dass dies Thicr unter die Familie der Musciden

gehort, und zugleich auch, dass es die Bauchseite ist, welche vvir

erblicken. Auch auf dem entgegengesetzten Fliigel ist die Spur einer

Fliigelschuppe bemerklich, wenn sclion wcniger deutlich.

Am nachsten stcht ihr wohl Musca carnaria, welche bci uds

einheimisch ist; doch ist Musca Uthophila etwas grosser, der Ifinter-

leib ctwas langcr, breiter und stumplcr gerundet. Andere, besonders

auszeichnende Merkmale vermag ich nicht aufzufinden.
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An einem und demselben Exemplare von LysimachiaEphemerum,

welches im Juli 1835 im botanischen Garten zu Bern bliihte, zeigten

sich nebenAesten mit durchaus normalen Blumen auch solche, deren

Bluthentheile mehr oder minder vollstandig in Blatter metamorpho-

sirt waren. Die folgende Beschreibung der wesentlichsten Details ist

theils nach den von Herrn Wydler bei Untersuchung der frischen

Pflanze aufgezeichneten und mir gutigst mitgetheilten Bemerkungen,

theils nach Beobachtungen an Weingeistexemplaren entworfen.

Die Bracteen hatten im Allgemeinen ihre normale Grosse. Nur

die unterste des Bliithenstengels zeigte sich meist uber die Norm ver-

grossert und dehnte sich in eine lange Spitze aus. Ihr anatomischer

Bau unterschied sich nur durch eine bedeutendere Quantitat, nicht

aber durch eine abweichende Qualitat ihrer Elementartheile. Einige

Aeste enthielten Bliithen mit Kelchblattchen von normaler Grosse,

deren Petala dagegen hochstens nur 73 der gewohnlichen Lange be-

sassen, ja in den gegen die Spitze der Traube stehenden Blumen fast

zu kleinen Schuppen reducirt waren. Die Staubfaden befanden sich,

wie gewohnlich, vor den Petala, allein ihre Antheren waren nicht

alle auf vollkommen gleiche Weise entwickelt. Wahrend alle Sta-

mina Filamente von ziemlich gleicher Grosse besassen, hatten die

gegen die primare Achse gerichteten Staubfaden stets vollig ausgebil-

dete, die gegen die Bracteen zu stehenden dagegen wenig entwickelte

Antheren. Diese Ungleichheit der iVusbildung der mannlichen
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BefruchtUDgsorgane kam vorzuglich an denjenigen Bliithen vor, in

denen sicfa einzelne Kelchblatter mehr als die iibrigen vergrosscrt

hatten. \\ o dagegen bei natiirlicher Grosse der Sepala die Petala zu

kleinen Schuppen reducirt waren, existirte jcno ungleichmassige

Entwickelung der Antheren nicht, als ob nur eine Art von Ausglei-

chung in Rucksicht desTotale der einzelnen Blattkreise derBliithen-

organe stattfinden konnte. Dic schuppenformigen Blumenblattchen

selbst waren iibrigens weiss und zeigten an der oach aussen gewand-

ten Oberflache ihrer Basis die purpurfarbenen Flcckc, welche die

Ruckseite der Stengelblatter darbietet. An einigen Blumcn, vvo sic

inchr blassgriin warcn, hatte nur ihr Rand eine weissiiche Farbung.

Dcr, wie die gesammte Pflanze, graugriin gefarbte Fruchtkno-

tcn war mchr odcr mindcr hiilsenartig angeschwollen. Er hatte in

manchen Bliithen mit seinem aufgesetzten Griffel die Lange der aus-

gebildeten Staubfaden, zeigtc fiinf purpurfarbene Langsstreifen (Ve-

neu), die sich bis zur Spitzc des GrifTcls ibrtsetzten, war an seiner

ausscren, dcn Bractcen zugckehrten Scitc bauchig angcschvvollen,

nach dcr innercn hin dagcgen etwas gekriimmt. Die in ihm dann

cnthaltcncn Eichen sassen, vvic gcwbhnlich, an einer kugcltormigen

Placcnla, vvclchc sich nach unten in cin schr deutliches Spermopho-

rum vcrlangerte.

Bci andcrcn Bluthen, vvelche im Ganzen gcnommen schon grbs-

ser als in dem Norrnalzustande vvaren, hatten sich Kclch, Krone,

Karpellc und Saamen vollkommcn in griinc Blatter verwandclt, wah-

rcnd allcThcilc ihrc normalcn nachKreisen abwechselnden Stellungs-

verhaltnisse darboten. Nur bci cinigcn ubertraf dic Grbsse dcr Sc-

pala dic dcr Petala um die Ilalfte. Kclch und Blumcnblatter waren

sh ts inchr oder mindcr clliplisch, zugespitzt und von dcr Form dcr

Stengelblatter. Dcr Stcmpel, welcher die doppcltc Langc dcr Kro-

oenblatter bcsass, ragtc als cin hiilscnfbrmigcr, griiner Korper aus
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der Bliithe hervor und endete oben in einen kurzen Griffel. Die

fiinf rothen Langsvenen, als Andeutungen eben so vieler Karpelle,

mangelten ebenfalls nicht. Das stielartig verlangerte, walzenformige

Spermophorum war wenigstens dreimal so lang als im Normale, nach

oben nicht, wie gewohnlich, kugelformig angeschwollen, sondern

nur etwas verdickt. Die Eichen erschienen als vollkommen griine,

auf der Riickseite purpurfarbene Blattchen, welche buschelformig

vereinigt waren, so dass die Spitze derselben nach der Narbe hin

gerichtet war. Die obersten oder innersten Blattchen waren die

grossten. Alle aber hatten eine linear-lanzettformige Gestalt. In

dem Biischel, der aus mehr als 20 Blattchen bestand, standen diese

meist je zu dreien hinter einander, indem dann stets ein ausseres die

beiden inneren umfasste.

Interessant war die Stellung dieser Blattchen. Sie selbst waren

nach vorn und unten umgebogen, so dass ein Theil von ihnen gegen

die Centralachse gewendet war, was sich leicht theils aus ihrer Mit-

telrippe, theils aus ihrer purpurnen Farbung ergab. (In einer, die-

ser sonst ganz ahnlichen Bliithe desselben Bliithenstandes waren die

aussersten dieser Blattchen von der Basis aus nach unten umgebogen,

so dass sie das Spermophorum mit dem Ende ihrer ausseren Ober-

flache benihrten. In derselben waren die innersten Blattchen des

Biischels am Grunde stielformig zusammengezogen, hatten also im

Ganzen eine keulenformige Gestalt.) Die mikroskopische Untersu-

chung zeigte deutlich, dass sie fast nur aus rothgefarbten Langszellen

bestanden, da die ausserste Zellenschicht allein vollkommen durch-

sichtig und farblos war. Die kolbenformige Spitze besass einen deut-

lichen ausseren Eimund, der von der etwas mehr hervorgezogenen

aussersten Zellenschicht umgrenzt wurde. Der innere Eimund war

geschlossen, schimmerte aber durch die aussere Saamenhaut hin-

durch. Das Centrum nahm der dunkelrothe durchaus cellulose Kern
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oin. Diese Saamenblatter hatteo iiberhaupl mit den Fruchtsticlen

der Jungermannien, deren Spkze die Kapse) uoch in cilbnnigcr Ge-

stall um8chlossen enthalt, viclc ausserc Aehnlichkeit.

|)i ( > gegen daa Endc dcs Bliithenslandes der Pflanzc bclindlichc

Blume eines Exemplares bot uoch eine bcsondcrs nierkwiirdigc Art

\on Auflosung in Blatter dar. Durch ihre iibermassigc Entwicke-

lung hatte sie die sich iiber sic hinaus verlangcrndc Bluthcnachsc fast

gan/ auf die Scitc gedningt, so dass sie daher bci fluchtiger Betrach-

tung bcinahc fiir cinc Terminalbliithe gehalten wcrdcn konnte. Zu-

gleich warcn die iibcr ihr stchcndcn, cbcn jcnem gebogenen Theilc

dcr Achse angehorenden Bluthen so wcnig cntwickclt, dass fast nur

noch dic Bracteen von ihncn iibrig blicbcn. Dic mikroskopische

Untersuchung dcs Bluthcnsticlcs crgab auch, dass dic Ilauptmassc der

(iclassbundcl in dcn Sticl dcr scitlichcn Bliithe und nicht in den

Ilauptstengel sich ibrtsetzte. Die vergrosscrtc, monstrosc Bliithe da-

gcgen cntsprang aus dem Winkel des Bliilhensticles mit einer sehr

stark cnlwickclten Bractea, welchc sclbst grbsser war, als die Brac-

teen der noch iibrigen, hoher stehenden, abnormen Blumcn. Ihr

Bluthcnstiel hatte einc Lange von fast % Zoll, war cylindrisch und

wcnigslens zweimal so dick als in dein Normalzustande. AIIc Blii-

thcn- und Fruchtthcilc aberzeigtcn sich in lanzett- und linienfdrmigc

Blattcr umgewandelt, welchc von ausscn (dcm Kclche aus) nach

innen (gcg^u das Ccntrum hin) rcgchnassig an Grbsse abnahmen.

Nur die Filamcnte waren auch hicr, wie bci allen abnormen Blii-

ihcn dcr gcnanntcn Pflanzc, vollkommen ausgebildct; dic Anthcren

dagcgcn wclk und vcrkiimmcrt. Wahrcnd in den ausscren Krciscn

dic liinf rcgchnassigen, griincn, lanzettformigen, oben zugespitztcn

Kclchblattcr mit dcn um die Ilalfte kiirzercn und ctwas schmaleren,

griincn, aufdcr Ausscnflachc purpurrolh punctirtcn Kroncnblattcrn

wcchsclten, folgtcn nach innen, und abwcchsclnd mitdeu dazwischcn
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gestellten Staubfaden, fiinf griine, vollkommen freie, linear-ianzett-

formige Fruchtblatter, welche natiirlich den Sepalis gegeniiber stan-

den. Innerhalb dieses Kreises bemerkte man deutlich die Fortsetzung

des Pedicellus als spermophorum centrale, dessen Lange wenigstens

zwei Linien betrug, welches aber ebenfalls cjlindrisch und nur

etwas diinner als der Pedicellus war. An seiner Spitze befand sich

ein Schopf von linienformigen zugespitzten Blattchen, welche die

kleinsten von allen Blattchen der gesammten Bliithe vvaren. Die

untersten Blattchen, der Zahl nach fiinf, standen alternirend und

gemass der % Stellung angeordnet. Jedes fiir sich war vollkommen

frei, den Blumenblattern gegeniiber und mit den Kelch- und Frucht-

blattern abwechselnd, und trug in seiner Achse eine Knospe, deren

Blattchen, vier der Zahl nach, deutlich mit der Stellung der Blatt-

chen in der gewohnlichen Blattknospe iibereinstimmten. Zwei von

diesen Knospenblattchen befanden sich immergenau einandergegen-

iiber, und jedes von ihnen war der Lange nach gefaltet, indem sich

stets das aussere mit seiner Spitze iiber das innere herumbog (Ver-

natio replicativdj. Innerhalb dieser Blattchen setzte sich die Cen-

tralachse fort, und brachte nach einem Zwischenraume von unge-

fahr einer Linie nochmals einen Biischel kleinerer, wenig ausgebil-

deter Blattchen hervor, von denen nur die aussersten noch griinlich,

die iuneren von rothlich-schwarzer Farbe und etwas welk waren. In

ihren Winkeln hatten sie sehr deutliche zart roth gefarbte Knosp-

chen, welche den kleinsten Stengelknospen sehr ahnelten.

Aus diesen mannigfachen Antholysen ergeben sich einige allge-

meine nicht unwichtige Folgerungen.

Die Umwandelung der Kelch- und Kronenblatter in gewohn-

liche Blatter wiirde als Factum keiner besondern Erwahnung ver-

dienen, wenn nicht die Deutung, die man dieser so oft wiederkeh-

renden Thatsache giebt, eine scharfe Distinction der BegriiTe noth-
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wcndig machte. ftfan oennl im Allgemeinen diese Metamorphose

eine riickgangige, und lini fur daa Totale der Idee cincs Kclch- oder

Kronenblattes vollkommen Recht, da diese Organe, wic dic indi-

\idncllc Entwickelung lehrt, von dem Zustande der griinen blattar-

tigen Gebilde, in die der gefarbten iibergehen. Es ware aber sehr

trrig, wcnn nian glaubte, dass das Wcscn dicser Metamorphose einc

reine Hemmungsbildung, das Stehenbleiben auf einer iriihcrcn Stufe

dcr Entwickelung sci: als wenn sich das iiberall im Umfange griine

Kcldi- odcr Kroncnblattchen nnr quantitativ vergrossert hatte. Dem
ist durchaus oicht so. Ist einmal durch einen abweichenden Gang

dcr Bildung die Norm fur dic Mctamorphose gcgeben, so vervoll-

konmmet sich anch intcnsiv dic Ausbildung dcr einzelncn Organe

und Elementartheile nacli der Art der normalcn Blatter, wie die

Formalion dcr Obcrhaut, dcr Spaltoffnungen, der Luithohlcn, der

Gefassbundelnetze und dergl., sowohl an der beschriebenen Lysima-

chia, als an monstroscn Roscn deutlich lehrt. Wollle man daher

den bei Thieren vorgcschlagenen Unterschied (Gratzer, dic Krank-

hciten des Fotus, 1837. 8. S.2) anwendcn, so miisste man die Um-

wandelung der Kelch- und Kroncnblatter in griine Blatter als keine

Bildungshemmung, sondern als Ilemmungsbildung erklaren, d.b. als

cinc solche abnorme Entwickelung, bei wclchcr dcr urspriingliche

oder anfangiiche Gang der Ausbildnng in seiner Uridee gehemmt

war, die einzelnen Theile aber kcine mit unwesentlichen Vcrande-

rungen verbundene bloss quantitative, sondcrn qualitative, der Ab-

weichung der Uridce entsprechende Verandcrung erlitten haben.

Die Deiitung der Anthcren als Blattcr, dcren Blattsticl dcm

Filamcntc, deren Mittelnerve dem Connectivum, und deren Seiten-

platten dcn Antherenfachern und dem Pollcn entsprechen, (von de-

ncn der letztere eine eigentbumliche Productiou und Metamorphose

d( 9 Blattparenchymes ausmacht) wird sowohl durch die individuelle
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Entwickelungsgeschichte, als durch die mannigfachen Antholysen so

sehr nachgewiesen, dass sich wohl kaum gegriindete Widerspriiche

gegen diese Meinung hervorheben lassen. Wahrend bei der eben

beschriebenen Lysimachia die meisten Antheren die normale aussere

Gestalt hatten, normalen Pollen im Inneren enthielten und normale

Faserzellen auf der Innenflaehe ihrer Hohlung zeigten, so fielen doch

schon bei der Betrachtung mit freiem Auge einzelne auf, welche eine

mehr zugerundete aussere Gestalt und eine mehr ausgezogene dunkel

gefarbte Spitze besassen. Sie kamen nur an solchen Bliithen vor,

wo die Karpelle schon ganzlich zu Blattern aufgelost waren. Bei ge-

nauerer Untersuchung ergab es sich nun, dass das Connectivum sich

sehr verbreitert und verhaltnissmassig verkiirzt hatte, dass die An-

therenfacher dagegen nur schmale mit wenigem Pollen gefiillte Lo-

culamente darstellten. Sonst war keine Abnormitat in BetrefF

der mannlichen Genitalien wahrzunehmen. Es versteht sich von

selbst, dass dieses Factum nur wiederum den oben aufgestellten allge-

meinen Satz bestatigt, in Rucksicht auf die in der neuesten Zeit aber-

mals angeregte Frage aber: ob die Nath dem Blattrande selbst ent-

spreche oder nicht? gar nichts entscheidet.

Die wesentlichste Veranderung hatten aber in der vorliegenden

Antholyse die weiblichen Genitalien erlitten, und wir brauchen nur

den stufenweisen Gang der verschiedenen Missbildungen in dieser

Beziehung zu verfolgen, um uns eine klare Anschauung ihres We-
sens zu verschafFen.

Was zuvorderst das Ovarium selbst betrifft, so zeigte es da, wo
es eine vollkommen geschlossene fiiilse darstellte, fiinf in gleicher

Entfernung von einander befindliche und an der Spitze convergi-

rende Hauptnerven, wahrend in den Zwischenraumen die Neben-

venen zu mannigfachen Netzen sich mit einander verbanden. Die

letzteren trugen vollkommen denselben Charakter an sich, welchen
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die Nebenvenenaste der metamorphosirten Kroncn- und Kelchblat-

ter besassen, nur dass natiirlich die ftlaschen der lctztcrcn grosser untl

auagedehnter waren. Da, wo das Ovarium nur ein einfaches, aufge-

rolltcs Blatlchen darstelite, convergirten tlic einzelnen Hauptnerven-

stamme sowohl nach oben, als vorziiglich nach untcn. Das Ganze

erachien vollkommen wie ein einfaches, eiformiges, ctvvas zugespitz-

tes Blatt, welches an seinem Ende zwci ungleich grossc Zahne hatte,

von denen der grossere noch mit einem klcincn Einschnittc versehen

war. In dem Totale der Nervenvertheilung vvaren nur noch vicr

Bauptnervenstamme gcschictlen, von tlencn einer auf tlen kleineren

untl tlrci auf tlcn grbsscrcn Zahn kamcn. Der einzelnc fur tlcn klci-

ncren Zahn setzte sich mit nicht unbedeutender Starke bis in tlic

Spkze fort, untl war iiberhaupt nachst dcm Mittelnervcn bcinahe am

meisten ausgebildet. Dic tlrci andercn lagcn in dem erstcn, von tlcr

Basis dcs Blallcs an gcrechnetcn Drittheile dicht neben einandcr,

divergirten aber in der Mitte des Blatlcs so, dass dcr innerste den

Miltclthcil fast gcradc durchsetzte, die beiden andercn abcr sich, der

Circumferenz dcs Blattcs entsprechend, bogen und gcgen die Spitze

hin immcr mchr convergirten, ohne jcdoch als Hauplstamm zusam-

menzutreten. An der Basis des Blattes vercinigtcn sich die drei ge-

nannten Nervenbundel zu einem Stamme, der von dem cinfachen

Slamme gctrcnnt bis an den Ansatzpunct tles Blaltcs vcrlief. Wie

hicr nun dic fiinf Blattchen nur noch anatomisch gcsondcrt, aber

morphologisch ausser den drci unvollstandigen Zahnchen an der

Spitze gar nichl angedeutet vvaren, so trat in andercn Bliithcn die

in jeder Beziehung vollcndete Auflosung cin, dass statt dcs Pistillcs

fiinf wahre Blattchen existirten, von denen jedes seinen Mittclnerven

hattc, dessen secundare Netze nur bei dcr lanzeltformigcn Gestalt des

Ganzen mehr mit dcn Zwischennetzen des ungetheilten Pistilles, als

mit tlcncn dcs eilbrmigen Kclchhlattcs iibcrcinstimmtcn. Ja, da wo
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nur vier Blattchen vorhanden waren, hatte das eine zwei Zahnchen

an der Spitze und im Inneren zwei Hauptnervenstamme, die an der

Basis convergirten, in der Mitte aber divergirten, und von denen ein

jedes zuletzt in ein einzelnes Zahnchen auslief. Dieser Trennung

oder Vereinigung entsprechend war auch die Vereinigungsstelle der

Nervenbiindel in dem Bliithenstengel hoher oder tiefer gelegen. Im
Uebrigen zeigte sich in allen den genannten Fallen in den Elemen-

tartheilen des Zellgewebes wie der Gefassbiindel durchaus keine

Abweichung.

Wir sehen also, dass hier die urspriinglich in dem Pistill von

Lysimachia angelegten fiinf Blattchen sich theilweise oder ganzlich

isolirt darstellten, andererseits aber ein ofFenes moglichst einfaches

Blatt constituirten, oder, um es im Allgemeinen zu sagen, dass die

Formen eben so relativ waren, als in der normalen Pflanze, wo auch

durch Vereinigung von getrennten Theilen (deren Ausdriicke meist

die Nervenbiindel sind), so wie durch Trennung von Seitennerven

neue Blatter entstehen.

Der letzte Umstand gab sich auch bei unserer Antholyse in den

innersten Blattchen der Bliithe auffallend zu erkennen. Hier fanden

sich namlich zwar meist lanzettformige, zugespitzte, spitze oder ab-

gerundete Blattchen, von denen jedes seinen centralen Langsnerven

und die von diesem ausgehenden Seitenzweige und Seitennetze be-

sass. Allein grade in solchen Bliithen, in welchen sich die in dem

Centrum befindliche vollkommene Blattknospe unbedeutend iiber

die Basis des Pistillarblattes emporhob, fanden sich Blattchen, die

gegen die Spitze hin und an der einen Seite vollkommen die lanzett-

formige zugespitzte Gestalt hatten, an dem Grunde der anderen Seite

aber mehrere, verhaltnissmassig sehr bedeutende zahnartige Aus-

wiichse besassen. Wie die mikroskopische Untersuchung nachwiess,

hatte das ganze Blattchen einen Hauptstamm der GefassbiindeJ, wel-
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cher der Laoge oach das grdssere Blattchen durchsetzte, an seiner

Baus aber aach der einen Seite bin nicht unbedeulende Seitenaste

abschickte, welche Elauptnerven der seitlichen Zahnewurden. Diesc

letzteren standen iiberhaupt ifi BetrefF ihres Parenchymes und ihrer

Nervenvertheilung so zueinander und dem grossereu lanzettformigen

Blattchen, wie schon oben bei Gelegenheit dcs einfachen gezahnten

Pistillarblattchens erwahnt wurde.

Allc inneren kleincren Blattchen hatten, wenn sie einfach wa-

ren, cinen langslaufenden Hauptnerven, und verhielten sich iiber-

haupt nicisL ini Klcinen so wie die Pistlilarblattchen im Grossen.

Wic dic individuclle Entwickelungsgeschichte ebenfalls nach-

weiset, so erhellet auch aus den eben geschilderten Verhaltnissen,

dass in der Pflanze alle Trcnnung in Blatter eben so rclativ ist, als

die in Stengel und Blalt. Nur der Gegensatz zvvischen Zcllgevvcbe

und Gefassbiindcl ist wahrbaft qualitaliv. Alles andere dagcgcn nur

quautitaliv und hangt von dcr Zabl und Abgrenzung der Elementar-

tbcile ab — ein Umstand, den man bei keiner morphologischen

Betracbtung der Pflanze ausser Acbt lassen solltc. Mit der quantita-

tivcn Veranderung der ausscren Gestaltung sind aber aucb die secun-

daren Bildungs- und Entwickelungsvorgange innig verbundcn. Sie

bilden dic Folge eincs Verbaltnisses, vvclcbcs durch die die Uridec

dcr Formation beherrschende Quantitat der ausseren Gcstaltung ur-

spriinglich bedingt wird. Wie das ganze Wachslbum der Pflanze

nur cin fortwahrendes Addiren, nur ein fortwahrender Ansatz neucr

Tbeilc an altcre analogc darstellt, so ist es, wenn icb mich so aus-

driicken darf, aucb diese niedcrslc Arithmctik, vvelche dcn Urgang

der Entwickclung bcstimmt und lcnkt.

Iiir dic cbenfalls kaum zu bezwcifclndcAnsicht, dass dic Eichcn

als Randproductionen der Pislillarblalter anzusehcn scycn, zeugt

zwar unsere Antholyse nicht unmittelbar, docb insofcrn mittclbar,
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als bei denjenigen Bliithen, in welchen das Pistill in fiinf getrennte

lanzettformige Blattchen aufgelost war, und innerhalb dieser letzte-

ren nur noch ein Blattchenkreis existirte, diese mit den ersteren

genau abwechselten, und um so mehr den benachbarten Randern

zweier neben einander stehender Pistillarblattchen gegeniiber stan-

den, je kleiner sie waren. Folgte noch ein innerer Kreis, so theil-

ten sich zwei benachbarte Blattchen gleichsam in die beiden Bander

der Pistillarblattchen.

Das Spermophorum tritt hier, wie seiner Uridee gemass, immer

als Centralachse auf, die potentialiter stets die Fahigkeit hat, Cen-

tralknospen und hiermit Hauptachsen zu treiben.

Einen der interessantesten Belege giebt aber der oben erwahnte

Fall, in welchem das vollkommen blattartige Eichen mit einem deut-

lichen Exostomium, mit Primine, Secundine und Nucleus versehen

war. Dass die Hiillen des Eichens Blatter seyen, leidet keinen Zwei-

fel und bedarf keines ferneren Beweises. Wenn ich aber oben als

den einzigen wahrhaft qualitativen Gegensatz in der Pflanze den von

Zellen und Gefassen (im AUgemeinen den Gegensatz unverholzter

Gebilde) aufstellte, so gilt dieses nur, wie sich von selbst versteht,

fiir die vollkommneren Stadien der Entwickelung. Denn da alle

Verholzungsbildungen selbst aus durchaus unverhoizten Gebilden mit

der Zeit und secundar hervorgehen, so muss in friiherer oder in frii-

hester Zeit dieser Gegensatz noch ganzlich fehlen. Wir haben dann

nur, wie es auch die individuelle Entwickelungsgeschichte auf das

Klarste nachweiset, einfaches, saftfiihrendes Zellgewebe, welches

nach bestimmten Gesetzen massenweise gelagert ist. Auch das Eichen

zeigt sich in friihester Zeit als ein massiger, blattartiger Auswuchs:

Tragen wir aber in diesen die spateren Verhaltnisse ein, so erschei-

nen Primine, Secundine (Tercine, Quartine, Quintine) und Nu-

cleus als concentrisch einander einschliessende Lagen dieser blattar-
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tigeil Mas>c. Der zarlc Zustand dcs Eichcns crlauhtc his jetzt noch

nicht, dieae theoretiache Anwendung durch Beobachtung naehzuwei-

sen, Der eben bewahrte Fall unserer Antholyse — ohnc Zweifel

cinc Bildungshemmung — liefert cincn empirischen Beweia fiir jcncs

offenbar durch die Relativitat aller Pflanzentheile bedingte Verhalt-

1 1 i ss. Dcnn dcr Uridec nach sind in dcr allerfruhestcn Zcit der Ent-

wickeiung Blatt und Blattschaft durchaus identisch.

Pollen und Eichen konnen ahcr, wie die individuelle Entwik-

kelungsgeschichte hckraitigt, durchaus nicht idcntilicirt, sondern nur

cinandcr cntgcgcngcselzt werdcn. Der Pollen ist eine Production

dcs Parenchymes und zwar der Mittelschichte des Staminalhlattes, das

Eichen eine Randproduction dcs Pistillarblattes. Zur Gencse des

Pollcns hildct sich das Contentum der Zcllcn dcr Mittclschichte des

Blattparenchymes, der Inhalt auf Kosten seiner Mutterzcllen aus,

wahrend bei den Eichcn der Nucleus seinc Zellenmasse vergrossert

und so an Sclhststandigkeit gewinnt. Eine Mutterzelle liefert meist

mchrcre Pollenkbrner; der nicht unhcdeutende Kernthcil dcs Eies,

der, wenn er sich cben so wie die ausseren Lagen des Eihlattchens

vervollkommnete, ebcnfalls mehrere Blatter erzeugen konute, bleibt

cin einfaches Gehilde. Ja, fuhrt man den Gegcnsatz auf scinc grosstc

Allgemeinheit zuriick, so entspricht der Pollen dem Inhaltc und dcr

Eikcrn der Wandung eincr Zclle. Bcide bcrgen in ihrem Inneren

die bei dcr Bcfruchtung sich cincndcn Gegcnsatze, namlich Fovilla

und Kcim, durch deren Einigung vermogc der Copulation erst eine

vollstandige Zellc, dcr Emhryo, eine neue Pflanze hervorgehracht

wird.
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IJie in clem vas deferens und den Nebenhoden eines alten Baren

enthaltenen Samenthierchen lebten bis 36—40 Stunden nach dern

Tode. In ausserordentlicher Menge karaen sie in dem ausfiihrenden

Gefasse, welches ausser ihnen nur noch eine weisse, durchsichtige

Fliissigkeit enthielt, vor. Obgleich sie nicht viel grosser als die Sper-

matozoen des Menschen waren, so liess sich doch an ihnen (wahr-

scheinlich ihrer grosseren Durchsichtigkeit halber) eine zusammen-

gesetzte Organisation so bestimmt wahrnehmen, als ich noch bei kei-

ner anderen Art von Samenthierchen beobachtet habe.

Ein jedes Samenthierchen bestand hier, wie bei dem Menschen

und den meisten Saugethieren , aus einem breiteren Korper, und

einem sehr diinnen, von vorn nach hinten sich verschmalernden

Schwanze. Der Kbrper bildete im Ganzen genommen eine einfor-

mige Scheibe mit etwas breiterem Querdurchmesser, die jedoch an

dem vordersten Ende nach unten zu etwas hohl ausgeschnitten

und wie die Schaale einer Schildkrote nach der Unterflache concav,

nach oben convex war. An dem hinteren Ende dieser Scheibe, da

wo sie sich gegen den Schwanz abgrenzte, befand sich ein rundes

Knopfchen (Taf. XXIV. Fig. 2. b.), das auf der unteren Seite deut-

licher als auf der oberen wahrgenommen werden konnte. Auf eben

dieser Seite sah man an beiden Enden des Langendurchmessers zwei

sehr dunkele kreisformige Flecke (c und d), die in ihrem Centrum

sehr dunkel waren und immer heller wurden, je mehr sie sich ihrer
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Peripherie naherten. Zwischen beiden befand sich eine Menge

beller und am schwersten wahrnehmbarer Blasen, welche iu ihrem

Inneren durchsichtig und so fein begrenzt waren, dass sie nur bei

einer gewissen Modilication der Beschattung sowohl bei hellem Ta-

gea- ala bei Lampenlichl wahrgenommen werden konnten.

Diescs ist die einfache Relation desscn, was ieh als Andeutungen

innerer Organisation an dicsen Spermatozocn wahrzunehmen ver-

mochte. Eine sichere Deutung diirfte freilich erst dann moglich

werden, wenn cs gelingcn sollte, Thiere der Art mit gcfarbten Stof-

fen, z. B. gcfarbtcn Oelen, kiinstlich zu fiittcrn. Vorlaufig diirftc

vdelleicht als Vermuthung aufzustellen seyn, dass die inneren Blasen

entweder als Magenblasen oder als ein leberartiges Organ, oder, was

am wahrschcinlichsten ist, als die mikroskopischc Darstellung eincs

inneren, gewundcncn Darmcanales zu deutcn scyen, dessen Bie-

gungsstellen, von oben geschen, als Ringe erschcinen miissen. Der

vordcre dunkcle Kreis ware als Mund-, der hintere als Afteroffhung

zu betrachten. Dass sie in dic Tiefc fiihrende Canale seyen, dafiir

sprieht der Umstand, dass sie, je naher ihrem Centrum, um so dun-

keler wurden.

Alle diese Theile waren nur dann erkennbar, wenn die noeh

lebcnden oder eben verschiedcnen Spermatozoen auf ihrcr convexen

oder Ruckenflache lagen, und ihre concave oder Bauchscite dem

Blicke des Beobachters darbolen. Hier liess auch die Nuancirung

des Sehaltens die Biegung des Korpers ain deutliehsten erkennen.

I aiicl aber das Umgekchrtc statt, so sah man von Mund und After

keine Spur. Die inncren Blascn dagegcn warcn vvie durch einen

Flor beschattet wahrzunehmen. SoIIten diese Thierc ctvva eincn halb-

kugelformig gebogenen, balbdurchsichtigen Riickenpanzer besitzen?

An den Seitenrandern war der vordere Thcil des Korpcrs von

dem hintcren Kn6])fehen gcnau gcschieden. Nicht so an dcr untcren
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und noch weniger an der oberen Flache. An der letzteren Stelle

zeigte sich die Begrenzung so leise angedeutet, dass sie nur mit der

allergrossten Miihe wahrgenommen werden konnte.

Dagegen war die Trennung zwischen Korper und Schwanz im-

rner ausserst scharf und als eine dunkele Querlinie stets deutlich zu

erkennen. Der Schwanz war vorn platt und zwar so, dass sein

grosster Breitendurchmesser dem des Korpers parallel ging und sich

immer und um so mehr verschmalerte, je mehr er nach hinten sich

erstreckte. Die letzten zwei Drittheile des Schwanzes erschienen

daher nur haarformig. An und in ihm liess sich durchaus, selbst bei

den starksten angewandten Vergrosserungen (1000 mal im Durch-

messer) keine Spur von inneren Theilen wahrnehmen. Bei einigen

Thieren nur zeigte sich in seinem Verlaufe ein dunkeles Knopfchen,

das kleiner war, als das an dem hinteren Ende des Korpers aller

Thiere leicht wahrnehmbare Knopfchen und vielleicht von einer

knotenartigen Verschlingung desselben herriihrte.

Der grosste mittlere Breitendurchmesser des Korpers betrug

0,000120 P. Z., derLangendurchmesser desselben 0,000190 P.Z., die

Lange des Schwanzes maass 0,000210 P. Z.

Bei allen Bewegungen der Thiere liess sich keine Gestaltveran-

derung des Korpers wahrnehmen. Dieser zeigte sich nur in seinen

verschiedenen Lagen, bald ganz von der oberen, bald ganz von der

unteren Flache, bald in den differentesten Seitenstellungen. Beson-

ders die genaue Betrachtung der Letzteren liess uber die wahre Form

des Thieres, wie sie oben beschrieben worden, keinen Zweifel.

Stand es auf seinem Seitenrande unter einem Winkel von 20—40°

schief geneigt, so zeigte sich vorn ein kleiner Einschnitt, der wahr-

scheinlich von dem concaven Einschnitte an dem Vorderrande des

Korpers herriihrte.

Vul. XIX. P.I. 31



J| J (i. V \l I Ml\.

BAannigfacher waren dagegen dic Bewegungen dcs Schwanzes.

Dieaer schlangelte aich bald seinem ganzen Verlaufe nach, bald bog

er sich in seinem hinteren Theile cin und schnellte dann durcfa Riick-

gang in seine alte Lage das ganzc Thier vorwarts und aufwarts.

Diese letzte Lagenveranderung, die sich auch oft noch uacbdemTode

erhalt, ist das Einzigc, was hicr dcn Schcin einer Ocsc erzeugt.

Wahrc Drillung und Ocscnhildung, wic sic in so hochst ausgczcich-

nctcni Grade an dcn Spermatozoen dcr Wirbclloscn wahrgenommen

wird, fmdct hicr, bci dcn iibrigen Saugethieren und dcni Mcnschcn

nicht slalt.

Noch crcignet es sich oft, dass dic zulctzt gcschildertc Art der

Bewegung cin gewaltsames Umdrchcn des ganzen Thieres von der

Bauchflache nach der Riickcnseitc zu bedingt. In dem Moincntc, wo

dicses geschieht, sieht man die unter dem Mikroskopc sich kund

"ebende Vogelperspcctive des Korpers nach den oben bcschriebenen

Geslaltvcrhaltnisscn dcutlich wechscln.

Hochst merkwiirdig war noch die so schr grosse Emplindlichkeit

diescr Samcnlhicrchen gegen aussere Einfliisse. Am bestcn erhielten

sie sich noch lcbendig in dem liquor seminis selbst und nachstdem in

Hiissigcm Blutc, obglcich diese sammtlichen Fliissigkeiten nur eine

Tcmperatur von 12— 13° R. hattcn. Kaltcs Wasscr todtcle sie in

wenigcn Minuten; mcin Spcichcl dagcgen augcnblicklich.

Wahrend die aus dem Samengangc frci ausfliessendc Feuchtig-

kcit nur lit/uor seminis ncbst eincr ungcheuren Zahl von Sperma-

lozoen cnthiclt, fanden sich schon in dcn Nebcnhoden mannigfa-

chere Contcnta.

1) Dic Samenthicrchcn warcn bci weitcm nicht so zahlreich,

hIs in dem vas defercns. Wahrcnd sic in dcm Lclzteren sammtlich

bcinahe dicsclbc Grosse hattcn, zcigtcn sich hier die mannigfachslcn
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Grdssendifferenzen. Die grossten glichen denen des Samenganges;

die kleinsten betrugen nur die Halfte derselben.

2) Epithelialblattchen, denen ganz ahnlich, die ich schon frii-

her (Repert. Bd. I. S. 208) aus dem Menschen beschrieben.

3) Kleine, im Ganzen genommen runde, an ihren Begrenzun-

gen mehr oder minder polygone Korperchen, welche die Blutkor-

perchen des Thieres um die Halfte an Grosse iibertrafen.

4) Kleine Kornchen, von einer mit dem Mikrometer kaum

mehr genau bestimmbaren Grosse bis zu einer solchen Kleinheit, dass

sie selbst unter den starksten Vergrosserungen nur noch als dunkele

Piinctchen erschienen. In den Hoden fanden sich ausser allen eben

genannten Contentis, von denen nur die Samenthierchen selbst der

Zahl nach die geringsten waren , noch jene merkwiirdigen Kugeln,

die R. Wagner aus vielen anderen Thieren in neuester Zeit so gut

beschrieben hat. Auf den ersten Blick und bei ganz hellem Lichte

liessen sie sich von den aus dem liquor seminis sich bald abscheiden-

den Oeltropfen nicht unterscheiden. Bei Beschattung dagegen sah

man deutlich, dass sie aus einer diinnen Hiille und einem sehr hel-

len und durchsichtigen Contentum bestanden. Das letztere enthielt

in sich mehrere grosse, aus kleineren Kugeln zusammengesetzte,

scharf begrenzte und discrete Kugeln. Ausserdem fand sich in einem

eine Aggregation von geschwanzten Korpern (d) , die vielleicht als

Embryonen von Samenthieren anzusprechen sein diirften. Siehe

Taf. XXIV. Fig. 3.

Schliesslich erlaube ich mir nur noch die Bemerkung hinzuzu-

fiigen, dass die Samenthierchen der Ratte, welche im Allgemeinen

dieselben Gestaltverhaltnisse besitzen, wie sie von Wagner aus der

Maus beschrieben und abgebildet worden, die Effecte der hoheren

Temperatur aushalten, ohne ihre aussere Form im Geringsten zu

verandern. Durch Gliihen der auf einer kleinen Glasplatte aufge-
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strichenen Spermatoaoen erhalt mao cine Kohle und zum Thcil cinc

Ische, in wcIcIkt die Form der Spcrmatozocn vollstandig enthaltcn

isl. Man inu.ss nur ini Gluhen doppclt vorsichtig scin, und die Sa-

menmasse so diinn als moglich aufstreichen, weil einerseits bei rascher

Einwirkung der Ilitzc die Kohle sioh aufblaht, und andererseits die

Lsche bei etwas zu hohcr Temperatur zusammenschmilzt.

E r k I ii r u n g d e r A b b i 1 d u n g e n.

Taf. XXIV.

Kg. 1. Spcrnialozocn dcs Biiren, schwiicher vcrgrossert ; u. von der

Oherseitc; b. von dcr Unlcrscite 5 c. von dcm Rundc gcsehen.

Fig-. 2. Sliirkcre Vergrosserung dcr Untcrscite eincs cinzclnen Samenthie-

rcs: a. dcr vordcrc eingchogcne Rand; b. dcr ahgcsonderte TJicil an dcin hin-

tercn Korjicrrandc ; c. der3Iund; d. der Afler; e. dic inncren Blasen.

Fig. 3. Ein cinzelner Keimhehiiltcr; a. die iiussere Haul; b. der durch-

siehtigc Inhalt; c. dic Dotter; d. die schon gehildelcn Spcrmatozoen.
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ln den Jahren 1833 und 1834, in welchen die Kieferforsten der

Mark Brandenburg wieder von vielen ihrer Feinde, besonders aber

die jiingeren Bestande von den Lophyren zu leiden hatten , liess ich

es mir besonders angelegen sein, mich mit Beobachtung der Lebens-

weise der Letzteren zu beschaftigen. Es ist nicht meine Absicht, hier

eine vollstandige AufFuhrung meiner Beobacbtungen und des von

Anderen Wahrgenommenen, oder iiberhaupt eine vollstandige Na-

turgeschichte der zu erwahnenden Arten zu geben, sondern ich will

nur dasjenige mittheilen, was ich von Anderen nicht geniigend be-

riicksichtiget, oder wohl gar ganz unbeachtet fand, und was endJich

vielleicht dazu beitragen konnte, mehr und mehr in die Lebensweise

dieser lastigenWaldfeinde einzudringen, um immer trefFendereVer-

minderungsmittel herauszufinden ; da diese ofFenbar nur aus jener

hervorgehen konnen.

Das Wenigste nur des hier Niedergeschriebenen hat vielleicht

Interesse und Werth fiir den nicht streng beobachtenden Forst- und

Landwirth, da es meistens nur Beitrage zur naheren Bestimmung

einiger Lophyren und entfernter liegende Erscheinungen in deren

Natur sind; grbsseren Werth haben diese fiir den Entomologen von

Fach und strengen Beobachter.

Das erste, was ich hier mittheilen will, betrifFt Einiges zur na-

heren und scharferen Bestimmung der Lophyrenlarven. Wenige

Insecten mag es nur noch geben, die in diesem Zustande in Grund-
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farbung und Zeichnungen so sehr grosse Abweichungen zeigen —
ju, in einem so hohcn Grade, dass der nicht strcngc Bcobachtcr in

einer und derselben Spcciea zehn von einander gcschicdenc zu schen

glaubt Diesem Umstandc schreibe ich es bcsondcrs zu, duss vvir dic

heterogensten Beschreibungen der Lophyrenlarven, wie z. B. von

Lopkurus pini (Tentkredo pini L.) und Lophyrus pallidus (Tenthredo

pinastri Bcchst.) bcsitzcn, ohnc duss sie ihren Zweck vollstandig er-

fulltcn, indem diesclbcn nur in wenigcn, nicht in allen Fallen zu-

treffend sind. Manche trcITlichc Bcrichtigungcn habcn wir in diescr

Bczichung T. Ilartig zu vcrdanken (im forstlichen und ibrstnatur-

wisscnschaftlichcn Convcrsations-Lexikon, von G. L. und T. Hartig),

uud, besonders in Hinsicht auf ausscrst scharfc Bestimmung der Lo-

phyren im vollkommcn ausgcbildctcn Zustandc, Klug in seiner mei-

sterhaften Monographic der Blattwespen. Dennoch ist viel-

leicht das Folgcndc niclit unwillkommen, indem ich es versuchen

vvill, von einigen Lophyrenlarven Grundcharaktere aufzustellen,

vvelche selbst den am entferntest stehenden Varietaten eigenthum-

lich sind und wodurch dic Bcschreibung derselben vielleicht scharfer

und zum Theil auch vercinfacht vverden konnte.

Lophyrus pini und pallidus scheinen mir in Grundfarbung und

Zeichnung als Larvc, d. h. sich in glcichcm Alter befindend, die

grossten und auffallendsten Verscbicdenheitcn zu zeigen. Davon ein

Beispiel zu gebcn, will ich nur dic hauptsachlichstcn, vvelchc ich an

JLophyrus pini

wahrgcnonmien , liicr aufiuhrcn. Dic Grundcharaktere ahgerech-

nct, zcigcn sich an dcr Larvc von Lophyrus pallidus zicmlich die-

selbcn, wcnigstcns corrcspondirendcn, Varietaten. Am wcnigsten

vvcrdcn uns dic beidcn zunachst folgenden Extrcmc inGrundiarbung

und Zcichnungcn auf cincrlei Art schlicsscn lasscn.
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Taf XXV. Fig. 1. Farben des Kopfes glanzend dunkel-kasta-

nienbraun, fast schwarz, nur bei'm Ausstrecken desselben eine schwa-

che hellbraune Binde um den Hinterkopf wahrnehmbar. Grundfar-

bung des Riickens, bis zu den seitlichen Hautfalten hin, matt dun-

kelgriin, fast schwarz; in der Mitte des Riickens lauft ein noch dun-

keler gefarbter Streifen; am Rande des dunklen Riickens tragt jedes

Segment einen mehr oder weniger scharf begrenzten, nach den hin-

teren zu immer grosser werdenden und mehr in die Lange gezoge-

nen, kreideschwarzen Fleck; unter dieser Punctreihe schillern die

Tracheenstrange heller durch. Die untere Seite des Korpers ist von

schmuzig gelblich-griiner Farbung, doch um vieles heller als der

Riicken. Die Brust- und Bauchfiisse von gleicher Farbe. Die Brust-

fiisse sind mit schwarzen, glanzenden Hornplattchen belegt; iiber

jedem der Bauchfiisse stehet ein .<** Alle Segmentsquerrunzeln tra-

gen schwarze Dornreihen.

Fig. 2. Die Farbe des Kopfes rein glanzend hellbraun. Kor-

perfarbung gelblich-weiss, fast madenfarbig, nur etwas reiner; der

Riicken kaum merklich dunkler als die untere Seite des Korpers.

Die Fiisse von gleicher Farbe; Brustfiisse mit schwarzen Hornplatt-

chen belegt; iiber jedem der Bauchfiisse ein .^-s Die Segments-

querrunzeln mit schwarzen Dornreihen besetzt.

Fig. 3. Eine dritte, sehr streng unterschiedene Varietat ist in

folgender Beschreibung deutlich zu erkennen. Die Grundfarbe des

Kopfes rein glanzend-hellbraun; zwischen den Augen ein dreiecki-

ger, mit der einen seiner Seiten auf der Augenlinie ruhender und

mit der entgegenliegenden Spitze fast bis auf den Scheitel reichender

schwarzer Flecken, dariiber ein, um den Hinterkopf, beinahe von der

einen Seite der Fresswerkzeuge bis zur anderen, ziehender dachfor-

miger Streifen von gleicher Farbung. Der Korper hellorangenfar-

ben, die untere Seite etwas heller; ein iiber den ganzen Riicken

Voi. xix. p. i. 32
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Laufender und oach hinten breiter werdender Streifen, so wie die

Tracheenstrange, schillern heller, fast wasserklar durch. Jedes der

Segmente tragl an der Grenze des Ruckens, auf deu seitlichen Haut-

falten, einen kohlschwarzen, scharf begrenzteu Flecken. Fiisse von

gleicher Farbung mit der unteren Seite des Korpers; Brustfusse mit

schwarzen glanzendeo Hornplattchen belegt; iibcr jedeui der Bauch-

liisse ein .^ SeguicntsqueiTunzeln inil schvvarzen Dornreihen

besetzt.

Li". 4. Nicht niindcr mochte man endlich dic nachstchend be-
o

schriebene Larve fiir eine besonderc Specics halten. Der Kopf rein

glauzend-hellhraun; von eincm Augcnpuncte bis zuin andcren hin,

iiher dcn Scheitcl ziehend, cin nicht seharf bcgrenzter, dunkclkasta-

nicnbrauner Streifen. Dic Farbung des Riickens ist hellgrasgriin,

ctwas in's Gelbliche fallcnd, die untere Seite des Leibes schmutzig-

irelblichweiss; iibcr den Riicken lauft ein undeutlich dunkler durch-

schillcrndcr Streifen. Zu beidcn Seiten tragt das erste Segment zwei

klcinc iibcr einander stehende kohlschwarze Punctc. Dic Fiisse

sind von gleicher Farbe mit der unteren Korperseite; Brustiusse mit

glanzcnd-schwarzen Iiornplattchen belegt; iiber jcdem der Brustfiisse

ein .^ Die Segmentsquerrunzeln tragen schwarzc Dornreihen.

In diescn vicr Bcschrcibungen driickt sich gewiss sehr deutlieh

die grossc Vcrschicdenheit aus, in welcher die Larvc von Lophyrus

pini vorkommt; doch es sind nicht die einzigen, denn fast wird es

unglaublich erscheincn, wenn ich erwahne, dass ich, abgcsehen von

jcder Grundfarbung des Kopfes und des iibrigen Korpers, durch Be-

obachtung dcr viclcn anderen Korperzcichnungen 45 verschicdene,

bcqucm zu untcrschcidendc Varietaten herausfand. Der Verfolg

meiner Bcobachtungen, das Erschcincn der vollkommencn Inscctcn,

so wie mancher andcrcr hiibscher Eigcnthiimlichkeitcn, vvovon

spatcr gchandclt vvcrdcn soll, bclchrtcn mich zur Genugc, dass ich
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nicht mit verschiedenen Arten, sondern nur mit einer und derseiben

zu thun habe.

Unter solchen Umstanden muss der Entomologe, wie der blosse

Beobachter, darauf bedacht seyn, Merkmale aufzufinden, die unter

jeglichem Vorkommen, sei es Larve, Puppe oder vollkommenes

Insect, zu treffen sind, und zwar nur der einen Art, keiner ande-

ren eigenthiimlich. Werfen wir daher einen Blick auf die vorhin

angefuhrten vier Verschiedenheiten der Larve von Lophyrus pini,

so finden wir auch Merkmale heraus, die allen, zugleich aber auch

keiner anderenArt (d.h.vereint) angehoren; und diese sind folgende:

Die Segmentsquerrunzeln sind mit schwarzen Dornen-

reihen besetzt. Die Brustfiisse sind mit glanzend schwar-

zen Hornplattchen bekleidet, iiber jedem der Bauch-

fiisse stehet ein ,/s

Diesen Hauptkennzeichen konnte man nur noch, obgleich es

nicht nothig ist, die grosse Verschiedenheit der Grundfarbung des

Korpers und andere Zeichnungen desselben, so wie des Kopfes, und

endlich die Korperform und die Dimensionen beifiigen. Diese letz-

teren fand ich bei der Larve von Lophyrus pini, kurz vor der letz-

ten Hautung, ehe sie in den Puppenzustand ubergeht (also ausge-

wachsen) in der Lange von 8/y/ bis 1" 2//; und (in der Korper-

mitte gemessen) in der Starke von 2% /7/ bis t%^( von einander ab-

weichend.

Es bieten sich aber noch andere Mittel zur Unterscheidung und

Erkennung der Lophyrenarten im Larvenzustande dar. Diess ist die

Verfarbung kurz nach der letzten Hautung, ehe die Larve sich ein-

spinnt, wohl aber auch die Farbung des Korpers nach den schon

friiher eintretenden, mehr durch das Wachsthum bedingten, Hau-

tungen, wenn auch nicht so sicher; denn ich bin durch vielfaltige

Beobachtungen der Meinung geworden, dass die Insecten, moge die
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Art aocfa so sehr variircn, kurz nach irgend einem Acte ihrcr Mcta-

morphose im Grundtypus der Art, im homogensten, gleichsam im

Urzustaiulc, sich zeigen.

lnsowcit es niir nur gelungen ist, dergleichen Zustandc zu be-

obachten, und was diese zur scharferen Bestimmung beitragen moch-

ten, oder sonst Eigenthumliches darbieten, will ich sic hier zuerst

hei der Larve von Lophyrus pini aufruhren.

A. Unmittelbar nach dem Auskriechen aus dem Eie

und bis zur crsten Hautung hin, die in der Regel, nach mei-

ncn Beobachtungen, am zweitcn Tage, spatestens abcr mit dcm fiinf-

tcn cintrat, zcigt sich, bei'm Totalanblick dcr kleinen Gcscilschait,

cinc schmutzig-hellgriine Farbe der Larve und deutlich sind dic, vor-

bin iiir die ausgcwachsenen angcgcbcncn, Grundcharaktere zu er-

kcnncn. Dcr Kopf ist glanzend-hellbraun, hochst selten treten

schon Spuren von dunkleren Zeichnungcn darauf hervor, und nie

habe ich solcheam iibrigen Kbrper wahrgenommen ; beides erscheint

erst, und zwar schon in aufTallender Verschiedenheit, nach Abstrei-

fung der erstcn Haut.

B. Etwas dcutlichcr trctcn die Charaktcrc dcr Art hervor,

wcnn die Larve im Altcr wcitcr vorgeschritten ist und

eine llaut abwirft. Unmittelbar nach dcm Abwerfcn ciner sol-

chen zcigt der Kopf ciuc klare gelblichweisse Farbe, der iibrige Kor-

per — dic untcre Scite, wie Brust- und Bauchfiisse nur ctvvas heller

als dcr Riicken — ist hell (matl) wachsgclb, und es sind wedcr die

Dornen auf den Scgmcntsquerrunzcln, noch die schvvarzen Horn-

platten an den Brustfiissen, noch cndlich dic, dcr Art so ganz eigen-

thiimlichen, Zeichnungen (.^) iiber den Bauchfiissen wahrnehm-

bar. Hatte der Kopf vor dcr Hautung clvva dunklcre Zeichnungen,

a!s dic Grundfarbung dcssclbcn, gctragcn, so sind diesc kurz nach
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dem Abstreifen der Haut nur von einem scharfen Auge als schwach-

schillernd zu erkennen. Fig. 5.

C Am auffallendsten treten nun aber alle moglichen und denk-

baren Varietaten von Lophyrus pini in folgendem Grundtjpus zu-

sammen, namlich nach dem Abwerfen der letzten Haut,

wenn die Larve in den Puppenzustand iibergehen will,

welcher iiberhaupt der ist, worin sich alle Larven der Lophyren-

arten, wenigstens die von mir beobachteten, am deutlichsten unter-

scheiden.

Lophyrus pini zeigt in dem genannten Zustande sich von fol-

gender BeschafFenheit. Der Kopf ist von etvvas mattglanzender,

schmutziggriinlich schillernder weisser Farbe; die Augen sind rein-

schwarz, die Fresswerkzeuge braunlich; zwischen den Augen und

auf dem Scheitel undeutliche Spuren dunklerer Zeichnungen. Der

Leib ist auf dem Riicken und auf der unteren Seite, wie die Brust-

und Bauchfiisse, von gleicher Grundfarbung wie der Kopf, aber nicht

glanzend (leichenfarbig). Ueber den ganzen Riicken, so wie an jeder

Seite, zieht ein, auf jedem Segmente etwas unterbrochener, matt-

schwarzer Punctstreifen. Die Segmentsquerrunzeln haben die Dorn-

reihen, die Brustfiisse die schwarzen Hornplattchen verloren, und

nur iiber jedem der Bauchfiisse steht ein .^ Fig. 7.

Die genaueste Untersuchung der aus den streng gesonderten Lar-

venvarietaten erschienenen Fliegen liess mich keine correspondiren-

den Varietaten in denselben erkennen, hochstens dass sie sich in

mehr oder minder lebhafter Farbung etwas unterschieden, was

aber auch in ganz anderen Ursachen, als in der Korperfarbung der

Larven begriindet liegen mag; aber gewiss eben so interessant als

wichtig fiir die Wissenschaft mag das Ergebniss sein, dass es mir

gelang, schon in der Larve die Geschlechter, ohne anatomische Un-

tersuchung, streng von einander zu scheiden. Es zeigte sich namlich,
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dasa aus allen denjenigen Lar\;cn, abgesehen von jeder Grundfar-

bung dea Korpera und den Zeichnungen dcs Kopfes, welche an der

Grenze d(\s Ruckens, iiber den Stigtnaten, auf jedem Scgmente

einen schwarzen Fleckcn tragen, Mannchen cntstehen, aus allen

iibrigen, wieder abgesehen von jcdcr Grundfarbung des Korpers

und den Zeichnungen des Kopfes, dagegcn Wcibcheo. Ob auch

aus denjenigen Larven Mannchen entstehen, welche dicscn seitlichen

PunctstreifeD oicht vollstandig tragen, wie z. B. dicjenigcn, vvelchc

entweder solchen nur auf den erstcn zvvei, drei, vier u. s. w., oder

aufden letztcn zvvei, drei, vier u. s. vv. Segmenten zeigen, kann ich

nicht init Gevvissheit behaupten, da ich lcider zu vvenig darauf ach-

icte, doch ist es sehr vvahrschcinlich, und hoifentlich werden es

meine kunftigcn Bcobachtungen ergeben.

Im Jahre 1833 sah ich dicse Erscheinung mehr fiir cinen Zu-

fall, als fiir Gevvissheit an; iiu Jahre 1834 bestatigte sich aber an

300 noch im September 1833 nach Varietaten gesooderteo Larveo

dieselbe Beobaehtung, und die im Sommer 1834 zur abermaiigen

Priifung und Consolidirung nur nach Geschlechtern gesonderten und

sich iio Friihjahrc 1835 eotvvickclodeo 4000 Larveo, liesseo mich

an der Richtigkeit meiner Beobachtungen keinen Augenblick mehr

zweifeln.

Unter den auf Gerathevvohi eingesammeltcn 4000 Larven, oder

\ iclmclir uoter deo daraus eotstaodeoeo Fliegeo, stellte sich cio gaoz

auffalleodcs Missvcrhaltoiss zwischco Maonchen und Weibchen dar,

namlich vvie 37 zu 63, ein Verhaltniss, welches sich in meinen frii-

hercn Bcobachtungen ziemlich cben so ergab. Die Natur glcicht aber

dicscsgrosse Missverhaltoiss uoter dco Geschlcchtero auf eioe vvuoder-

bare Wcise vvieder aus. Dem Bcobachter vvird es oamlich nicht

cntgcheo, dass dic im Fruhjahre, haiiiig sehon Mitte Aprils, aus den

Cocons sicli zucrst cntvvickclndcn Individucn fast ohnc Ausnahme
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Weibchen sind; dass diese nach zvvei bis sieben Tagen ihrer Lebens-

dauer sterben, und dass endlich zu der Zeit (von Mitte Mai bis Mitte

Juli), wo wir im Freien die meisten in der Begattung begriffenen

Wespen dieser Art finden, aus den noch liegen gebliebenen Cocons

sehr gleichmassig Mannchen und Weibchen hervorgehen.

Nachdem sich am lO.Juli (1835) aus den 4000Cocons alle Flie-

gen entwickelt hatten, stellte sich unter den noch lebend vorhande-

nen Mannchen und Weibchen ein Verhaltniss wie 1163 zu 1059.

Zur besseren Uebersicht der gegebenen Verhaltnisszahlen moge

hier die genaue Auffiihrung des Erscheinens der vollkommenen

Insecten folgen.

Aus den 4000 Cocons entwickelten sich:

am 3. October 1834 ein Mannchen; starb am 5ten desselben Monats;

am 20. April 1835 78 Weibchen, starben zwischen dem 25. und 26. desselb. Mts.

25. und 27.

26. und 28.

2. und 5. Mai,

8. und 10. „

15. und 17. „

16. und 19. „

21. und 23. „

2. und 3. Juni,

2. und 4. „

13. und 15. „

17. und 21. „

18. und 22. „

22. „

24. „

23. „

n dem 28. und 29. „

28. Juni und 1. Juli,

2. und 3. Juli.

am 21. „ „ 185 „ „ „

am 22. „ „ 280 „ „ „

am 30. „ 11 5 Mannchen „ ii

am 7. Mai „ 16 „ n „

am 12. „ „ 357 Weibchen „ „

am 13. „ „ 162 „ „ „

am 21. „ „ 82 Mannchen „ „

am 27. „ •1 197 Weibchen „ „

am 28. „ „ 45 „ „ „

am 12. Juni „ 188 Mannchen „ ii

am 16. „ „ 143 Weibchen „ ii

am 17. „ 11 11 „ „ „

am 18. „ 11 1 „ starb am

am 19. „ „ 1 „ „

am 20. „ „ 1 „ „

am 27. „ 11 9 Mannchen, starben iswis

am 28.
11 „ 6 „ „ „

am 30. 11 „ 10 „ „ „

Summa 1778.
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Zwischen dem 8. und 10. Juli entwickelten sich aus den noch

iibrifi sebliebenen 222% Cocons die vollkommenen Insecten, und

Ewar, wie vorhin erwahnt, 1163 Mannchen und 1059 Weibchen.

Vbrstehende Angaben bieten dic Eigenthiimlichkeit dar, dass

\oin 20. \pril bis zum 30. Juni (1835) nieWeibchen und Mannchen

so zu gleicher Zcit erschienen, dass einc Bcgatumg hatte stattfinden

konnen, und dass dics vielmehr crst mit dem 8. Juli cintrat. So

sehr dies auch (ruheren, selbst meinen cigcnen, Beobachtungen wi-

dersprechen mag, so war cs in diesem Jahre doch dcm Erscheinen

Un Freien ganz analog; auch hicr fand crst von Mitte Juni bis Mitte

Juli, bcsondcrs abcr Anfangs Juli, das Ilauptschwarmen und das vor-

zugswcisc Bcgatlcn statt. Tm Jahrc 1833 fiel hicr die Hauptschwar-

mezeit dcsgcnanntcn Insectcs in dic letzlc Halfte dcs Monat Juni, und

iin Jahrc 1834 Endc Mai's. Man sicht jcdenfalls daraus, dass wir

iiber die Schwarmzeit unserer Kieferblattwespe noch nicht ganz im

Rcinen sind; dic Lagc dcs Orlcs, Tempcratur, Nahrung ctc. wirken

gewiss machtig darauf ein. Geschiitzt liegcndc Waldortc, bcsonders

ihrc gcgcn Morgcn und Mittag gclegenen Seitcn; bestandige Witte-

rung, heiterer Himmcl, warmcr Sonncnschcin im iriihen Friihjahre;

mit Schnee bedeckter Boden , Gleichmassigkcit der Witterung (selbst

hartcr Frost untcr dieser Bcdingung) im Wintcr; nicht zu kraftig

verwachscncs 10— 25-jahrigcs Holz (abcr auch plotzlichcr, momen-

taner Mangel an Nahrung) sind, nach mcinen bisherigcn Beobach-

tungcn, dcr Entwickelung der Lophyren besondcrs fordcrlicli. Gewiss

ist abcr das friihcrc odcr spatere Hauptschwarmcn von grosser Wir-

kung auf das mclir odcr mindcr gcfahrliche Vorkommen im nachst-

folgenden Jahre. Im Hcrbste des Jahres 1833, vvo Lophyrus pini so

sehr sparlich scbwarmte, fandman einc grossc Mcnge Larven erstarrt

auf dem Boden licgcnd, dic nicht zum Einspinnen kommcn konn-

ten. Dic Wirkung davon war (verstarkt durch die sehr verander-
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liche Witteruug im Winter 18 3

%4 ), dass Lophyrus pini im Sommer

des Jahres 1834 nicht in so grosser Menge erschien, als im vorher-

gehenden. Auch die Schwarmzeit im Jahre 1834 (Ende Mai's) ist, im

Verbaltniss zu anderen Jahren, wie 1827, 28 und 29, in welchen

viele Forsten derMarken so bedeutend unter dem Frasse von Lophy-

rus pini litten, und wo die Hauptschwarmzeit dieses Insects schon

Ende Aprils vorfiel, im Ganzen spatlich zu nennen; und beachten

wir dabei ebenfalls wieder die sehr nasskalte Witterung des Winters

18 3

% 5 , so ist es erklarlich, warum Lophyrus pini im verflossenen

Sommer noch in viel geriugerer Menge erschien, als im Jahre 1834.

In diesem Friihjahre konnte man in wenigen Stunden Tausende von

vermoderten Cocons unter der Moosdecke hervorscharren. Bei uns

steht, in Folge dieser Beobachtungen, die Vermuthung fest, dass wir

von der genannten Blattwespe im kiinftigen Jahre vielleicht gar nicht

mehr zu leiden haben werden; wenigstens lasst uns die Menge der

im verwichenen Spathherbste erstarrten und vermoderten Larven

dies hofFen.

Lophyrus pallidus konnte ich, bei den eifrigsten Nachsuchun-

gen, im verwichenen Sommer nur in einigen wenigen, einzeln

lebenden Individuen entdecken; den Grund davon glaube ich eben-

falls wieder in der spaten Schwarmzeit im Jahre 1834 (Juni) und in

der schlechten Witterung zu finden. Die Larve frass bis iu den

November hinein und wurde durch den plotzlich am 17ten desselben

Monats eintretenden EVost getodtet.

Ganz analoge Erscheinungen fanden hier auch mit Lophyrus

socius, L. nemoruniy L. surilis, L. frutetorum und L. variegatus

statt; sie sind im verwichenen Sommer spurlos in unserer Gegend

verloren gegangen, und dies vvohl nur darum, weil man Mitte No-

vembers noch die Larven fressend fand, welche kaum die zweite

Hautung iiberstanden haben mochten.

Voi. xix. p. i. 33
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Das \ orhandensein von mehrMannchen alsWeibchen zur llaupt-

schwarmzeil scheinl oichl mimlcr liol' in clor Natur der Blattwospen

begrundet zu sein; das Weibchen zeichnet sich aus durch grosse

Tragheit, sitzl still im Sonnenscheine und lauit mehr als os fliegt,

inuss daher, ura den Aet der Begattung zu iiberstehen, von clem

Mannchon aufgesucht werdcn; und diesem konimt hierboi clie grosse

Behendigkeit, bei grossercr Individuenzahl, sehr zu statten.

Eben so unbcslinnnt, wio die Schwarmzeit, ist auoh die Dauer

dcs Puppcnzustandes, odcr vichnehr die Zcit, wclcho die Larve vorn

Einspinnen bis zur Entwicklung dcs vollkonnncnen Insects gebraucht.

So gewann ich im Scplcmbcr des Jahrcs 1833 schon cine Blattwespe

aus einor Larvenfamilie, die sich zwischcn dcm 16tcn und 20sten

Tagc vorhcr oingcsponncn liatle; der grosserc Theil entwickelte sich

erst im Mai 1834, und sicbcn Cocons blicbcn mir, aus denen die

Wespe noch nicht entschlupft war. Aus dreien derselben gevvann

ich im Monat April 1835 das vollkommene Insect. Vom Jabre 1834

bewabre ich cbenfalls noch in diesem Winter cine Menge Cocons

von Lophyvus pini, pallidus und socius auf, in welchen die Larve

ruhet und wahrschcinlich crst im Friihjahre 1836 sich zum voll-

kommenen Insect entwickeln wird.

Dcr llautungcn dcr Larvc von Lophyrus pini wurde vorhin nur

dem Namen nach, und nur insofcrn nach dem Aussehen dorselben

einer solchen gedacht, als sich feste Kennzeichen der Art fiir die

mannigfaltigsten Varictaten daraus ergabcn; es vvird nicht uninteres-

sant soin, iibor diosen Act dcr Mctamorphosc noch nahercr Umstando

zu gcdcnkon, wie z. B. des Einflusses der Tcmpcratur auf den friihe-

ren oder spatercn Eintritt, dcr Anzahl dorsolbon bis zu dcm Zeit-

puncte hin, wo sich dic Larve cinspinnt u.s.vv. Am bcslcn wird dics

in ciner Darstcllung dcs ganzcn Vorgangcs und dcs Verhaltcns dcr

Larvc dabei, wic ich es bishcr beobachtet, gcsehehon konnen.
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Aehnlich wie in der Ordnung der Lepidopteren, kiindigen auch

die Larven der Lophjren durch ein besonderes Benehmen den kom-

menden Act einer Hautung schon geraume Zeit vorher an, nicht

aber, wie jene, durch Abwechselung von ungewohnlicher Ruhe und

Beweglichkeit, durch ein gleichsam angstliches Benehmen, sondern

zuerst durch ein Absondern von der Hauptgesellschaft, durch Aufho-

ren des, dieser Gattung so eigenthumlichen, Flusses von Speichel aus

den Mundtheilen, durch dann eintretende aufFallende Ruhe, Trag-

heit, durch Zeichen von Erschopfung, indem sie auf einer Nadel

sich in ihrer ganzen Lange ausstrecken, dfters recken und nicht mehr

fressen; viele fallen dabei zur Erde nieder. Solche Vorzeichen habe

ich an den eigends dazu beobachteten Individuen fruhestens acht

Stunden, spatestens aber zwei Stunden vor der eintretenden Hautung

wahrgenommen.

Mehrere andere Kennzeichen treten aber nicht vor allen Hau-

tungen ein, sondern einige sind nur der ersten, einige wieder

einzig und allein der letzten Hautung eigenthumlich. Bei Lo-

phyrus pini treten nun vor allen Hautungen ganz iibereinstimmend,

mit Ausnahme der letzten, nach welcher sich die Larve ein-

spinnt, folgende Kennzeichen ein. Zwischen 15 und 5 Minuten

vor dem Abstreifen der Haut macht die Larve mit dem ganzen vor-

deren Theile des Leibes eine solche Wendung, indem sie sich mit

den 2 bis 4 letzten Segmenten fester an der Nadel anklammert, dass

sie fast in senkrechter Richtung gegen dieselbe, in fast horizontaler

aber in der freien Luft zu schweben kommt. Hierauf beginnt die

Larve sich ofters in ihrer ganzen Lange auszustrecken, dann und

wann auch den Kbrper wieder stark einzuziehen, bei welcher Bewe-

gung man, unter der Loupe betrachtet, auf den Segmentsquerrunzeln

die Dornreihen, bis auf hin und wieder wahrzunehmende schwarze

Piinctchen, verschwinden sieht. Wie es scheint, und weii man an
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der abgestreiften Haul (wenigstens nicht mii der Loupe) die Dornen

uichl bemerkeu kann, sind also dieselben in dcn Korper zuriick-

ziehbar. Die Haul scheint sich jetzt von dem darin steckenden Kor-

per /m losen; da, wo sonsL die Tracheenstrange durchzuschillern

pflegen, zeigL sicli ein fast reiner, etwaa nach deu Seiten hin sich

fein verzweigender, weisser (trockener) Streifen, und plotzlich, in-

dem dic Larve sich noch einmal in ihrer ganzen Lange ausreckt,

springt an dcr ausscr.stcn Grenze dcs Kopics dic Kopfhaut los und so

auldcr SLirnc, zwisclicn dcn Augen, dass dasclbst ein kleincs, bei-

oahe birnformiges, mit der S|)iize fast bis auf dcn Schcitcl reichen-

des, mil dcr Basis bis auf die Obcrlij)pc gehendcs und daran be-

fcsiigics Stiickchen dcrsclbcn sLehen blcibL. Durch die auf solche

Wcisc cntsLandene OefTnung tritt dann dcr Kopf der in dcr gclosten

HauL sLcckcndcn Larve hervor, dic KopfhauL glcitcl untcr die Mund-

thcilc an dic Kchlc, und wird mit der iibrigen HauL, an welcher sie

bcfestigt ist, abgeworfcn. Um das AbsLrcifen dcr Korperbaut zu be-

giinstigcn, bcnutzL die Larve eine scharfc Kanle der Nadcl, woran

sie bishcr geschwebL, bcginnt cine schiebende Bewcgung, und ist dic

HauL bis zu den leLzLen Scgmcnten gcglcitet, so wcndct sie wieder

den Korpcr, um auf dcr Nadel, ausgestreckt, von dcr becndigten

Arbcit zu ruhcn ; dic Ilaut sclbst bleibt an der Nadel hangen.

ln dcr crstcn Minute erschcint nun die Larve von der Bcschaf-

fenheit, wic untcr B (Fig. 5) angcgcben wordcn. Nach Verlauf von

zwci, hochstcns von fiinf Minuten, ausscrst sclten aber schon wah-

rend dcs Abstrcifcns der Haut und nurwenn dies unter crschwcrcnden

Um.standcn gcschchcn, crschcincn diederArt cigenLhumliehcn Dorn-

rcihcn auf den Scimicnlsquerrunzcln; nach 15 bis 20 Minuten sind

dic Grundiarbung dcs Koj)fes, dcs Korpcrs, dic darauf bciindlichcn

Zeichnungen und die schwarzen IIorn])laLLchcn an den Brusifussen

deutlich hervorgetreten. Nach Wicdcrcrlangung dieser Zcichnungcn,
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spatestens aber nach zwei Stunden, beginnt die Larve wieder zu

fressen.

Ganz anders verhalt es sich aber mit den Zeichnungen (.^v) iiber

den Bauchfiissen; ich sah sie mit den Dornreihen zngleich, aber

auch erst nach 75 Stunden erscheinen; nie bleiben sie ganz aus.

Auch sieht man nach dem Abstreifen der Haut nicht immer dieselben

Varietaten wieder; dunklere Grundfarbungen des Korpers verwan-

deln sich in ganz helle, helle in dunklere; Zeichnungen des Kopfes

verschwinden, entstehen und andern sich auch nur; immer sah

ich aber an den von mir beobachteten durch Geschlechter gesonder-

ten Larven die Unterscheidungszeichen von Mannchen und Weib-

chen nach den beiden vorletzten Hautungen wiederkommen.

Das Abstreifen der Haut geschieht iibrigens nicht immer im Ver-

Jauf einer bestimmten oder gleichen Zeit; die meisten Larven hau-

ten sich in den warmsten Mittagsstunden von 11 bis 3 Uhr. Bei

hoher Temperatur (also besonders in den Mittagsstunden), bei heite-

rem Himmel, windstillem Wetter, den Sonnenstrahlen unmittelbar

ausgesetzt; der Natur gemass an einer Nadel schwebend, wird die

Haut in viel kiirzerer Zeit abgeworfen, als bei'm Mangel solcher

giinstigen Umstande. Unter den angegebenen, bei einem Thermo-

meterstande von + 31° R., warf eine Raupe ihre Haut im Verlauf

von 1 % Minuten ab. Hautet sich eine Larve unter giinstigen Umstan-

den, so ergab die Fraction, entnommen aus der Beobachtung von

100 Individuen, eine Zeit von 2 Minuten und 5 Secunden; bei

iibrigens gleichen Umstanden, nur den Sonnenstrahlen nicht unmit-

telbar ausgesetzt und bei einem Thermometerstande von +- 20° R.

erst von 7 Minuten. Fehlt der Larve die, grosse Hiilfe leistende,

scharfe Kante der Kiefernnadel, so erfordert das Abstreifen der Haut

noch grossere Zeit. Auf dem blossen Sande liegend, der Einwirkung

der Sonnenstrahlen ausgesetzt, bei windstillem Wetter und bei einem
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rbermometer8tande von •*• 31° \\. wurde dieaerAct von einerLarve

ersl in 1<> Minuten beendigt, unter sonst gleichen Umstanden, aber

oichl der Sonne ausgesetzt uod bei einem Thermometerstande von

-+- 19° B. erst in 18 Minuten.

Bedeutend schwieriger, ja oft ganz unmoglich, wird die Hau-

tung auf ganz platter Flache, z. 15. auf einer Glasplattc. Auf eine sol-

che brachte ich cincs Tages 9 Larven, welche die Vorzcichen einer

herrannahenden (der lctztcn) Hautung zcigtcn, und es kainen nur

3 davon zum Abstreifen der llant; die ubrigcn untcrlagen auf einem

_< ringen odcr dem halbcn Theile dcr Arbeit undstarben, obgleich alle

iibrigen Bcdingungcn sehr giinstig waren und das Thermometer auf

•+ 32° R. stand. Von jenen o Larven hatte cine (vom Aufplatzen

der Kopfbaut bis zum ganzlichen Abstrcifen der dcs Korpcrs) diesen

Vct in 1 Stunde und 31 Minutcn, cine zvveite in 1 Stunde und 58

Minuten und dic dritte erst in 4 Stundcn und 56 Minuten beendigt.

Ausser den, jeder liautung im Allgcmeincn vorangchendcnKenn-

zeichen, mussen nun ferner diejcnigen streng von allcn iibrigen ge-

schieden werden, welche einzig und allein nur als der letzten an-

gehorig betrachtet werden diirfen.

Alle diejenigen Larvcn, welche die letztc Haut vor ihrem Ein-

spinnen abwerfen wollen, sondern sicb von der HauptgescIIschaft

unter ungiinstigen Umstanden, d. h. bei triibem Himmcl, windigcm

odcr stiirmischem Wctter, bei niedrigem Thermometerstande, bei

Regen, auch bci eintrctender unbestandiger Witterung, schon zwi-

schen 110 und 100 Stunden vorhcr ab; bei durchaus giinstigen Um-

standen aber erst zwischen 50 und 40 Stunden. Hat die Larvc von

der Hauptgesellschaft sich entfcrnt, dann tritt ganz dassclbc Beneh-

mea ein, wie wir cs fiir dic friihcr cintretcndcn Hautungen geschil-

dert haben. Sehnell hintcrcinander folgen aus dem Darmcanale Ent-

leerungen und die Excremente wcrden zulctzt fast fliissig. Dies



ilber Lophyren der Kiefer. 263

Geschaft, welches die Larven ungewohnlich zu entkraften scheint,

indem sie sich kaum merkbar riihren, wenn sie nicht durch andere

herankriechende Individuen gestort werden, ist unter ungunstigen

Umstanden erst in 20 bis 30 Stunden beendigt, unter giinstigen schon

in 5 bis 10 Stunden. Nach solchen Entleerungen erscheint der Kor-

per viel durchsichtiger als sonst, die Farbung iiberhaupt lebhafter.

Wenn die Larve so (bei giinstig obwaltenden Witterungsver-

haltnissen) eine bis zwei Stunden ruhig gesessen, zeigt sich den

ganzen Riicken entlang, in der Regel von vorn nach hinten eintre-

tend, ein durch die ubrige Korperfarbung durchschillernder, hin

und wieder unterbrochener, schwarzlicher Punctstreifen ; mit diesem

fast zugleich, aber sehr oft auch 4 bis 10 Stunden spater, meistens

von hinten nach vorn entstehend, zeigt sich auch ein solcher zu bei-

den Seiten, dicht iiber den Stigmaten, von gleicher Farbe und son-

stiger BeschafFenheit (Fig. 6). Mit dem allmaligen Entstehen dieser

Punctstreifen verschwinden auch die Dornreihen auf den Segments-

querrunzeln, so dass diese, bis auf das blosse Vorkommen von kleinen

undeutlichen Piinctchen, als deren Ueberbleibsel, mit der ganzlichen

Ausbildung jener, (was friihestens in zehn, spatestens aber in zwan-

zig Stunden geschehen zu sein pflegt,) nicht mehr mit der Loupe als

solche zu erkennen sind. In solcher Verfarbung ruhet die Larve

dann noch wohl 18 bis 24 Stunden, ehe sie die Haut abwirft; dies

geschieht in eben derselben Weise, wiewir schon geschildert, haufiger

aufderNadel lang ausgestreckt ruhend, als daran schwebend, und

ebenso oft auch auf dem Boden, im Grase und Moose, worauf die

Larve aus ubergrosserErschopfung vom Baume schon vorher niederfiel.

Sollten auch viele und die meisten der Larven die Hautung auf dem
Stamme iiberstanden haben, so fallt doch nach diesem Acte der gros-

sere Theil, ja, man kann annehmen 80 bis 90 plus, namentlich bei

nasskalter Witterung, im Spatherbste (und auch bei bevorstehenden
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\\ interu mit ofi wechseindcr Temperatur und wechselndem Schnee-

iiihI Regenwetter) zur Erde nieder, denn mehr als sonsi erscheinen

sie erschdpft, ungeschickl undhiilflos. Die aufdemStamme bleiben-

dcii Larven spinnen sich entweder auf den Aesten Liegend, oder in

den W inkeln der kleineren Zweige und zwischen und an dcn Na-

deln ein. \ oni Auiplatzen der Kopfhaut bis zum ganzlichenAbstrei-

fen dcr des Korpers gebraucht dic Larve zur letzten Ilautung unler

den giinstigsten Umstandcn immer 10 bis 20 Minuten, und sie er-

scheinl nachher von solcber Farbung, wie unter C. angcgcben.

Jn diesem Zuslande ist die Larve auch gegen aussere Einfliisse

am empfindiichsten ; starkes und plotzliches Sinken der Temperatur,

der Eintriit von nasskalter Witterung (kiinstliche Raucherungen mit

iiassein Laube, Grase elc, Schwefel etc) kann ihncn dcn augen-

blicklicben Tod bringen, denn solche Umstande vvaren cs bcsonders,

welche den Unlergang so vieler, sicb in diesem Zustande gerade bc-

lindcndcr Larven im Spatherbste der Jahre 1833, 1834 und 1835

herbeifiihrte.

Nach Abstreifen der lctztcn Haut tritt fur die Larve abermals

einc Ruheperiode cin, ehe sie sich einspinnt, und diese \vahrt6— 14

Stundcn; vom Ziehen dcr ersten Faden bis zur Anfcrtigung i\es Co-

cons von ganzlicher Undurchsichtigkeit verwendetsie % bis
l

/4 Stunde.

Zu ungewohnlicher Lange dchnen sich die erwahnten Perioden

Ixi denjenigen Larven aus, welche diesen wichtigsten Act ihrer Me-

tamorphose unter ungiinstigen Witterungsverhaltnissen zu iiberste-

hcn hahcn. Das Vorzeichcn der bevorstehendcn Letzten Hautuug

— das Erscheinen des dunkleren Riicken- und Seitenstreifens —
triil mcisi( ns bei ihnen schon vor der ganzlichen Bcendigung der

(langer als gewohnlich wahrenden) Entlccrungcn aus dem Darm-

canalc ein, und \<>n Beendigung dicses Geschafts bis zum ganzlichen

Einspiimcn !)(•(! ii rlcn sie oft 3 bis 5 Tagc; cine Larvc brauchte



iiber Lophyren der Kiefer. 265

sogar vom Abwerfen der Haut bis zurn ganzlichen Einspinnen allein

81 Stunden, bei regnig-stiirmischem Wetter und einer durchschnitt-

lichen Temperatur in dieser Zeit von -*> 7° R.

Ueber die Anzahl der Hautungen, vvelche die Larve von Lo-

phyrus pini von ihrem ersten Erscheinen aus dem Eie an bis zum Ein-

spinnen iiberstehet, habe ich keine sicheren Resultate erlangen kon-

nen, oder ich bin vielmehr daruber in Zvveifel gerathen, ob iiber-

haupt die Anzahl derselben bestimmt sei, oder ob wieder die Tempera-

tur so darauf einwirke, dass dieselbe einem Wechsel unterworfen ist.

Nach dem, was ich beobachtet, findet dies Letztere statt, und liesse

sich auch vvohl durch mancherlei Thatsachen erklaren. *)

Dass die Temperatur auf das Insectenleben einwirke, ist wohl

nicht mehr in Zweifel zu ziehen ; hohe Temperatur begiinstigt es in

allen Zweigen, nicht sowohl hinsichtlich des schnelleren Durchschrei-

tens der verschiedenen Lebensstufen — der schnelleren Entwicke-

lung zum vollkommenen Insect — als vielmehr in Hinsicht auf ihr

grosseres Wbhlbefinden, den grosseren Gebrauch von Nahrung, die

grossere Zunahme an Korpervolumen u.s.w.; wohingegen entgegen-

gesetzte Verhaltnisse auch grosstentheils entgegengesetzt wirken.

Werfen wir einen Blick auf die durchschnittliche Tempera-

tur **) der Monate Juli und August der Jahre 1833 und 1834, in

*) Der Verfasser halt es fur seine Pflicht, zu diesem Gegenstande Nachstehendes zu bevorworten,

und die Griinde seines Zweifels anzugeben.

Die fur das Jahr 1833 aufgefuhrten Beobachtungen einer Larve in dieser Beziehung sind

ausschliesslich von mir geleitet worden, doch, durch anderweitige Geschafte abgehalten, war

es mir nur moglich, dies bei einem Theile im Jahre 1834 zu thun. Die beiden letzten Hau-

tnngen der Larve in jenem Jahre wurden von einem meiner Freunde beobachtet; und nur die

mehr als sorgfaltige Auffiihrung der gewonnenen Resultate, die wirklich vorhandene Anzahl

von verzeichneten abgeworfenen Hauten,konnten mich veranlassen, diesen so hochst interessanten

Gegenstand, wenn auch vielleicht zu voreilig, diesen Blaltern gegenwartig schon einzuschalten.

*) Die Temperalurmessungen wurden angestellt Morgens 6 Uhr, Mittags 1 Uhr und Abends

Voi. xix. p. i. 34
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welcheo nachstehende Beobacbtungea angestellt wurden, so ergiebt

sich diese lur das Jahi 1833 auf -*- 12,5° R., und iiir das Jahr 1834

auf + 17° 11. Dieaer Unterschied in der Temperatur (und ist auch

wohl hierbei die mehr bestandige Witterung dcs Sommers 1834 im

\ erhaltniss zu 1833 zu berticksichtigcn) war nichtohoc Einwirkung

anf dic Larven. Fig. 2 und 3 slcllt die naturliche Grosse dicser im

Jahre 1834 dar; Fig. 2 waren dic grossercn und Fig. 3 die kleineren.

Fig. 4 und 1 gicht cin Bild der natiirlichen Larvengrossc im Jahre

1833. Fig. 1 waren die klcincren und Fig. 4 die grosseren. Jni

Jahre 1833 bcobachletc ich nur 4 HauLungen, im Jahre 1834 dage-

gcn 5.

Der Verfasser weiss diesc letzterc Erschcinung sich nicht andcrs

zu crklaren, als durch das starkere Wachsthum der ira

Jahre 1834 lebenden Larven.

Die Hautungen, mit Ausnahme der letzten, nach wclcher dic

Larvc sogar kleiner (eingeschrumpfter, zusammengczogencr) als vor-

her erscheint, sind wohl vorzugsweise dazu bestimmt, dcm Korper,

nachdcm dic alte Haut keiner weiteren Dehnung mehr fahig isl, und,

bci der Mehrzunahme an Volumen der darin steckenden Korper-

thcile, zuletzt platzen muss, das Wachsthum zu gestatten; je mehr

dics dahcr durch cinwirkende Umstande begiinstigt vvird, desto frii-

hcr odcr dcsto oftcr muss auch die Haut die Fahigkcit, sich zu dch-

ncn, verlicren (zu klein wcrdcn) und dcshalb ein oftercs Abwcrfen

dicser hcrbeifuhren.

Wie nun selbst die Anzahl der Hautungen nicht gleich ist, so ist

auch dics mit dcn Zwischenpcriodcn von einer zur andercn derFall;

und auch hicr scheint wieder die Temperatur machtig einzuwirkcn,

10 l lir; die DnrducbnHte sind so gewonncn ^vordcn, dass geringfugige Brnchtheile aasblie-

lien uml wenig zum Ganien Fehlendes hinzu^efii^t wurde.
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wie aus der speciellen Auffiihrung meiner Beobachtungen hervor-

gehen wird.

1. Eiiitritt «ler Mautnngen bei der im Jalire 1833
beobachteten I^arve.

Die Larve erschien aus dem Eie am 3. Juli.

Die erste Hautung fand statt am 8. Juli.

(Durchschnittliche Tagestemperatur vom 4. Juli bis incl. 8. Juli

= -+ 15° R.

Niedrigste Tagestemperatur (4. Juli) = -+- 13,1° R.

Hochste Tagestemperatur (8. Juli) = -+> 17,3° R.)

Die zweite am 22. Juli.

(Durchschnittliche Tagestemperatur vom 9. bis incl. 22. Juli

= n- 14,1° R.

Niedrigste Tagestemperatur (14. Juli) == -+ 12,3° R.

Hochste Tagestemperatur (9. Juli) = + 16,5° R.)

Die dritte am 10. August.

(Durchschnittliche Tagestemperatur vom 23. Juli bis incl. 10. Au-

gust = -*- 12,5° R.

Niedrigste Tagestemperatur (7. August) = -+- 8,6° R.

Hochste Tagestemperatur (28. Juli) = -+• 15,5° R.)

Die vierte am 30. August.

(Durchschnittliche Tagestemperatur vom 11. bis incl. 30. August

= -+ 10,3° R.

Niedrigste Tagestemperatur (15. August) = -+ 10° R.

Hochste Tagestemperatur (23. August) = + 11,9° R.)

3. Eintritt der Hantungen bei der im Jahre 1834
beobacliteten I^arve.

Die Larve erschien aus dem Eie am 10. Juli.

Die erste Hautung fand statt am 13. Juli.
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(Durcbschnittliche Tagestemperatur votn 11. bis incl. 13. Juli

= -i- 17,1° R.

Niedrigste Tageatemperatur (12. Juli) = + 16,4° R.

Bocbste Tagestemperatur (11. Juli) = + 17,6° I\.)

Die /weito am 21. Juli.

(Durchscbnitttiche Tagestempcratur vom 14. bis incl. 21. Juli

= -*- 17,6° R.

Niedrigste Tagestemperatur (16. Juli) = -+- 16,5° R.

Hochstc Tagestemperatur (15. Juli) = h- 17,5° R.)

Die dritte am 31. Juli.

(Durclischnittliche Tagestemperatur vom 22. bis incl. 31. Juli

= -t- 19° R.

Nicdrigste Tagestcmperatur (25. Juli) = -h 18,3° R.

Hochste Tagestemperatur (31. Juli) = -+- 20,6° R.)

Die vierte am 3. August.

(Durchschuittliche Tagestemperatur vom 1. bis incl. 13. August

= -f- 16,6° R.

Nicdrigste Tagestcmpcratur (11. August) = -t- 13,7° R.

Hochste Tagestemperatur (2. August) = + 20,9° R.)

Die fiinftc am 28. August.

(Durchschniltlichc Tagcstemperatur vom 14. bis incl. 28. August

= + 15,6° R.

Niedrigste Tagcstcmperatur (27. August) = -+- 13,8° R.

Hochstc Tagcstcmpcratur (24. August) = -4- 17,2° R.)

Die erste Larve legtc also ihre 4 Hautungcn erst in 56 Tagen zu-

riick, die zweite abcr ihrc 5 schon in 51 Tagcn.

Untcrsucht man dic gcgcbcnc Ucbcrsicht noch naher, so vvird

man lindeu, dass zvvar dic durchschnitllichc Tempcratur wahrend

der Zeit, in welchcr dic llautungen vor sich gingcn, im Allgemeincn
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auf den Eintritt derselben einwirkte, dass aber auch die Differenz

zwischen den kaltesten und warmsten Tagen nicht minder wichtig

dabei ist; wenn sich aber die Zwischenperioden, nach den letzten

Hautungen zu, hierbei mehr in die Lange ziehen, als die erstern, so

kommt jedenfalls davon auch etwas auf Rechnung des minder star-

ken Wachsthums in vorgeriicktem Alter, als im jugendlicheren Zu-

stande. Naherer Erlauterungen und Recapitulationen wird es, bei

der gegebenen Uebersicht, nicht bediirfen, weshalb ich gleich noch

zu einigen anderen Gegenstanden iibergehe.

Die Temperatur des Insectenkorpers ist, wie bekannt,

und nach Aussage und den Beobachtungen unserer Entomologen,

stets dem umgebenden Medio gleich, wenigstens sind die Differenzen

so gering, dass sie gar nicht in Betracht kamen; nur bei den in Ge-

seilschaften Lebenden hat man diese beachtenswerth gefunden.

In dieser Beziehung haben sich mir bei Lophyrus pini folgende

Erscheinungen dargeboten. Hellgefarbte, einzeln lebende Larven

haben, sowohl Morgens, Mittags, als Abends, eine gleiche, oder hoch-

stens um 0,1 bis0,2° hohere Temperatur als das umgebende Medium;

dunkler gefarbte, wie z. B. Fig. 1, weichen darin aber etwas ab.

Bei einer Lufttemperatur (im Sonnenscheine) von -+• 30° R. stieg das

Thermometer, an die Larve gebracht, auf -+- 32° R.

Gleiches beobachtet man an denjenigen Larven, welche sich,

wie Fig. 7, zur Verpuppung verfarbt haben. Bei einer Lufttempe-

ratur (im Sonnenscheine) von -+- 29,5° R. stieg das Thermometer, an

die Larve gebracht, auf -+- 32° R. Der Larve in diesem Zustande

scheint aber auch noch eine eigenthumliche Temperatur inne zu

wohnen, und nicht allein die dunklere Farbe vermag die erhohte

Temperatur (im Sonnenscheine) hervorzubringen ; ich fand namlich

diese stets um -+- 0,5 bis 1,0° R. hoher als die umgebende Luft.
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(l.iiiz uiid anfFallend abweichend von dcm umgebendeo Mcdio

isi nur die Temperatar des Morgens um\ Ahcnds and bei nicdrigem

Thermometerstande, bei regnigem und stormischemWetter in dich-

ten, Mittaga und bei schonem heiterem und warmem Wetter in

losen Gesellacbafteo (Haofen) Lebender Larvcn. Bci ciner Luittem-

peratur des Morgens vou + 7° R. stieg das Thermometcr, in die hell-

gefarbte Gcscllschaft hineingebraeht, aof+ 10,5° R.; Mittags, seibst

im Souuenseheinc, und wenn die Larvc nicht gcradc von sehr

dunkler Farbnng ist, ist dic Differenz zwischcn Korperwarme und

Lofttemperatnr oicht so gross, seltcn iiber -+- 2,5° R., indem sich die

Lofl ongehinderter, als dcs Morgens, in den loseren Larvenhaulen

bewegen kann.

Beobachtet man eine und dieselbe Larvengesellschaft, besonders

die heller gefarbten, zu versehicdenen Tageszeiten, z.B. Morgens und

Mittcigs, so wird man, je nach der Zeit, auffallende Unterschiede in

der Farbe finden; sie ist des Morgcns dunkler als des Mittags, und

am deutlichsten haben wir diese Erscheinung bei grosser DifFercnz

zwischen der Morgcn- und Mittagstemperatur. Zum Theil findet

dies wohl darin seinen Grund, dass die Larven des Morgcns dichter

an einandcr sitzen als des Mittags; doch bemerkt man es aueh schon

an einzeln Lebenden, wenn glcich nicht so dcutlich. Ebcnfalls mag

die starkere Zosammenziehoog des Insectenkorpers selbst bei niedri-

ger Temperaiur die donklere Farbong hervorbringen; sollte aber

diese Erscheinung nicht zum Theil auch ein Grund sein, dass des

Morgcns die DifFerenz zwischen Korper- und Lufttcmpcratur so gross

ond grosser als des Mittags ist?

Endlich bleibt noeh iibrig, ctvvas iiber die Quantitiit der Nah-

rungssubstanz zu sagcn, vvelchc die Larve von Lophijvus pini zu ihrer

taguehen Erhaltung bedar£ Mcinc Beobacbtungen hicriibcr erstrek-

kcn sicfa aber niclit vvcitcr, als aof dcn Zustand dcr Larven, in wel-
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chem sie, bei reichlicher Fiitterung, in zwei aufeinander folgenden

Tagen nicht mehr an Gewicht zunehmen (also im vollkommen aus-

gewachsenen Zustande).

Die Pramissen zu den nachstehenden Angaben sind folgende:

a) Excremente und Kiefernnadeln wurden, nach genauer

Untersuchung, gleichhaltend an verdunstbaren Substanzen

gefunden

;

b) die Larve enthalt bei'm Einsetzen in den Beobachtungs-

zwinger eben so viel unverdaute Nahrungssubstanz und

Excremente, als nach Ablauf von 24 Stunden bei der

Wiederherausnahme.

Die Fraction aus 4 beobachteten Larven-Quantitaten ergab:

100 Gran Larven fressen von Mittags 12 Uhr bis wieder Mittags

12 Uhr, in oben naher bezeichnetem Zustande, 109 Gran Kiefern-

nadeln (d. h. incl. der Substanz, welche in Verlauf jener Zeit bei'm

Fressen davon verdunstet) ohne an Gewicht zuzunehmen.

Das Gewicht des, nach 24 Stunden im Zwinger vorhandenen

Kothes betrug 47 Gran.

109 Gran Futter, von gleicher Beschaffenheit wie das den Lar-

ven gegebene, verdunsten aber im Verlauf von 24 Stunden, der freien

Luft ausgesetzt und in gleicher Zeit beobachtet, 8 Gran, und nimmt

man die Halfte davon als Gewichtsverlust dessen an, welches den

Larven gegeben wird, wahrend der Zeit, in welcher sie es nach und

nach zu sich nehmen, so gebrauchen dieselben also etwa 1,04 ihres

Gewichts zu ihrer taglichen Erhaltung.

Itophyrus pallidus.

Schon oben ward bemerkt, dass Lophyrus pallidus, abgesehen

von den Grundcharakteren der Art, ziemlich correspondirende Va-

rietaten in der Larve mit Lophyrus pini zeige, wie dies aus den
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beigefugten Abbildungen l'ig. 8, 9 und 10 hcrvorgehen wird; es ist

inir aber nicht gdungen, aus dieser, wic bci jcncr, schon in der

Larve die Geschlechter zu unterscheiden, wenigstensglaiibe ioh jneine

Beobachtungcn in Bezug darauf nicht niit dcr Sorgfalt angcstclli zu

haben, wie bei Lophyrus pini$ docli darf ich vorlaulig aus dcm, was

irh ueben meioen Hauptbeohachtungen dariibcr walirgcnommcn, dic

Verniuthung aussprcchcn, dass wahrschcinlich auch diejenigen

Larvcn, wclche scitlichc Punclrcihcn und dunklcrc Zcichnungen

aiD Kopfc, Riickcn- und Seitenstreifen znglcich tragen, und zwar

vor dcr vorlclztcn Ilautung, mannlichcn Gcschlechts sind.

Dic Beschreibung der vcrschicdcncn Varietaten werden die Ab-

bildungcn gcniigcnd crsetzcn, da abcr die heller gcfarblen Larvcn,

ohnc dunkleren Riiekcn- und Seitenstreifen, bei'm oberflachlichen

Blickc lcicht mit dcn gleichgefarblen von Lophyrus pini vcrwcch-

sclt wcrdcn konnen, wcnn man etwa nicht auf den schlankeren

Korperbau von Lophyrus pallidus achten wolltc, so mogcn hier

die Grundcharaktere und die Untcrschcidungszeichen bcider Arten

lolgen.

Die Larvc von Lophyrus patlidus gchort cbcnfalls zu derjcnigcn

Gruppc ihrcr Gattungsvcrwandten, deren Segmentsqucrruuzcln mit

Dornreihen besctzt sind; diese sind aber nicht, wie bei Lophyrus

pini, schou mit unbcwallnclcm Augc, sondern wenigstcns nur mit

dcr Loupc zu crkcnnen. Dcr Larvc von Lophyrus pallidus fehlen

ferner dic Lopkyrus pini cigenlhumlichen Zeichnungcn (.^) iiber

dcn Bauchfussen, wohl sind abcr oftcrs (kcincswcges imincr) griin-

liche, aus Dorncn bestehende, unregelmassige Flecke daselbst vor-

handcn. Die Brustfiisse sind mit starkcn schwarzcn Hornplatten be-

lcgt. Dcr Kopf ist immcr von glanzend hcllbrauncr Grundfarbung.

AIIc iibrigen Zeichnungten des Lcibcs, so z. B. dic hcllcre Grundfar-

bung, dcr ollcrs vorhcindcne dunklcrcDoppclstrcifcn uberdcn Riicken
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und der einfache an den Seiten, so wie die Zeichnungen des Kopfes

fand ich so ausserordentlich variirend, dass sie schwerlich als Kenn-

zeichen der Art aufgefiihrt werden diirften.

Die Stellung des Korpers in der Ruhe mag ebenfalls kein ganz

unwesentliches Unterscheidungszeichen beider Arten abgeben. Wah-

rend die Larve von Lophyrus pini in der Ruhe vorzugsweise die

ersten Leibesringe aufrichtet (Fig. 2) und hochst selten die hinteren,

so findet dies Letztere gerade vorzugsweise bei Lophyrus pallidus

(Fig. 10), das Erstere nur ausnahmsweise statt.

Auf sehr einfache Weise erkennt man auch die Art unmittelbar

nach einer der vorletzten Hautungen, denen gleiche Hauptmerkmale,

gleiches Benehmen, wie bei Lophyrus pini, vorangehen, die auch in

gleicher Art, in gleicher Zeit, wenn man dabei die mehr oder min-

der giinstig darauf einwirkenden Umstande beriicksichtiget, zuriick-

gelegt werden.

Ist der Kopf durch die altere Haut hindurchgetreten, so erscheint

derselbe von schon glanzender, sehr reiner, wachsgelber Farbe, ohne

irgend ein Merkmal von dunkleren Zeichnungen, eben so der iibrige

Korper, so wie er von der alten Haut entblosst ist, meistens aber,

so wie der Riicken, etwas dunkler als die untere Seite des Leibes,

und nicht so lebhaft; meistens lauft iiber den ganzen Riicken ein

etwas dunklerer, oder auch klarer durchschillernder Streifen. Schon

nach Entblossung der ersten Leibesringe von der alteren Haut tre-

ten, unter der Loupe betrachtet, die, vorher ganzlich verloren ge-

gangenen, Dornreihen schwach hervor, nach dem ganzlichen Ab-

werfen der Haut findet man aber den ganzen Leib damit besetzt.

Nach Verlauf von 2— 5 Minuten nimmt endlich der Korper noch

andere Zeichnungen an, wie z.B. die schwarzen Hornplatten an den

Brustfiissen, die griinlichen Flecke iiber den Bauchfussen, die braune

Grundfarbung des Kopfes u. s. w. (Fig. 11).

Voi. xix. p. i. 35



274 L. Fi\Ti:i.Mv\\,

\\ te bei Lopkyrus pini giebt auch bei der in Rede sichcndcn

Art die Farbung der Larve nach Abstreifung der lctzten

llaut wieder den Hauptausschlag zur Erkennung derselben. Dem
luge bieten sicb dabei besonders iblgcnde Erscheinungen dar.

Nacbdem sich, zum Gcnnssc der grosscren und zur Hautung er-

forderlichen Ruhe, die Larve von der Hauptgcscllschaft gctrennt hat,

erscheinen meistens, doch nicht immcr, die letzten dcr Lcibes-

ringe roihlich durchschillcrnd; nach und nach gcht dic Grundfar-

bung des Korpers, sei sie vorher beschafTcn, wie sie vvolle, in Gras-

griin von bald hellercm bald dunklerem Tone iiber, und in eben-

demselben Maasse, wie dies hervortritt, verschwinden auch die Dorn-

reihen auf den Segmentsquerrunzeln. Solchc Verfarbung wahrt

ctwa 15 bis 25 Minuten; dann tritt die Hautung ein. Wenn der

Kopf dureh die altere Haut hindurch gcbrochcn ist, erschcint er

von schmuzig weisslicher Farbe (leichenfarbig) mit mehr oder vveni-

ger deutlichen, aber verwaschencn dunkleren Zeichnungen zwischen

den Augcn und auf dcm Schcitcl. Der Korper tragt mehr oder vve-

nigcr noch die Farbe wie vor der Hautung, der Riicken ist dunkler als

dic untcre Seite, Brust- und Bauchfiissc von glcieher Farbung mit der

Letztercn, und es zeigcn sich auf den Scgmentsquerrunzeln hin und

vvicder einzelne Dorncn. Nicht so selten tritt auch noch der dunk-

lerc Riieken- und Seitcnstreifcn wieder hervor.

Innerhalb eincr Zeit von 5 bis 8 Slunden verlieren sich nach

und nach die etvva hervorgetretenen Dornen, in dcr Rcgel von vorn

nach hinten, auch andere angenornmcne Zeichnungcn des Korpers;

sein Griin vvird matter durch cine hervortretcnde weisse, ausserst

zartc Bestaubung, die cndlich noch, vvcnigstens von hintcn nach

vorn, auch vvohl von dcr Mittc dcs Korpers nach beiden Seilen hin-

auslaufcnd, von cinem durehschillcrnden zarten Rosa unterzogen

vvird. Uebcr dcn Riicken lauft cin dunklcrer Streifcn, dcr auf den
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ersten Seginenten, hochst selten aber iiber das 4te hinaus, in seiner

Mitte getheilt ist und nach hinten zu immer schmaler wird. Auf den

seitlichen Hautfalten entlang, zu beiden Seiten iiber den Stigmaten,

tritt ein mehr oder weniger unterbrochener schwarzlicher Streifen

hervor, und die Brustfiisse erscheinen dunkler gefarbt; die untere

Seite des Korpers ist stets heller als die obere. Von dem Beginne

dieser Verfarbung bis zum Einspinnen gebraucht die Larve, unter

giinstigen Umstanden, immer 24 bis 30 Stunden.

In dieser letzten Farbung (Fig. 12) und Zeichnung vereinigen

sich alie Varietaten, nicht so in den vorhergehenden Hautungen,

weshalb es so ausserordentlich schwer ist, aus den Varietaten etwa

constante Kennzeichen zur Unterscheidung der Geschlechter heraus-

zufinden. Selbst von einer Hautung zur anderen, ja in wenigen Stun-

den, verandern sich die Larven in ihrer Farbung und Zeichnung so

auffallend, dass fast daran zu zweifeln ist, ob man auch eine und

dieselbe bisher beobachtet habe; so kann sich eine Larve wie Fig. 10

in einem Tage zu Fig. 8 umandern.

X^ophyrus socius

bietet, wenn man im Allgemeinen die Korperfarbung nach einer

zuriickgelegten Hautung, also die Larve in einem bestimmten Alter?

z.B. in der Zwischenperiode von der zweiten bis zur dritten u.s. w. be-

trachtet, weniger auffallende Varietaten dar, als wenn man gerade

die jiingeren und alteren mit einander vergleicht. Hier muss man
in der That sehr streng auf solche Kennzeichen achten, welche den

Larven verschiedenen Alters gemein sind, wenn man in einer Art

nicht mehrere sehen will. Larven gleicben Alters von Lophyrus

soeius fand ich immer nur in den Kopfzeichnungen von einander

abweichend; diese sind aber so sehr unwesentlich und zu verander-

lich, als dass sie zur Bestimmung der Art gebraucht werden konnten,
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hikI icfa h.ilte ee Rir genugend, nur clic glanzend braune Grundfar-

bung, welche steta dunkler als bci Lophyrus pini und Lophyrus

pallidus ist, und den Debergang derselben durch mannigfaches Zu-

aammenlaufen der Zeichnungen in cin dunkles, mattes Kastanien-

braun zu beriicksichtigen.

Als allen Larvcn vcrseliiedcnen Alters gemcinsame Kennzci-

chen diirften wohl nachstehende angesehen werden:

a) das starke Ueberzogenaein derselben mit Speichel, der bc-

standig wasscrklar in Tropfen aus den Mundtheilen hervor-

quillt und woinit sie sicb tbeils selbst, theils gegcnseitig be-

netzen, so dass der Korpcr sich ganz schlupfrig anfubll;

b) das ungewohnlich dichte Besetztsein der Scgmenlsquerrun-

zeln mit starken, sebwarzcn Dornreibcn, welche sich nicbt

nur fiiblcn, sondcrn aueh leicbt mit unbewaffnetem Auge

seben lasscn;

e) dic ganz cigentbumliehe und hdchst gcfallige, vorn und hin-

ten gehobcne, Stcllung des Korpers (so dass dic Larve sich

nur mit 2 odcr 5 dcr mittlcren Fusspaare an die JNadel an-

klammert) im Zustande der Ruhe (Fig. lo), und

d) auch wohl, wenigstens nach meinen bishcrigcn Beobachtun-

gcn, der Frass und ihr durcb sehr hervorstecbende Verbalt-

nisse bedingtcs Vorkommen.

Lophyrus pini kommt auf Kiefern in sehr verschiedenem Boden

crwachscn, mehr odcr weniger jiingeren Alters vor, seltener an nas-

scn als an trockcncnOrtcn, bei sehr geschlossen und nur kummerlich

erwachscnen das Innere des Bestandes vermcidcnd, hicr mchr, wie

iiberhaupt, die Randbaume und die Feldholzer liebend. Glcich sich

verballend fand ich dics bisber auch bei Lophyrus pallidus.

Lophyrus pini frisst ferner bis zu dcn 2 bis o lclztcn Ilautungcn

in der Rcgcl nur dic Nadeln dcr Sjahrigen Triebc und Iasst die Mit-
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telrippe derselben stehen, spater nimmt sie auch die einjahrigen an

und frisst meistens die Nadeln bis zur Scheide hinab fort. Lophyrus

pallidus frisst fast eben so, doch kommt es nur ausnahmsweise vor,

wenn sie in der letzten Periode ihres Lebens hin und wieder einmal

eine Nadel bis zur Scheide fortfrisst. Mir gelang es stets, von Ende

Augusts bis Ende Septembers und Anfang Octobers schon in der Ferne

beide Arten am Frasse zu unterscheiden.

Viel strenger in der Wahl des Futters und des Ortes erschien

mir Lophyrus socius. Die Larve dieses Insects nahm mehr nur die

Nadeln der zweijahrigen Triebe an und frass diese, jung und alt, bald

bis zur Scheide hinab, bald liess sie die Mittelrippe stehen; selbst der

Versuch, sie im Zwinger durch Hunger zum Fressen der einjahrigen

zu zwingen, verungliickte, indem von 7 so behandelten Larven 4

am 3ten Tage darnach starben und die iibrigen 3 viel geringere Kbr-

pergrosse erlangten, als naturgemass gefiitterte. Moglich aber auch,

dass ihnen gerade diese Nahrungssubstanz nicht zusagte.

So fand ich sie auch nie an trockenenOrten, sondern immer nur

auf Kiefern jiingeren Alters, welche entweder auf nassem, oder doch

wenigstens auf feuchtem Standorte erwuchsen. Die Nadeln von im

Schatten ervvachsenen Kiefern, welche beinahe das Ansehen der der

Weymouthskiefer (Pinus StrobusJ haben, also in ihrer Substanz wei-

cher und grosser sind, liebt sie rnehr als die von freistehend iippig

erwachsenen Stammen.

Lophyrus socius hatte ich nur durch die vier letzten ihrer Hau-

tungen zu beobachten Gelegenheit, daher kann ich nur diejenigen

Verschiedenheiten in Grundfarbung und Zeichnung des Korpers

mittheilen, vvelche sich mir an den Larven in ihren verschiedenen

Altersperioden, d.h. immer von einer Hautung bis zur anderen, hier-

bei darboten.
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Vorder eraten undzwischen dicser und der zwcitcn, dann

der iweiten und dritten Bautung ist immer (bei etets gleicher

Grundfarbung dcs Kopfes) eine schmuzig - diistere griinc Farbc,

mit einem leichten Auflugc von Schwarz, welches durch die starken

Dornrcihcn cntstcht, am Lcibc vorhcrrschend, auf dcm Riickcn

etwas dunklcr als auf dcr untcrcn Scitc. Die Brustiusse sind mit

scbwarzen Hornplatten bcklcidct (Fig. lo).

Eincn bis zwei Tage vor der otcn Hautung geht dieses Griin in

cin niattcs, schmuzigcs Aschgrau iiber, und cs schillern durch diese

Grundfarbung weissliche und dunklcre Zeichnungen hindurch.

So wic dic Larve die Haut abgeworfen hat, erschcint sie (nur mit

hellcrcin Kopfc) wic Fig. 14. Wcisse und lief blau-sammctschwarze

Zeiehnungcn treten nebeneinander in ausserordcntlicher Reinheit

hcrvor, und dicsc sind dicjenigen in gedrangterer Form, welche an

dcr ausgewachscnen Larve Fig. 15 mehrgedehnt und ineinander lau-

fcnd sich zcigen.

Kurz nach jeder der crwahnten Hautungen erscheint der Kopf

von schoner, klarcr, glanzcnd wachsgclber Farbe, ohne Spur von

Zeichnungen und immcr dunkler, als bei Lophyrus pallidus in

ihren vorletztcn Hautun£;cn.

Wcnigc Tagc vor dcr lctztcn Ilaulung, nach wclchcr sich die

Larvc in die Puppenruhe begiebt, unterlauft zuerst der Riicken

grunlich, nach und nach endlich matt rosafarben, von hinlen nach

vorn, und wenn endiich die Hautung iiberstanden ist, so ist letztere

Farbe, mit wenigcn schwarzcn Punctzeichnungcn, in etwas schmu-

zigem Tonc die berrschende. Dcr Kopf crscheint mattgrunlich

(leicbenfarblg), ebenso dic Fiissc, mit wenigen undeutlichen dunkle-

mi Zeichnungen; die Segmentaquerrunzelu habcn die Dornreihen

verloren (Fig. 16).
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Mit der Betrachtung der Larve dieser drei Lophyrus-Arten muss

ich vorliegende Abhandlung schliessen. Obgleich ich alle auf der

Kiefer lebenden Species, welche bisher bekannt geworden, zu beob-

achten Gelegenheit hatte, so scheint mir Manches noch nicht so ge-

niigend gepriift zu sein, dass ich es wagen diirfte, das Wenige, was

ich beobachtete, gegenwartig schon zu verofFentlichen. Mangel in

dem Mitgetheilten moge man iiberhaupt dem Forstmann zu gute hal-

ten; Vieles davon wird vielleicht durch Anderer Beobachtungen, auch

wohl durch die meinigen, eine andere Gestalt annehmen, oder be-

statigt werden, und sehr weit bin ich davon entfernt, etwa zu glau-

ben, dass alles das, was ich beobachtete, auch unabanderlich in

Jedes Beobachtungen wieder eintreffen miisse; sondern ich bin viel-

mehr der Meinung, dass die Lebensweise der Insecten, ihre Meta-

morphose, ihr Erscheinen, ihr Verschwinden u.s.w. zwar bestimm-

ten Gesetzen unterworfen sei, dieWirkung derselben aber jedenfalls

durch friiheren oder spateren Eintritt gewisser, hierzu erforderlicher

Bedingungen sehr verandert werde, so dass sich uns die wunderbar-

sten Contraste in deren Natur darbieten.

Erklarung der Abbildungen.
Taf. XXV.

1. Xtophyrus pini.

Fig. 1. Eine Larvenvarietat, nach meinen bisherigen Beobachtungen die

mannliche.

Fig1

. 2. Eine andere Varietat, nach meinen bisherigfen Beobachtung-en die

Larve weiblichen Geschlechts.

Fig1

. 3. Eine andere Varietat, nach meiuen bisherig-en Beobachtung-en die

Larve mannlichen Geschlechts.

Fig-. 4. Eine vierte Varietiit, und nach meinen bisherig^en Beobachtung^en

die Larve weiblichen Geschlechts.
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Fig. 5. Fftrbuog der Larvc, korz nach einer der vorlelzten Hftutungen.

Fig. <>. Verfftrbung der Larve, korz vor dem Abwerfen der letzten llaui.

Fig, 7. Fftrbong der Larve nacb der letzten Hftotong.

Fig. 8

Fig. 10

Fig. ii

Fig. 12

2. Wjophyrus pallUlus.

Varietftt der Larve, wahrscheintich dic mftnnliche.

Eine andere Varietftt.

Einc dritic Larvenvarietftt.

Fftrbung der Larve, kurz nacb einer der vorletzten Hftotongeo.

Fftrboog der Larve nacb dem Abwerfen dcr lctztcn Haot.

3. WJophyrus socius.

Fig. 13. Farlning der Larve vor dcr vierten und zwischen diescr und der

dritten der lctzten Hftutungen, in natttrlicher Grossc kurz vor der vorletzten II;iu-

tuny al)<rel)ildet.

Fig\ 14. Fftrbiiog der Larve, kurz nacb dcr vorletzten Hauiun».

Fig\ 15. Fiirbung* der Larve im vollkommen ausgewachsenen Zustandc.

Fig. 16. Farbung- der Larve, kurz nach dem Abwerfen der lelzten Haut.



Vol.IIX.FI.
Tab XXV.

w

8-12. L.p&llidus

/2 .

13-/6. Jj. socius.

.-jtGiliavmSoim.





RElI§IOI
DER

AliCtEHTOATTU]!^ irJLCMOCJTMTMM.

VON

C. A. ACtARDH»
BISCHOF ZU CARLSTADT.

M. d. A. d. N.

MIT DREI STEINDRUCKTAFELN.

(Bei der Akademie eingegangen den 13. Juli 1835.)

Vot.xix. p.i. 3Q





JLiinne vvar der Erste, und zvvar in der letzten Periode seines

thatigen wissenschaftlichen Lebens, der eine Art von der Pflanzen-

forra, vvelche ich durch den Namen Macrocystis bezeichnet habe,

botanisch beschrieb, obgleich diese Form doch nicht ganz unbekannt

vvar. Die Bauhin'sche Abbildung des Bulbus marinus crinitus vvar

so roh und raangelhaft, dass sie wedervon Tournefort noch Linne

aufgenommen ward, und sie findet sich erst in meinen Species

Algarum als eine Macrocystis aufgefuhrt.

Humboldt und Bonpland entdeckten eine neue Art. Die

iibrigen Veranderungen dieser Form wurden alle zu der Linne'schen

Art gezahlt, bis Bory de St. Vincent in der D'Urville'schen

Reise und in dem Dictionnaire classique sie zu trennen und specifisch

zu unterscheiden versuchte.

So scheint es also noch nicht an der Zeit zu sein, die Frage mit

Sicherheit zu entscheiden: ob diese mit neuen Namen bezeichneten

Formen wirklich verschiedene Arten sind? Es ist aber doch irnmer

besser, sie als getrennte Formen zu unterscheiden , als sie alle zusam-

men zu werfen , bis genauere Untersuchungen uns belehren werden,

was Species, was Varietat in dieser Gattung sei. Nur das konnte

man an den Bory'schen Bestimmungen riigen, dass sie aufgar keine

zuverlassigen Charaktere gegriindet sind. Diesem nachzuhelfen und

die bekannten Formen mit neuen zu bereichern, ist zum Theil der

Zweck dieser Abhandlung.
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I)h Frucht war in diesen Formcn gar nieht bckannt. Darnm

kannte man ihrc Stcllc iui System nicht. Ich liahc endlich die Frucht

an einer Cap'schen Artgefunden, und dadurch ist auch diese Frage

entschieden, welches ein anderer Zwcck dieser Abhandlung ist.

\\ ahrend dieser Unbekanntschaft mit der Frucht hatte ich diese

Formen den Sargasscn naher gebracht, mit denen sic durch iliren

fadenformigen Stamm und ihre abgeschiedenen blasentragenden Blat-

tcr ubereinstimmen. Dadurch wurde ich verleitet, sic mit einer

Form zu vercinigen, dic jetzt, nachdem ich die Frucht kenne, davon

als eigcne Gattung getrcnnt vvcrdcn niuss. Die Darstellung und Tren-

nung dicser beidcn Gattungen nach ihren comparativen Merkmalen

isl der dritle Zweck dicscr Ahhandlung.

Dic sonderbare Art sich zu cntwickeln, die von allen andern

bekannten abweicht, gicht dcr Macrocystis-Gatlung cinc hohe Wich-

tigkeit. Man hatte sie bisher beinahc ganz unbcachtet gelassen. Ich

habe aber in dem Folgendcn, so viel wie moglich, sic zu erklaren, zu

erlautern und gewisscn Gesetzen zu unterwerfen gesucht. Nur die

Lessonien haben eine ahnliche, obgleich auch schr wcnig unter-

suchte Entwickclung; abcr es ist noch uncntschieden, ob nicht diese

Gewachse mit den Macrocystcn in eine Gattung zu stellen seien.

Dicsc physiologische Merkwiirdigkeit dieser Pilanzcn zu erlautern,

war der vicrtc Zweck diescr Abliandlung.

Icli gche nach dicscr kurzcn Einleitung zu dcr Bcschreibung der

bciden Gattungcn, die ich friiher unter Macrocystis vereinigt

hatte, iibcr.

I. Macrocystis Ag. reform.

Cli. f/cn. Fructns: maculac abnormes in folus radicalibus sparsae,

coloris obscuriori&i constantes sporidus lutcsccntibus granu-

losis eUipticis fin perisporiis hyalinis cuncatis inclusis?)
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Frons: caulis filiformis, et folia ensiformia vesicula petio-

lata insidentia, discreta.

Besclireibiiiig'.

Die Wurzel, welche Linne, Solander, Esper und Tur-

ner nicht kannten, ist astig, dichotomisch, zusammengeflochten,

mit steifen, lederartigen, fadenformigen Aesten, deren Endspitzen

oder Anheftungspuncte etwas angeschwollen sind. Sie ist ganz der

Wurzel der achten Laminarien (z. B. Lam. saccharina und digitataj

ahnlich.

Der Stamm ist fadenformig und fiir seine Lange ausserst diinn.

In den Sammlungen findet man den Durchmesser selten iiber 1

—

2

Linien; dieBeschreibungen geben ihn aber bis zurDicke eines Fingers

an. Er ist ofters zusammengedriickt, und bei Macrocystis planicau-

lis platt. In Macrocystis pyrifera findet man ihn beinahe rund; dies

mag aber zum Theil von einer spiralfdrmigen Drehung hergeleitet

werden, da die Blatter sich alle in einer Ebene ausbreiten, und ihre

Stiele zusammengedriickt sind. Fiir das System ware die Frage, ob

der Stamm normal rund oder zusammengedriickt sei, gleichgiiltig,

wenn nicht dadurch die zweizeilige oder flache Form des ganzen

Laubs bedingt ware. Der Stamm mag also mehr oder weniger zu-

sammengedriickt sein, wenn nur das ausgemacht ist, (was mir erwie-

sen zu sein scheint), dass die Blatter sich in einer Ebene ausbreiten,

und dass ihre Stiele in derselben Bichtung abgeplattet sind. Dann

mag wohl bei der einen oder der andern Art der Stamm rund sein;

die Tendenz, sich nach zwei Seiten auszubreiten , oder zwei blatter-

treibende Rander zu haben, ist dadurch gegeben, und der Grad der

Abplattung giebt nur noch einen Charakter fiir die Arten ab.

Von der Lange des Stammes wissen die Weltumsegler zu spre-

chen, die sie von 500 bis zu 1500 Fuss angeben. Diese Pflanzen
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waren also mit den Calamus-Artcn fiir die langstcn im Pflanzen-

reiche zu halten. Einc solchc Liingc mnss uns mn so merkwiirdiger

scheinen, da die Dicke so gering ist.

Solander beschreibt den Stamm als cinfach; Linne und

Turner nennen ilin dichotomisch. Bory de St. Vincent schweigt

dariiber. Ich hahc bci Exemplaren in den Sammlungen nie Aeste

etwas hoher an dem Stamme geschcn. Turncr mutlnnasst, dass die

Aeslc nur in grosscn Zwischenraumen sich zeigen; er sagt abcr nicht,

oh cr sclbst Aeste geschen, oder nur auf Linnc's Auctoritat solche

angefiihrt hahc. Ich bcsitze junge vollstandige Pflanzen von derWur-

zel bis zur Spilze, die, wcnn ich dcn alteren Theil ausnehme, einen

ganz einfachen Stamm haben.

An dcin untersten Theil dcs alteren Stammcs finde ich aber

Acstc. Dicht aus der Wurzel sah ich langerc ausgehen, die wohl

fiir Stammc geltcn konnen; hoher hinauf kiirzerc. Sic bilden sich

auf die sonderbarc Art, vvclchc ich unten beschreiben werde.

Die Spitze des Stammes lost sich in cin Endblatt auf, wclches

in allen Excmplaren, die ich gcsehen habe, auf der eincn Seite des

Stammcs sitzt, also nicht wie bei den Laminarien, und in dem

ganzen Gewachsreiche, gleichfdrmig und symmetrisch auf beidcn Sei-

tcn dcs Stammes. Das Endblatt gleicht sonach einem klcinen Eahn-

chen (vexillum) (Taf. XXVIII. Fig. 8. e).

Der Stamm schickt in gewissen Entfernungen gesticlte Blatter

aus; immer in eincr Ebene, obgleich bei dem Heranwachscn durch

dic Unruhe oder Stromung des Wassers der Stengel gewunden und

dicsc Ehcne also gestdrt und weniger deutlich wird.

Ob dic Blattcr dabci zweizcilig, d.h. altcrnirend auf beiden

Seiten stchcn, odcr cinseitig (secunda), ist mir mchr und mehr

ungewiss. Zwar findet man sie an dcn gctrocknetcn und sclbst an

nachher aufgcwcichtcn Excmplarcn der Sammlungen oft alternirend,
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obgleich auch da mehrere Blatter einander auf der einen Seite folgen

(siehe Taf. XXVII. Fig.7.); daraus folgt aber nicht, dasssie urspriing-

lich so gestellt waren. Die Griinde fiir die Muthmaassung, (so son-

derbar sie auch Manchen vorkommen mag), dass hier aile Blatter

einseitig (secunda) seien, werden unten erortert werden. Gewiss ist,

dass die Blatter an der Spitze, d.h. die oberen Blatter, immer, und

die an dem mittleren und unteren Stamme in einer unbestimmten

Reihe (2, 3, 4 oder mehrere) ofters einzeilig (secuncla) sind.

Wenn dieses nun Gesetz ware, wenn die Pflanze, und zwar eine

Pflanze von 500 Fuss Lange, alle Blatter einzeilig triige, wie man es

an der Abbildung der Spitze (Fig.8.) findet; welche ausserst sonder-

bare und ausgezeichnete Form ware nicht dieses im Pflanzenreiche?

und welche sonderbare Eutwickelungsweise setzt sie nicht voraus?

Wir werden sehen, dass diese sonderbare Entwickelungsweise alle

Wahrscheinlichkeit fiir sich hat. Um die Darstellung dieser Wahr-

scheinlichkeit recht zu fassen, werden wir die Blatter auf drei ver-

schiedenen Entwickelungsstufen aufFassen; 1) die Wurzelblatter,

und die unteren Stammblatter; 2) die mittleren oder eigentli-

chen Stammblatter, und 3) die Spitzenblatter mit dem

Endblatte.

Die der Wurzel am nachsten sitzenden Blatter (Taf.

XXVIII. Fig. 9.) sind, wie alle iibrigen, gestielt, haben aber keine

Blasen. Statt deren haben sie eine Spalte nahe an dem Stiel (Fig.9. /!).

Diese Spalte verlangert sich allmalich und regelmassig, so dass das

Blatt endlich in zwei ganze vollstandige, auch mit einer Spalte ver-

sehene Blatter getheilt (nicht geschlitzt) wird. *) Die beiden Blatter

*) Dieses scheint Solander zuerst entdeckt zu haben. Turner sagt namlich : Memorat hic

(Solander) specimina — — diu in mari fluitantia nova folia prope basin emittere

saepe absque petiolis incrassatis vel vesiculosis. Hist. Fuc. II. p. 103. Er scheint die-

ses fiir ein durch das Herumfliessen der Pflanze entstandenes Sprossen gehalten zu haben.
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(i und b sind auf dicsc sonderbare Art cntstanden. Es ist also eine

ganz organische Bildung, nicht wic an Lammaria escidenta cine zu-

fallige Schlitzung. Die beiden so gebiideten Blatter sind, vvcnigstens

anfangs, ganz parallel und zwillingsartig (genunataj. Ob sie immer

so verbleiben, scheint mir ungcwiss. Ich habe oftcrs gcsehcn, dass

das cinc dicscr Zwillingsblalter den Vorsprung nahm; seine Spalte

scbreitet geschwinder fort, so dass man zuweilcn drci Blatter, und

nicht vicr, fiinf Blattcr und nicht acht, auf dcm crstcn urspriing-

lichen Sticlc sicht. Man denke sich namlich auf der Abbildung Fig.9.

die Spalte in dem einen Blatt a vveit fortgeriickt, und an dem einen

Arm dicscr ncugcbildcten Blatter schon auch cine Spalte, wahrend

noch dic Spaltc in dem andercn Blatte b schr wenig fortgeriickt ist,

so ist klar, dass durch diescs raschere Fortschreiten des eincn Blattes

(mit dcm immer die Verlangerung des Stiels gleichen Schritt halt),

dcr Stiel des Blattcs a sich verlangcrt haben, und endlich drei Blat-

ter tragen muss, wahrend der Stiel des Blattes b nur ein Blatt tragt.

Es scheint immer das obere Blatt von den ursprunglichen Zwillings-

blattern dasjenigc zu sein, vvelches zuerst sich wiedcr in zvvei Blatter

thcilt; von diesen beiden vvieder das oberste, und so in's unbestimmte

fort. *)

Wir vvissen nicht, vvie vveit diese Theilung der Blatter gehen

kann. Sic ist aber durch das Gesetz unbeschrankt; denn vvas

mit 2 Blattern gcschicht, kann mit den durch Theilung dieser Blat-

tcr cntstandenen auch gcschehen; und vvenn vvir uns denken, dass dcr

Vorsprung immcr an dem oberen Blatte ist, so wird auf diese Art

bcgrcillich, wic cin Ast mit einer Menge von Blattern, die abcr allc

einzeilig sitzcn miisscn, sich bildcn kann.

*) Dicses ist dassrlhe GeseU, welches man hei dem Spilzenhlalle sieht, wo die neue Spalte iiber

der schon vorhandenen sicli ieigt.
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So habe ich es auch in der Wirklichkeit gefunden, so weit meine

beschrankte Sammlung mir dazu die Mittel geliefert hat. Ich muss

aber der Wahrheit gemass gestehen, dass ich nie einen Ast von mehr

als 7 Blattern auf diese Art entstehen gesehen habe.

Es scheint natiirlich und wahrscheinlich, dass, sobald die Frucht-

flecken (Fig.9. a,(j) sich gebildet haben, diese Entwickelung aufho-

ren muss, und dass also hier die Fruchtbildung, wie im ganzen Pflan-

zenreiche, der Blattbildung ein Ziel setzt.

Gerade auf dieselbe Weise, wie wir hier die Entwicklung der

Wurzelblatter der Macrocysten beschrieben haben, entwickeln sich

auch die Lessonien, und die Zeit wird lehren, ob der Mangel obe-

rer blasentragender Blatter zureicht, diese von den Macrocysten als

zwei verschiedene Gattungen zu trennen. Man muss dabei bemer-

ken, dass die Stammblatter oder blasentragenden Blatter der Macro-

cysten, da sie wahrscheinlich immer steril sind und keine Frucht

haben, nicht wesentlich zur Gattung, sondern nur zum Individuum

gehoren, und nur dazu dienen, dieses in seinen besondern Lebens-

umstanden, (z. B. in Stromungen), so wie die Blasen, zu erhalten.

Es lasst sich also denken, dass irgend eine Macrocystis, die nur im

seichteren Wasser zu wachsen bestimmt ware, eine Lessonie sein

konnte, wodurch die Verschiedenheit dieser beiden Gattungen weg-

fiele, da iibrigens die x\nwesenheit der Blasen nirgends fiir einen

Gattungscharakter gelten kann. Diese neue Bory'sche Gattung

(Lessonia) muss also noch durch eine Untersuchung der Frucht, die

ich an meinen Exemplaren von Lessonia nicht gefunden habe, be-

statiget werden, ehe sie fiir eine sicher bestimmte neue Gattung gel-

ten kann. *)

") Ein grosser Unterschied dieser Gattung lage darin, wenn es sich bestatigen sollte, dass die Ma-

crocjsten einzeilig, die Lessonien aber nach Borj's Beschreibung dicholomisch sind.

Borj beschreibt die Theilung der Lessonien folgendermaassen : „a Textremite des tiges - - •

Voi.xix. p.i. 37
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Das dritte, vierte, oder noch hohere Blatt, und alle folgenden,

sind dario von den jcizt beschriebenen untersten Blattern verschie-

den, dass der Stiel in cine Blase iibergeht, welche die Blattscheibe

tragt Nur diese Form des Blattes war Linne, Esper uncl Turner

bekannt. fch bemerkte zuerst bei einer Varietat der Macrocystis

mprifera in meinen Species Algarum, dass die untereu Blatter ohne

Blaseu seien. Jetzt liat inan solehe Blatter an bcinahc allen Arten

gefanden.

Die hlascntragcnden oder Stammblattcr gleichen im

iibrigen den unteren Blattern vollkoinmcn, nurdass sie sich nie spal-

ten, und also nicht Acstc biiden konnen. *) Durch dic Blase ist

dicse Entvvickclung gchemmt. Die Blattscheibe ist mit dem Rande

oder dcr Schncidc innncr gegen den Rand des Stammes gcwandt, so

dass Stamm und Blalt in einer Ebene liegen; und wenn wir die zu-

ialligcn Spiralwindungen dcs Stammes zuruckwindcn konntcn, lage

demnacb (wic iriiher erinnert worden) die ganze Pflauzc in einer

Ebenc. Die Blattscheibe ist membranos wie bei den Laminarien

partent des rameaux souvcnt fort entrclaces, plus ou moins comprunes, constamment

iliiliotomcs; cclte disposition dichotomique provient de la maniere dont se devcloppcnt

les frondes. Ces frondes, allonyecs dans leur jcunesse, finisscnt par se fisser pour se

iliriscr cn dvu.i: feiiillcs qui a lcur tour se doivent diviser encorc; viais ccttc division

ne soperc point par re.vtremite de la lame, commela chose arrive pour les Laminaires.

EUe a licu premicremcnt a tinsertion mbine de la frondc , sur la ramule qui la supportc,

et quoii ])cut considercr commc un pctiole. Ellc y commencc dabord commc par un

trou ou dcchirurc mitoijcnnc qui sc prolonye ensuite lonijHiidinalemcnt, de sortc quc,

parvenue a Textreinite', ellc forme dcux lames distinctcs de ce qui dahord lielait q
yune

srn/i: Le mi-iur phrnomcnc a lieu dans les Macroctjstes. jVuis ici fes frondes en

/t nillr.s Iriiniiialrs nc se fissent pas sculemcnt cn dcux, mais cn trois, quatrc et meme

jiisijiirn si.r rjrandcs divisions." Borj im JJicl. class. Art. Lessoine. Tome IX.

pmj. 32 1

.

*) Nur an A/acrori/stis zosteracfofia habo icJi hlasenlragende Bluller gesehen, vvelcbe eine

Spalte zeigten.
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(L.saccharina und digitata), welchen sie auch in Farbe undConsistenz

gleicht. Bei Macrocystis latifolia ist sie am festesten. Sie ist ofters

der Lange nach gerunzelt, und bei einigen gefaltet; am starksten

bei M. angustifolia und pyrifera, am gelindesten bei M. planicaulis

und latifolia$ beinahe gar nicht bei M. Humboldtii und M. zoste-

raefolia. Der Rand ist mit regelmassig gestellten Zahnen versehen,

aber dieses variirt in jeder Art, so dass auch Formen derselben ohne

Zahne sich finden. Alle diese ungezahnten Varietaten von allen Arten

hat Bory als eine einzige Art (M. integrifrons Bory) beschrieben,

welche also alle Arten in sich begreift. Die Basis der Blattscheibe ist

verschmalert (attenuata) und der verschiedeneGrad dieser Verschma-

lerung giebt einen Hiilfscharakter fiir die Erkenntniss der Arten,

z. B. fiir M. angustifolia und pyrifera.

Die allgemeineEorm derBlattscheibe nannteLinne „sch werdt-

formig" welches sowohl auf deren Richtung gegen den Stamm, als

auf ihre gegen die Spitze sich langsam verschmalernde Form sehr

gut passt.

Die Blase befindet sich immer auf dem TJebergangspuncte zwi-

schen dem Stiel und dem Blatt. Es bildet sich hier eine Hohlung in

der Spitze des Blattstiels; diese erweitert sich, und so entsteht die

Blase. Innen ist sie mit einer lichtgefarbten, beinahe weissen, glan-

zenden Oberhaut bedeckt. Sie ist drathrund (teresj bei allen Arten,

die M. planicaulis ausgenommen, wo sie zusammengedriickt und

beinahe zweischneidig (anceps) ist, mit abgesetztem Rande (Taf.XXVI.

Fig.3.6). Man bemerkt an dieser Letzteren eine Spalte (Taf. XXVI.

Fig. 3. c) nahe an einem Rande, die organisch und normal, keines-

wegs aber durch Zerreissung entstanden zu sein scheint. Die Blase

ist ohne Zvveifel auch im Leben mit Luft gefiillt. Sie ist in den ver-

schiedenen Arten von verschiedener Form, von der Keulenform

(Fig. 1) bis zu der spharischen (Fig.6), und auf dieseVerschiedenheit
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dor Form der Blasen griindet sicli der vorziiglichste Charakter der

irteo (Ta£XXVL Fig. 1,2,3,4,5,6. Taf.XXVIII. Fig.18).

Die obersten Blatter und clas Spitzcnblatt (Taf.XXVIII.

Fig.8) sitzen alle einzeilig an allen Exemplaren, dic ichgeseben habe.

Ich halte dieses fiir allgemein, obgleich keiner meiner Vorganger es

angemerkl hat. Darauf licgt abcr das grosste Gewicht, und solltc ich

niich hierin geirrt liaben (welches wohl moglich ist, indem ich nur

naeh dcm, was ich geschcn habc, urtheilen kann), so muss auch

das Folgendc darnach berichligl werdcn.

Das Spilzcnblatt (Fig. 8. e), welchcs aut' dcr einen Seitc des in

ihm sich ausbrcitcndcn Stammcs wie cin Fahnchen (vexillum) sitzt,

erhalt mehrereSpalten, welche sich beinahe auf dicselbe Weise, wie

wir cs au den Wurzelblattcrn bcschricben haben, bildcn (Fig. 8. /').

Nur darin zcigt sich einc Verschicdenhcit, dass dic Spaltc dcs Wur-

zclblatts nicht bis zum Stamm reicht, sondern nur zuniichst der Basis

dcs Blattes sclbst cnlstcht, dahingegen bci dem Endblatte sic an dcm

Riicken des Blattes, welcher sich zum Stamm bildct, cntspringt,

(Fig.8. /'). Dic untcrcn Spalten vcrlangern sich friiher und schncller

als die oberen, und damit auch der dazwischen liegcnde Thcil des

Stammes. Dic Schenkel der Spalte, oder die Blatttheile, welche die

Spallc trcnnt, verlangern sich, und wenn endlich dic Spaltung bis

zum Randc gelangt ist, ist dadurch cin vollstandiges Blalt cntsLanden.

Oft losen sich zvvei Schenkel zugleich von dem Spitzenblatt, und

trennen sich crst nachhcr zu cinzelnen Blaltern. So lost sich ein

Blatt naeh dem andcrn von dcm Spilzenblatt ab, und vveil die neuen

so entstandenen Blatter den iibrigcn Stammblatterh vollig gleichen,

so ziehe ieh daraus den Schluss, dass alle Blatter der Macro-

cystcn nur durch ihrc Ablosung vom Spitzenblattc (oder

Endblattc) cntstandcn scicn.
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Da diese Entwickelung vonAllem, was wir bisher kennen, ganz

abweicht, so ist es von grosser Wichtigkeit, zu wissen, ob dieses

nur eine Ausnahme, eine Monstrositat sei, oder etwas Allgemeines.

Ich habe die Endspitzen nur von Macrocystis planicaulis, von Ma-

crocystis angustifolia und von Macrocystis zosteraefolia gesehen, und

bei allen so gefunden, vvie ich sie hier beschrieben habe. In Tur-

ner's Figur von Macrocystis pyrifera finde ich die Spalte an dem

zweiten Blatte, nicht an dem obersten; welches wohl daher riihren

mag, dass Turner kein Gewicht auf die Folge, in welcher diese

Spalte sich zeigt, legte. Und in diesem Falle beweist es, dass diese

Entwickelung der Blatter durch Spaltung des Endblattes auch dieser

Art zukomme. In Bory's Abbildungen finde ich die Spalte bei

Macrocystis pomifera angedeutet, *) so dass ich diese Entwickelung

nicht einer oder einigen Arten, und nicht einer zufalligen Ursache

zuschreiben darf, sondern als allgemein und gesetzlich (normal) be-

trachten muss.

Konnen wir also (wie ich fest glaube) mit Sicherheit annehmen,

dass alle Blatter auf diese Weise, d. i. durch Ablosung vom Endblatte,

entstanden seien, **) so liegt die Entwickelung dieser gigantischen

Pflanzen fiir uns ganz klar da. Das erste Blatt, welches an der her-

vorsprossenden Pflanze entsteht, muss ein Spitzenblatt (Endblatt) sein.

Dieses wird sich an der Basis spalten, und so ein Blatt nach dem an-

dern sich ablosen. Die unteren Blatter bekommen keine Blasen,

und behalten dadurch die miitterliche Kraft, sich auf dieselbe Weise

zu vermehren, und dadurch Aeste oder Seitenstamme zu bilden. Die

*) Borj nimmt an, dass das Endblalt bis in 6 Theile sich spallen konne. Siehe die angefuhrle

Slelle.

**) Es ist sehr leichl zu zeigen, dass die oben beschriebene Enlwickelung eines Wurzelblaltes ganz

mit der jelzt beschriebenen Enlwickelung des Endblaltes ubereinstimmt.
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obereo aber erhalteo Blaseo und konncn sic^li also oicht vermehreo;

wogegeO daa Sp&tzenblatl aieb in's Unbestimmte fort vermebrt.

I m diese Eotwickelungsweiae doch mit eioem analogen Phano-

iiicn in Verbindung zu setzen, will ioh our ao dic Eotwickeluog

dea jahrigeo Laubes der Laminaria saeckarma uod diyilata erin-

oero, welcbea aus dem uotereo Theilc dcs vorjahrigeo Laubes ein

ncucs Laub hervorbringt. Dieses hat mit der von uns bcschricbencn

Eotwickeluog eioige Aehotichkeit, ist abet dario verschieden, dass

das Mutterblatt bei den Lamioarieo nach vollbrachtem Sprossen ab-

lalll, — cine Verscbiedenhcit, die der nur jahrigen Dauer des Mut-

tcrblatles zuzuschreibcn ist. Dic Laminaria hat ein Endblatt und

oicht mcbr; sic eotwickelt, so wie die Macrocystis, cin neucs Blatt

von untcn. Damit fallt das altere ab und das neuc Endblatt wachst

wie dic fruhereo.

Icb gehe jetzt zur Bcschreibung der Frucbt dcr Macrocysten

iiber.

Man bemerkt auf dcn Wurzelblattern, oder untcrsten Stamin-

blattern, (Taf. XXVIII. Fig. 9), grosse, dunkler gefarbte, unregcl-

massig bcgrcnzte Fleckeo (lig. 9. a. y), bcsondcrs auf der oberen

lialfte dcr Blattscheibe. Wenn der Inhalt dicser Flecken unter das

Mikroskop gebracht wird, so wird man im Wassertropfen zvvei ver-

schiedene Korperchen gewabr (Fig. 10. «), welche ich, um sie besser

zu bczcichnen, glcicb Sporidicn und Perisporien nennen vvill.

Die Sporidien (Fig.lO.A) sind punclirte gclbbraune elliptischc

Korpcr, Dic Puocte werdeo bci noch starkerer Vergrosscrung als

gelbc spharische, dic gaoze Masse [etwa die bciden Endcn ausgenom-

nicn (Fig. 10. b.m.m), vvo dic Sporidicn vvasscrklar zu sein scheinen]

erfullcnde Korncr erkannt. Ob dicse Masse der Korner mit einer

dasganzc Sporidium zusainmcnbaltcndcn Mcmbran umgcbcn ist, odcr
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nur durch den Schleim, worin diese nisten, zusammengehalten wird,

konnte ich nicht sicher ausmitteln. Ich glaube aber der Analogie

nach, dass sie mit einer Haut umgeben sind.

Die Perisporien (Fig.lO.£) sind keilformig, abgestumpft, was-

serklar, und kommen unter dem Mikroskope oft als in der Mitte ab-

gebrochen vor. Einige sieht man jedoch (Fig. lO./c), die nicht abge-

brochen sind, und diese haben in ihrer Mitte einen gelbbraunen

Kern, vollkommen den Sporidien ahnlich, nur dass er viel kleiner

ist. Ich habe die Vermuthung gewagt, dass diese Kerne jungere

Sporidien sind, woraus folgen wiirde, dass jene wasserklaren keil-

fbrmigen Korper nur Hiillen der Sporidien seien, und darum habe ich

sie Perisporien genannt.

Der jiingere Mertens giebt bei diesen Pflanzen eine ganz an-

dere Frucht an. Er sah die Frucht „in einer kammformigen
Verdickung der Blattsubstanz oberhalb der Blase, wel-

che Verdickung sich durch ihre dunkle Farbe auszeich-

net." *) Sie findet sich also, nach ihm, nicht allein in ganz anderen

Blattern, namlich in den blasentragenden, wahrend ich sie nur in

den blasenlosen Blattern gefunden, sondern es passt auch seine iibrige

Beschreibung nicht auf die Frucht, wie ich sie hier beschrieben habe.

Entweder muss also unsre Pflanze eine doppelte Frucht haben, welches

von den Laminarien bisher nicht bekannt war, oder es muss, was

von mir oder was von ihm beschrieben worden, nicht fiir die

wahre Frucht gelten konnen. Einer von uns beiden muss sich ge-

tauscht haben, und ich bekenne, dass es wahrscheinlicher ist, dass

der, welcher die Pflanze lebend, in Menge, an mehreren Orten und

zu verschiedenen Jahreszeiten zu untersuchen Gelegenheit hatte, sich

*) Linnaea. 1829. I. p. 44.
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nicht 80 leichl tauschen konnte, als der, dcm nur Fragmente zu Ge-

bol standen.

Dr. Rudolphi sprichl beiVeranlassung der Ecklonia noch von

einer anderen Frucht: ,,Fritvti/ivalionem in superiore partc caulis

(sr. EckloniaeJ credo} ubipost remotionem sporidiorum frons buUa-

tim inflatur, sicutin vognato gcncre Macrocystidcu . *) Rudolphi

ninnnt also dic Frucht von Macrocystis als etwas ganz Bckanntcs an,

da er dadurch dic Frucht der Ecklonia erlautern will. Nach seiner

[Jntersuchung (dcnn ich erinnere mich nie von einem Andern diese

Behauptung gehort zu hahcn) sollte die Frucht ain ohercn Theil des

Blattstiels sitzen, welcher erst, nachdem sich dic Sporidicn entwickelt

habcn, in cinc Blasc iibergehcn soll. Ich muss gcstchcn, dass dieses

so ganz gegcn Alles, was alle Andcrcn iiber die Entwickclung der

Macrocysten und ihrer Blasen berichtet haben, strcitct, dass ich nicht

weiss, wie ich mir eine solche Bchauptung erklareu soll. Dr. Ku-

dolphi spricht aber mit zu viel Zuversicht und zu entschicdcn, als

dass cr sich nicht auf cigene Beobachtung stiitzen sollte. Diescs ware

also dic drittc Art von Frucht, dic dieser Pflanze zugeschrieben

wiirde.

Aus unseren cigcnen hicr dargelegten Beobachtungen geht her-

vor, dass Macroeystis nicht cin Glied in der Fuceenrcihe, sondern

in dcr Reihe dcr Laminarieen sei. Sie stimmt mit diesen durch

Wurzel, Blattsubslanz, Farbe, Art zu wachsen, Fruchtflecken, und

in der inneren BeschafTcnheit der Frucht iibcrein.

•) Linnaea; 1831. 1. p. 172.
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Die Arten der Gattung MACROCYSTIS sind:

1. Macrocystis latifolia, vesiculis elongatis lineari-clavatis,

folii basi dimidia vesicula parum angustiore, lamina laxe un-

dulato - rugosa.

Macrocystis latifolius Rory de St. Vinc. Dict. class. X. p. 9.

Macrocystis latifrons Rory de St. Vinc. Voy. du Coquille. Hydroph.

p. 6. t. 7. Gentil. Voy. p. 68 sec. Rory de St. Vinc.

Icon nostra vesiculae tab. XXVI. jig. 1.

In oceano Americae australis secundum Bory de St. Vin-

cent; ad Valparaiso secundum Poeppig.

Specimen a Poeppigio lectum mihi eommunicavit clar.

Kunze.

Differt haec species a ceteris, colore magis in nigro-fuscum ver-

gente, foliis parum plicatis, et tantum undulato-rugosis, latiorihus

{usque ad 10 uncias, sec. Bory de St. Vinc.), firmioribus minusque

membranaceis, vesiculis longissimis omnium, non pyriformibus sed

lineari- clavatis.

Variat foliis ciliatis et non ciliatis. *) Pertineret itaque varie-

tas non ciliata ad Macrocjstin integrifrondem B. de St. Vinc.

2. Macrocystis pyrifera, vesiculis pyriformibus, folii basi

dimidia vesicula parum angustiore, lamina densissime plicata.

Bulbus marinus crinitus Joh. Rauh. Hist. III. p. 800.

Fucus pyrifcrus Linn. Mant. /). 311. Turn. Hist. /.110. (exclus. syn.

Esperi.)

*) Bory de St. Vincent nannte friiher, wie Linne und Turner, die Blaltausbreilungen

Blalter (folia); nachher -verbesserle (?) er diese Benennung in frons (Laub). Auch macht er

aus Macrocystis ein Masculinum.

Voi.xix. p.i. 38
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M.u-riK ysiis pyrifera tg.Spec. ilg. I. />. 47 et Syst. Ug. p.292. (cxct.

si/ii. F.sjx ri. ) Rudolphi in Linn. 1831. I. j>.\7\.

Macrocystis communis Bory <(< Si. I inc. Dict. class. p.8.; Coq. n.l

.

Tcon nostra r< si<nl<i< t«h. \\l I. fig, 2.

Ilnliiiiii in Oeeano austraU seeundum Bory de St. Vincent; ad

Cap,B.Spei, Terram iynis, ffaluinas. Ipse habeo ex Promontorio

B. Spei. — Specimina eapensia communicarunt Retzius, Greville,

Turner, el n de la Lande reportata Desfontaines.

\ n mcrk ung. Dicso Art ist durcfa dic hinzugckommenen

neueren Arten schwerer zu bcstimmcn; d. h. cs ist jctzt schwcr zu

ermitteln, welches der urspriinglichc Fucus pyriferus Linn<lf
a und

Turner's sci. Linne hat indess dcn Charakter seiner Art vortrefF-

lich in zwei Wortcn ausgcdriickt, dadurch nanilich, dass dic Blascn

nicht nur dic Form, sondcrn auch dic Grossc einer Birne habcn.

Scin Fucus pyriferus kann also nicht die Macrocystis latifolia sein,

dcrcn Blascn nicht birnformig sind, und nicht die fblgenden Arten,

deren Blasen klcincr und nicht so dcutlich birnfdrmig sind.

Um abcr nicht dic Grosse allein zu dcm bestimmenden Charakter

zu machen, miissen wir bemerkcn, dass bci dcr Art, die gemeini-

glich dic grosstcn birnfbrmigen Blascn hat, auch dic Basis der Blatt-

schcibc vicl brcitcr als bei den Arten, mit welchen sie vcrwechselt

werden konnte, ist, cin Charaktcr, den ich also zu Hiilfe gcnommcn

habc. Bory dc St. Vincent hat dcr Linne'schen Pflanze gar

nichl. crwahnt.

3. Macrocystis planicaulis, vcsiculis cynosbatiformibus *)

folii basi dimidia vcsicula anyustiorc, lamina laxc undulato-

ruaosa} caule complanato.

*) \\ \r nehmen dieses aene Wnti an, um cine Form der Fruclil m bezeichnen^ wclche sich der

Bimibrm sehi n&hertj aber niclit einen pl6tzlich venchmSlerten Ilals liat, wie man es an dei

Hanbntte (Cyna$baton) lindet.
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Iconnoslra tah.XXVII. fig.l . tab. XXVIII. fig.8. et tabXXVI. fig.S.

Hahitat in Oceano Indico, unde specimina reportavit navigator

quidam. Specimen etiam milii dedit Desfontaines, quod ad Insulas

Canarias lectum dicebatur.

Radix nondum visa.

Caulis valde compressus, fere planus, latitudine 1

—

1% lineae,

sensim attenuatus, simplex (quahtum videre licuit), ad utrum-

que (?) latus folia emittens, et apice in frondem terminalem

lateraliter explanatus.

Folia disticha, plura consecutive secunda, (an omnia normali-

ter?) intervallo unciali, biunciali et ultra angulo semirecto

egredientia, petiolata, ensiformia h. e. elongato - lanceolata et

margine ad caulem verso, sesquipedalia et ultra.

Petioli compressi, nigrescentes, 2—5 lineas longi, am-

pliati in

Vesiculam compressam marginatam, margine ex conti-

nuatione marginis folii petiolique orto, parum inflatam, sae-

pius rima longitudinali prope marginem fissam, intus superfi-

cie albido nitente laevissima tectam.

Lamina folii basi attenuata in latitudinem dimidio vesicu-

lae minorem mox dilatata in formam lanceolatam, valde elon-

gata, plana et leviter undulato-rugosa, minime plicata, di-

lute fusca, membranacea et tenuis, ciliata, ciliis duas lineas

longis apice calloso - clavatis.

Folia superiora secunda, inferioribus angustiora, saepe bina apice

connata; suprema non nisi rima designata, et omnia in fron-

dem terminalem vexilliformem lateralcm confluentia.

Fructus in hac specie latet, quia folia radicalia non visa.

Utrum revera species sit, an non nisi forma vel varietas, pen-

det ex determinatione ceterarum specierum, a Boryo constitutarum.
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Si liuc cnim spccics sunt, cril ctiam noslra ; si non, cvancscct for-

sun cuin iffis. /nlcrcsl lamcn formas dislinxisse$ rcmancant ut spc-

cics ncc nc.

4. M a c r o c y s t i s a n g u s t i fo 1 i a , vcsicutis subcynosbatiformi-

Ints, fofii basi dimidia vcsicuta multo anyustiorc, lamina dcnsc

pficala, caulc subcomprcsso.

Fucus pyriferus Esji. t. 124.

Macrocystis angustifolius Bory de St. Vinc. Dict. class. l.c.p.9.

Hfacrocystis angustifrons Bon/ Voy. du Coq. n.8. /«6.8.

Icon noslra rcsiciduc tab. XXVI. Jig. 4.

In Occano pacifico ct australi ad Novam Itollandiam ct Amcri-

cam mcridionatcm sccundum Bory de St. Vinccnt. Ipse c mari In-

dico habco.

Anmcrkung. Was Bory de St.Vinccnt unter seincr Macro-

cysfis anyuslifrons versteht, ist gar nicht aus der Beschreibung, und

sehr schwer aus der Abbildung zu erralhen. Er sctzt den Charakter

in dic kurzcn hcrzibrniigen Blasen (Les vesicules se renftcnt vers

Vinscrtion dc la fcuillc, demaniere a presentcr la forme aVun cocur.)

Wenn wir aber in der Abbildung die Herzibrm dcr Blascn suchcn,

iindcn wir, dass er untcr dicsem Charakter ungefahr das verstchcn

muss, waa wir vesicula cynosbatiformis nennen, und scinc Specics

muss also, wcnn wir uns nicht irrcn, zu der gezogen werden, vvelche

wir obcn charaktcrisirt haben. Sic kommt dcr Macrocyslis pyrifcra

ausserst nahe und hat schmalc gefaltete Blatter vvie jene; die Form ih-

rer Blasen ist dcr Form dcrer von Macrocystis pyrifcra sehr ahnlich,

sic sind abcr klcincr und habcn cinen nicht so schr verschmalcrten

Hals. Dicser Charakler allcin wiirde mir auch nicht gcniigcnd ge-

schicnen habcn, wcnn nicht dic Basis der Blatter noch cinen Cha-

rakter gclicfcrt hatte. Dicsc ist namlich vicl schmaler, als bei der
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vorigen Art. Ob dennoch alles dieses zureicht? Sie konnte mogli-

cherweise nur eine jiingere Macrocystis pyrifera seyn.

§) Oocysta, vesiculis brevioribus ovatis.

Icon nostra vesiculae tab. XXVI. jig. 5.

Specimina Capensia dedit cl. Hornemann.

Diese Varietat unterscheidet sich von der Macrocystis pyrifera

mehr als die eben beschriebene Form. Die Wurzelblatter sind fester

und langer; die Blasen sind kiirzer, mehr hautig, und im Verhaltniss

zu ihrer Lange dicker; die Basis der Blattscheibe ist schmaler. Ich

habe sie aber nur in jungen Exemplaren gesehen.

Auch an dieser habe ich die sonderbare Spaltung sowohl der

Wurzelblatter als des Endblattes gesehen.

y) Integerrima, foliis integerrimis.

Macrocystis pyrifera minor Ag. Spec. Alg. I. p. 48. Syst. Alg. p. 292.

Specimen communicavit Retzius, sed mancum.

5. Macrocystis zosteraefolia, vesiculis clavato~cynosbati-

formibus, folii basi dimidia vesicula multoties angustiore, lami-

na angustissima plana (nec rugosa) caule complanato.

Icon nostra vesiculae partisque folii tab. XXVIII. Jig. 13.

In sinu Conceptionis lectum specimen vidi in collectione Horne-

manni.

Wenn man die iibrigen Formen als Arten trennt, muss auch

diese getrennt werden. Sie ist durch ihre schmalen zosterenfor-

migen gar nicht runzligen Blatter ausserst kenntlich, und kommt

der Macrocystis Humboldtii am nachsten, unterscheidet sich aber so-

wohl durch die Form der Blasen, als durch festere Blatter. Die Bla-

sen sind schmaler als bei Macrocystis angustifolia. Der Stamm ist
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inehr Busammengedruckt, als bei dcn iibrigen, die Macrocystis pla-

nicauiis ausgenommen* Die \\ urzel bildet cinc ausgedehnte nnre-

gelmassig gezackte Scheibe.

(>. Macrocvstis Iliimboldtii, vesiculis globosis, folii basi

dhnidia vesicula angustiore, lamina parum rugosa, caule com-

presso.

Facus Humboldtii Bonpl. in Humb. etBonpl. phdquin. II. p.7 lub.b8.

fig li

Fucus hirtus Humb. et Bonpl. pl. equin. II. p.9. fub.69. fig.l. (zoo-

phytis investita.)

Laminaria pomifera Lamour. Ess. />. 22.

Macrocystis Humboldtii Ag. in Kunth. Syn. I. p.6. Syst. 4lg. p.293.

Rfacrocystis pomiferus Bory de St. I inc. in Dict. class. X. p.9. (udjc-

cto synonymo Bonplandii. )

Macrocystis pomifera Bory dc St. Vinc. in Voy. du Co(/. n. 9. t. 9. (excl.

si/n. Esperi.)

Xcon nostru vesiculae tub. XXVI. Jig. 6.

/// mari australi ad litora Americae australis; ad Truxillo et

Champaca secundum IJumboldt cl Bonpland; ad Concepcion secun-

dum D^Urville cl Bory de St. Vincent. — Specimen dedit Knnth.

Umerkuug. Da diese schone Arl dnrch Humboldt's nnd

Bonpland's, und nachher durch Bory's Abbildungen sehr gut be-

kannt ist, kann ich aus meinem sehr unvollkommenen Excmplare

nichts zusetzen. Bory de St. Vincent hat mir weitlauftig zur Last

gelegt,dass ich den La mo u ro u x'schen specifischen Namen „pomifera"

in „Humboldtiifl verwandelt habe. Und doch bin ich es nicht, der

hier eine Namenanderung gemacht hat, sondern gerade Lamou-
roux. Der Vamen Macrocystis Humboldtii isi namlich der alteste,

da er \<>n dem Entdecker selbsl herstammt und von Lamouroux
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selbst citirt wird, welches wohl beweisen muss, dass Lamouroux's

Namen jiinger sei. Der Grund, weshalb Bory de St. Vincent mir

dieses vorwirft, ist, weil er nicht gewusst, weder, dass einer seiner

Landsleute, Bonpland, diese Pflanze unter diesem Namen be-

schrieben hatte, (siehe Dict. class. l.c. p.9, wo er alle anderen Syno-

nyme citirt, nur nicht dieses) *); noch dass ein anderer Landsmann,

Lamouroux, in einer gedruckten Schrift dieses alteren Namens

unter seinem neuern erwahnt hatte, (siehe dieselbe Stelle, wo Bory
nur Laminaria pomifera Lamouroux inedit citirt, da doch dieser

Namen in dessen ,,Essai" p. 22 vorkommt). Wenn wir diese bei-

den Thatsachen, die Herrn Bory entgangen waren, kennen, so miis-

sen seine harten Bemerkungen gegen mich wegfallen. Denn es ist

sehr natiirlich, und den angenommenen kritischen Regeln angemes-

sen, dass der Namen nicht allein des Entdeckers, sondern auch des

ersten Beschreibers den Vorzug vor dem haben muss, welchen ein

Anderer, der die Pflanze von dem Entdecker selbst erhalten hat, der-

selben nachmals erst beilegte. Darum mag vvohl der Namen: Macro-

cystis Humboldtii mit vollem Rechte fortbestehen.

Diese sind die Formen von Macrocystis, die mir bekannt gewor-

den sind. Vielleicht sind in den Sammlungen mehrere verborgen, die

ich wohl zu sehen gewiinscht hatte, um noch richtigere und reichere

Ansichten iiber diese ausserst interessante Gattung mittheilen zu kon-

nen. Da aber nicht Alles in unserer immer fortschreitendenWissen-

schaft auf einmal enthiillt werden kann, so bitte ich, dass man die

Unvollkommenheit dessen, was ich zur Erlauterung dieser Gattung

angefiihrt habe, entschuldigen moge.

*) Mit Absicht kann er dieses wohl nicht gethan haben.
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Ml. PhYIiLOSPORA Ag.

Zu dieser Gattung bringe icfa die friiher zu Macroctjstis gcstell-

ten Arten: Fucus comosus Labill. und Fueus Mentziesu Turn. Von

diesen will Bory de St. Vincent nur den Fucus comosus von Ma-

crocystis trennen, nicht aber den Fucus Mentziesii (Dict. class. X.

p. 8 et 9). Obgleich ich nur die vollkommene Frucht des Erstern

kenne, so hcgc ich doch keinen Zweifel, dass Fucus Mentziesii cben

sowohl von Macrocystis gctrennt wcrden iniissc, als Fucus comosus,

da beide nahe unter sich verwandt sind, und durch den Habitus

gleich wcit von Maeroeystis abstehen. So urtheilt auch Greville

Ldlgae Brit. />. XXXVIII). Zwar ist es niciit uninoglich, dass die

Prucht, wcnn sie endlich entdeckt wird, verschieden gefunden werde.

Warc dicscs hier dcr Fall, so diirftc cs dann wohl erst an der Zeit

sein, diesc bciden Pflanzen in verschiedene Galtungen zu trennen.

Wollten wir nur Wort-Charaktere zu Raihc ziehcn, und dabei

nicht tiefer in das Wescn dcr Frucht eindringen, so waren diesc

Pflanzen nicht von den Macrocysten zu unterscheiden. Sic habcn,

wie diese, eincn cigenen discreten zusammcngedrucktcn Stamm, und

discrete Blatter, die ihre Schneide gegen den Slamm vvenden, grosse

Blasen, welche Blatter tragen, und bringen endlich dic Frucht nicht

in besondcrn Behaltnissen , sondcrn in dic Blatlsubstanz eingesenkt.

\ur dic Bctrachtung dcr Lage, Farbe und Umgebung dcr Sporidicn

sclbst ergiebt eine Verschiedcnhcit, wclchc bei denen, welche auf so

feine Charaktere nicht achten, keinen Grund abgcben wiirde, sie zu

trennen. Diese Botaniker gehen aber weder von dcr tieferen und

genaueren Betrachtung derFrucht, nocli uberhauptvon den Charak-

teren, sondern vielmehr von der Totalform, oder dem Habitus aus.

Die Macrocv.stcn liabcn cincn langcren Stamm; ihrc Blaltcr sind

nichr hautig, rcgelmassiger gezahnt, langer, sitzen nicht so dicht bei
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einander u. s. w. Ich muss aber gestehen, dass, vvenn mir die Ver-

schiedenheit der Frucht nicht bekannt ware, diese nur auf einem

Mehr oder Weniger beruhenden Merkmale fiir mich keinen Werth

als Gattuugscharakter haben wiirden; und eben darum hatte ich sie

zu Macrocystis gestellt, bis ich die innere BeschafFenheit der Frucht

bei beiden Gattungen kannte. Dadurch bekommt erst der Habitus

seine Wichtigkeit, Er leitet den Anfanger, auch ohne Kenntniss

der Frucht, die Pflanzen zu bestimmen, die Gruppirung wird dadurch

im Aeusseren natiirlicher, und findet so auch bei denen Beifall, in

deren Augen das Sjstem nur den Zweck hat, den Namen der

Pflanzen ain leichtesten zu finden.

Nachdem wir also durch die Kenntniss der Frucht, so wie durch

den Habitus die Phy llosporen von den Macrocysten nunmehr

zuversichtlich trennen konnen, so entsteht die entgegengesetzte Frage,

wie sie von den Sargassen zu unterscheiden seien, die auch einen

discreten Stamm und Blatter, Blasen mit Blattern gekront, den ge-

wohnlichen Fruchtboden der Fuceen, und einige auch die Frucht in

blattformige Behaltnisse eingesenkt haben (wie z. B. Sargassum ilici-

folium). Erwagen wir dabei noch die innere BeschafFenheit der

Frucht, so finden wir in beiden dieselbe Art von Sporidien, die

braune Masse in ihrem Inneren, und den ausseren wasserklaren Sack.

Dieses ist auch der Grund, weshalb Bory de St. Vincent ganz be-

stimmt erklart, d ass Fucus comosus nichts weiter als ein Sargassum

sei (Dict. class. X. />•#)•

Um uns gegen diesen Einwurf zu schiitzen, sind wir also geno-

thigt, die Sache etwas tiefer zu erfassen und den Punct auszumitteln,

wo unsere Phyllospora in der Metamorphosenreihe der Sargassen-

form steben geblieben ist. Diese Frage ist schon an sich interessant

und kann zugleich dienen, die Zweifel iiber die Selbststandigkeit

unserer neuen Gattung zu beseitigen.

Voi. xix. p.i. 39
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Der beriihmte Vahl widersprach Linne's Meinung, dass die

raeemi in den Blattachseln der Sargassen, welchewir jcizt alslYucht-

behaltnisse anerkennen, zur Frucht gehoren konnten, durch die Be-

hauptung, dass aie nurAnlagen zuAesten (rudimenta ramorum) seien

[Skrivt. afNaturhist. Selsk. V.2. />.J6'). Spaterhin wurde es eine

unter den Algologen allgemein angenommene Meinung, dass diese

Receptacula, nachdem sie als Frucht fungirt und ihre Sporidien aus-

geleert hatten, zu Blattern und selbst zu Blasen auswiichsen, und dass

die Poren auf den Fuceenblattern nur die Spuren der Fruchtlocher

seicn, durch welche dic Sporidicn cinen Ausgang gefundcn hatten.

(„The porcs obscrvable upon thcir lcavcs in gcneral arc in rcality

thc remains of thc apertures through which the seeds havc esca-

ped." Tum.JBist.Fuc. I. />.51). Turner hat der Begrilndung die-

scr Lchrc mehrere der hochst interessanten Scholien seines grossen

Werkes gewidmet, z.B. bei Fucus turbinatus t.24, Fucus natans 1.46,

Fucus bacciferus t. 47, Fucus longifolius t. 104, Fucus ilicifolius

t. 51 *) u.m.a., ob er gleich cinrautnt, dass dicses wohl nicht fiir cine

allgemeine Entstehungswcise der Blasen und Blatler gelten konne.

Neuerlich hat Eiscnhardt zu bcweiscn gesucht, dass bei Fucus ve~

sicufosus dic Friichte sich in Blascn vcrwandelten, welchcs ctwas

Aehnliches wic obigc Verwandlung sein, und sie sehr unterstiitzen

wiirde (Linnaea III.3. p.306,307).

Ich findc nicht, dass dieser Lehre spater jemand widersprochen

hatte. ln meinen Specics Algarum aber habc ich ihrcr nicht er-

wahnt, da ich diesem Werke eine eigene physiologischc Abtheilung

bcizufugen gedaehtc; doch ist sie mir stets als ausserst abenthcuerlich

erschienen. In dem ganzen Gewachsreich ist dic Frucht die Ietzte

Bildung. Ilier sollte sic dic friihere sein, und die Vegctations-

*) Vergl. Web. ond Mohi Beitr. I. S. 222.
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theile solllen aus den Fructificationstheilen hervorgehen. Dass

in gevvissen Fallen dasjenige Organ, welches eine Frucht zu werden

bestimmt war, in seiner Ausbildung zur Frucht gehemmt werden

und slatt dessen in ein Vegetationsorgan ubergehen konne, d. h.

dass das, was zum Samenbehaltniss bestimmt war, als Blatt auftrete,

ist sehr moglich, aber dieses beweist noch nicht, dass das Samenbe-

haltniss, nachdem es seine Function geendet hat, hierauf in ein Blatt

oder in eine Blase iibergehen konne, und keine directen, nicht ein-

mal Eisenhardt's iibrigens sehr vollstandige Wahrnehmungen ge-

ben sichere Beweise hiefiir. Es ist gerade im Gegentheil das Frucht-

behaltniss hier, wie uberall im Gewachsreiche, eine Metamorphose

des Blatts, nicht umgekehrt das Blatt eine Metamorphose der Frucht.

Die Blattbildung wird gehemmt, und das Organ, welches zur Blatt-

form bestimmt war, geht gerade durch oder mit dieser Hemmung
zur Fruchtbildung uber. Der Racemus in der Axilla der Blatter ist

ein metamorphosirter Ast, und die Receptacula sind dadurch meta-

morphosirte Blatter. Sie verlieren mehr oder weniger ihre urspriing-

liche Form, und bei einigen, z. B. bei der Tribus des Sargassum ili-

cifolium, sind die Receptacula ganz blattfbrmig, nur ohne Vergleich

kleiner als die nicht metamorphosirten Blatter.

Nach dem, was hier erwiesen worden, finden wir nun, dass bei

Sargassum nicht alle Blatter in Fruchtblatter oder Receptacula um-

gebildet werden, sondern nur einige bestimmte, und darin liegt

einer der wichtigsten Charaktere dieser Gattung. Die Blatter, die

dem Stamm zunachst sitzen, bleiben unverandert; aber die, wel-

che in der Axille dieser ersten Stammblatter, oder an den Enden der

Aestchen stehen, (also die spateren,) werden in Friichte umgebil-

det. Die Gesetze, nach welchen dieses geschieht, sind interessant

und physiologisch lehrreich, aber ihre Erorterung gehort nicht in

diese Abhandlung.
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Bei unserer Gattung Phyllospora Bndet eino solche Verwand-

lung nichl statt Die Frucht bildet sich zwar in dcn Blattern aus,

wie bei Sargassum, aber nicht auf Koslcn dcr Blattform.

Daa Blatl wird beinahe gar nicht metamorphosirt, Es muss niir cin

gewisses Alter erreicht haben, um Frucht zu tragen; und da hier

keine Blatter in den Winkeln stchcn, so existireu hier auch dic

Frucht-Racemi nicht. Dic Metamorphose gehorcht cinem anderen

Gcsctz, und dieses scheint mir ein zulanglicher Grund fiir dic Bil-

dung ciner neucn Gattung.

Vergleichcn vvir diejenigc Art (Specics) der wahren Sargassen,

welche durch den Habitus (wonach so viele neucre Algologen ihre

Galtungcn bildcn) am nachsten stcht, namlich Sargassum longifo-

Hutn, mit unscrer Phgllospora comosa, so iinden wir diese beiden,

indem wir Turner's Figur von Sargassum longifolium (Turn. I. c.

t. 104, wo abcr dcr Fruchtzustand nicht abgebildet ist,) betrachten,

einander so ausserst ahnlich, dass wir vvohl Bory dc St. Vinccnt

bcistimmen konnten, vvenn er beide zu ciner Gattung bringt. Ver-

gleichcn vvir dagcgen das fruchttragende Sargassum longifolium, von

wclchcm uns Esper (tab. 25.) unter dem Namen Fucus salicifolius

einc Abbildung gcgcbcn hat, so vverdcn wir, obgleich die Figur aus-

serst roh ist, doch lcicht finden, dass der Abstand und die Versehie-

dcnhcit beider sehr gross sind. Die Frucht-Racemi bilden namlieh

bei Espers Fucus salicifolius selbslstandige schone Ramilicationen

in dcnAxillcn dcr Blatter, dahiugegcn bci Fucus comosus keine Spur

cincr solchcn Bildung zu entdecken ist, indcm sich hicr dic Frucht

in den gcwohnlichen Blattcrn befindet.

Wcnn ich also fiir zicmlich ausgemacht annchme, dass diese

Pflanzen nicht mit Sargassum vcrcinigt werden konnen, nicht allein

wcil sic auf einer ganz vcrschicdencn Mctamorphoscnstufc stchcn,

sondcrn auch, vvcil (vvenn vvir den beidcn bekanntcn Untersuchun-
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gen der Sargassenfrucht trauen diirfen) sie sich durch die bei ihnen

fehlenden, bei der Phyllospora aber mit den Sporidien verbundenen,

articulirten Faden von den Sargassen unterscheiden: so habe ich nun

noch andere Beziehungen zu erwagen. BorydeSt. Vincent fuhrt

namlich, obvvohl zweifelnd, an, dass der Fucus comosus, wenn er

nicht ein Saryassum sei, wohl ein Lyngbyischer Halidrys sein

konne, d. h. mit Fucus nodosus und siliquosus in einer Gattung ste-

hen wurde. Lamouroux stellt ihn sogar mit Fucus serratus und

vesiculosus in eine Gruppe, aus welcher er doch gerade den Fucus

nodosus und siliquosus ausschliesst, so dass hier die beiden franzosi-

schen Algologen entgegengesetzter Meinung sind.

Es giebt aber wirklich eine Art unter den wahren Fuci, wie

ich diese Gattung genommen habe, die einige habituelle Aehnlich-

keit mil Fucus comosus hat, namlich der Neuhollandische Fucus con-

fluens, (Turn. 1. 141.). Diese ist aber auch, meiner Meinung nach,

die einzige Art, der er sich unter den wahren Fuci, wiewohl nur

von ferne, annahert; und da man noch keine Aehnlichkeit zwischen

beiden in Hinsicht auf die innere Zusammensetzung der Frucht ge-

funden hat, da der Habitus beider ganz verschieden ist, da die Re-

ceptacula bei Fucus comosus erst Blatter sind und lange Zeit als sol-

che vegetiren, dahingegen Fucus nodosus seine Receptacula gleich

als solche erzeugt, so mochten diese beiden Annaherungen (zu Fucus

nodosus oder zu Fucus confluens hier keine weitereAufmerksamkeit

verdienen.

Ich muss also nach allem diesem die beiden gedachten Pflanzen

fiir eine eigene Gattung halten, und gehe jetzt zu der Beschrei-

bung der Frucht iiber, wie ich sie bei Fucus comosus gefunden habe,

und wonach sie sehr vonden Turner'schen Beobachtungen abweicht.

Die gewohnlichen Blatter des Fucus comosus werden bei fort-

schreitendem Alter der Lange nach runzlig. In den Erhohungen
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diesei Runseln bilden sicb die gewohnlichen Porcn der eigentlicheD

Puceen, von denen aber friiher kcinc Spur zu sehen war, und

diese Poren sind die Oeffnungen der schr wenig erhobenen lang-

lichen Tuberkeln. Schneidet man jetzt ein Stiick dea Blatts aus, und

driickt es aufdem Objecttrager unter dem Mikroakop (Taf. XXVIII.

I jg.li), so wird man ausser den dunklen Maschen der liaut (Fig.llm)

zwei Artcn von Korpern gewahr, namlich articulirte Faden (/),

und Sporidien (/»).

Dic FadeD (/) sind cinfach, gegliedert; dic Glieder doppelt so

lang als dcr Durchmesser, abcr untcr einander schr ungleich, cinige

dicker, einige diinner, olmc bestiinmte Ordnung, das lctzte Glied

abcr ist ctwas grosser als die iihrigen (n). Sie enthalten cinen sclinia-

len Streifen brauner Materie, welche in dem lctztcn Gliede rnehr

angeliauft ist, so dass dicses bis auf die gcringerc Grosse ganzdas Aus-

schen der Sporidicn erhalt.

Die Sporidien (odcr, wie die Algologen sie bisher nanntcn, die

Capseln) licgcn zwischen den Faden zerstrcut. Ich glaubte einige

inale zu bemcrken (kk), dass sie am Ende eincs Fadcns angewach-

sen seicn, bin aber dariiber nicht ganz sicher, denn die Tauschungen

sind hicr allzuleicht. Sic cntlialten, \vie bei allen Fuceen, cine

schwarzbraune Sporenmaterie, welche von einem vvasserklarcn Randc

umgcben, d.i. iu cincr wasserklarcn Zcllc cingcscblossen ist. Dicsc

Sporidien (/»•) sind, wic scbon bcmerkt wurdc, dem aussersten Gliede

dcr Faden (m) ganz ahnlich, und unterscheiden sicli nur dadurch,

dass sie uin das Vierfache grosser sind, dabcr es moglich, obwohl

nicbt scbr wahrscheinlich ist, dass sie nichts andcres sind, alsdie aus-

gewachsenen Endglicdcr jener Faden.

Nach dicsen Bctracbtungcn ware nun dcr chavactcr gcncricus

dicser neucn Gatlung so zu bcstimmcn:
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Phyllospora.

Frons e caule explanato, et foliis distichis discretis, tandem fru-

ctiferis, rugosis, tuberculatis constans. Tubercula poro pertusa,

intus includentia fila articulata, simplicia, et sporidia massa sporacea

nigro - fusca repleta, extus margine hyalino cincta.

Bisher waren nur zwei Arten dieser Gattung bekannt: Fucus

comosus Labill. und Fucus Menziesii Turner. Unter diesem Letzte-

ren, der, so viel ich weiss, nur von zwei reisenden Botanikern,

Menzies und Chamisso, gesammelt wurde, finden sich zwei For-

men. Da es mir aber zu der Zeit, als ich meine Species Algarum

herausgab, mehr um die Gruppirung und natiirliche Zusammenstel-

lung des Bekannten zu thun war, als um Vermehrung der Arten, so

unterschied ich diese beiden Formen nicht als Arten, sondern be-

merkte nur in der Beschreibung, dass man hier Blasen von zwei For-

men, elliptische und birnfbrmige, finde, wobei ich meine Zweifel

ausserte, ob dieser Fucus wirklich ein Bewohner sowohl des atlanti-

schen als des asiatischen Meeres sein konne. Jetzt, nachdem Bory

de St. Vincent die Macrocysten hauptsachlich nach der Form der

Blasen bestimmt hat, ist es consequent, auch diese beiden Formen als

Arten zu unterscheiden; und da sie, selbst wenn sie nichts weiter als

Formen waren, doch den Namen des Entdeckers behalten konnen,

habe ich die spater gefundene Form (oder Art) PhyllosporaChamissoi

genannt. So wiirden wir also drei Arten oder Formen haben;

namlich

:

1. Phyllospora comosa, foliis linearibus coriaceis dentatis,

vesiculis ellipticis.

Fucus comosus Labill N. Holl. II. t. 258. Turn. Hist. t. 142.

Lamour. Ess. p. 19.
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Macrocystis comosa tg. Sp Alg. I p. 48. 8yat. 4lg. p. 292.

Grevilh in Alg. Britt. introd. j>. \\\l III

Jd litora van Diemen legerunt Labillardiere et l\. Brown; ad

\ovam HoUandiam Sieber. (Ad Utora occidentaUa et meridionalia

\ovae BoUandiae occurrit secundum Muscum Parisiense.J Spe-

cimina mitu dederunt Labillardiere, Merteus et Siebor.

Ad Descriptionem Tumerihaec tantum addenda ct corrigenda:

lludix, a Tiirnero non visa, fibrosa cst, fibris Rrmissimis ad

lithophyta adnatis et massa calcarea immixtis, durissimis, corpus he-

misphaericum formantibus.

Wolia omnia in petiolum attcnuata, ncc sessilia.

Wructus in foliis longitudinaliter rugosis tuberculatis. Tuber-

cula oblonga, parum etevafa, poro pcrtusa, ostiolo non levi sed la-

cero$ intus foventia 1) fila articulata (auae cutivel superficiei viden-

tur perpendicularia), simp/ieia, articulis diametro 2— J-/>/o /onijio-

ribus hyalinis praeter materiam parcam fuseesccntem inspcrsam
$

articulo terminali rotundato hac materia abundantiori rcp/cto^ et

2) sporidia ova/ia, articulis A-p/o maiora, massa sporacea fusce-

scente granulata abundanter rcp/cta, timbo ln/a/ino cincta.

Color in nostris fuscescens.

Observ. I. Varietasy a Turnero nomine iutegrifoliae recen-

sita, vi.v ii I propria forma servanda. Specimina in Museo Parisiensi

i'idi. Co/or, margof forma et direclio fo/iorum, c.v auibus chara-

cteres sumli, non coniunctim invcniuntur, sed mixti prof/rediuntur,

unde ad specialem quandam formam non certo referendi.

Observ. II. Utrum specimina fructifera viderit Lahillardie-

i ii v , difbitat Turnerus. Inter ea autem, quae mihi donavit cla-

rissimus pcrcf/rinafor, spceimina crant etiam fructifera, sed iuniori

statu.
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2. Phyllospora Menziesii, foliis cuneatis submembrana-

ceis crenulatis, vesiculis globoso - ellipticis.

Fucus Menziesii Turn. Hist. t. 27.

Macrocystis Menziesii Ag. Spec. Alg. p. 49. Syst. Alg. p. 293.

Bory in Dict. class. X. p. 9. Grev. Alg. Brit. introd.

p. XXXVIII.

In Americae septentrionalis oris occidentalibus legit D. Menzies,

qui mihi specimina dedit.

Descriptio Turneri completa. Fructus ignotus.

3. Phyllospora Chamissoi, foliis cuneatis membranaceo-

coriaceis integerrimis, vesiculis conico-ovatis.

In mari atlantico, secundum adnotationem in collectione clariss.

Chamissoi, qui legit. — Specimina vidi in cellectione Chamissoi

et communicavit Illustrissima Marchionissa de Bonnay.

Species arctissime cum praecedente coniuncta, et difficile sepa-

ratur , ut autem fert dies, separanda. Differentia praecipua

haec est.

Caulis (vel potius ramusj basi teres, mox planus, tuberculatus,

ut in illa specie. (Tamen Phyllosporae Menziesii etiam possideo

specimen non tuberculatum.}

Folia quod ad formam illis Phyllosporae Menziesii conveniunt,

sed substantia firmiori sunt, margine non crenata,poris mucifluis nullis

(jquos neque in illa observare mihi licuii). Vesiculae minime ellipti-

cae, sed obconicae, angustiores et fere clavatae, substantia multo

firmiori, quam in praecedente.

Fructum completum non observavi, sed folia eodem modo ru-

gosa vidi (praecipue versus basinj ac in Phyllospora comosa
,
quod

pro fructus incunabulis forsan habendum.
Voi.xix. p.i. 40
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Lorus natalis inccrlus mihi antca visus cst, ct dubitavi, annr

jhi rommututioncm tehednUarum adieetus fuevit. Postea vero spe-

riminilius aliumlc acccptis, ab ipso clarissimo pevcyvinalove ad alios

donatis eodemque loeo natali adiccto, diutius dubitare non licetj at

rrro /ocus spcciatis adliuc milii iaitofus est. Ad caidem nostrae pfan-

tac rrcsccfiat llutschinsia parasitica, auae incola est oceani atlan-

t ici
,
praccipuc tumcn in plat/is scplcntvionalibus .

Berichtigung.

S.JOi. Z.2,4u. G sclzc man Mcnzicsii stalt iientaiesii
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Erklarung der Abbil.dungen.

Taf. XXYI.
Fig\ 1 . Blasc der Macrocystis latifolia.

1 b. Durchschnitt derselben.

Fig\ 2. Blase der Macrocystis pyrifera.

2 b. Durchschnitt derselben.

Fig\ 3. Blase der Macrocystis planicaulis.

3 6. Durchschnitt derselben.

3 c. Spalte der Blase.

Fig\ 4. Blase der Macrocystis angustifolia var. a.

4 b. Durchschnitt derselben.

Fig\ 5. Blase der Macrocystis angustifolia var.
fi.

5 6. Durchschnitt derselben.

Fig\ 6. Blase der Macrocystis Humboldtii.

6 b. Durchschnitl derselben.

Taf. XXVII.
Fig\ 7. Macrocystis planicaulis Ag\ (mittlerer Theil der Pflanze).

c. Die Spalten der Blasen.

Taf. XXYIII.

Fig*. 8. Dieselbe, der obere Theil.

e. Das Endblatt.

f. Die Spalten in diesem Endblatte und die an diesem entstandenen

Blatter.

d. Die freigewordenen aber zu zweien noch zusammenhangenden

Blatter.

Fig\ 9. Ein unteres Blatt, das sich schon in zwei Blatter aufg*el6st hat, von

Macrocystis pyrifera.

f. Die Spalten, wodurch diese sich wieder in vier Blatter theilen.

9 6. Das Blatt, welches dem anderen a ahnlich, hier aber nicht ang-e-

fiihrt ist.

9 a. Blatt mit Fruchtflecken, g, g.



316 C. A. At.vnnu, Rcrision dcr ilgt /i^attung Phi/llospora.

Fig, 10. I.in Stttek dieses Fmchtflecken, aul' dem Objectentrttger zerdrttckt.

(i. DitscrTluil, durch einGlas ron% 1£ngl. Zoll Focaldistanzgesehen.

Ii. Die Sporidien.

/". Die abgebrochenen Perisporien.

/, Die ganzen Perisporien mit ibrem Kern.

h Die Sporidien, durch cin Glas von l

/20 Engl. Zoll Focaldistauz

gesehen.

Fig. I I . VergrSssemng dcr Fmchlthcilc von Phi/llospora comosa, durch ein

Glas von % Engl. Zoli Focaldistanz gcschen.

///. Ein Slfick dcr zerdriicktcn Haut.

/. Geylicdcrte Fiiden.

n. Gregliederte Fiiden mit dem Endglied.

/.•. Sporidien.

/./.-. Sporidie, dic noch mit deni Fadcn zusammenzuhangen schcint.

Fig. 12. Macrocijstis Chamissoi.

Fij>\ 13. Blasc der Mucrocystis zostcracfoliu, mit eincm Sliick des Blattes und

dcm Durchschnitt der Blase.



Yol.22X.fl.

IAB XXVL

^aOMMS&J^ ^-
llCL.c:*fc*S"vy i C>!,e*c ^ Jfa»

G.J.L***M>crtf u*ltuU





///< lrtY/.///J V//f/U<y/////u'// .#.





roI.JTZ. T.J.





DER

EINE HEMMUNGSBILDUNG,

BEOBACHTET AI EIftTEM EALBE.

VOM

PBOFE§SOR A. A. BEBTHOLD.
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MIT EINER STEINDRUCKTAFEL.

(Bei der Akademie eingegangen am 1. Mdrz 1838.)





Angeborne Spaltungen der Oberlippe und des Oberkiefers kom-

men unter dem Namen der Hasenscharte und des Wolfsrachens, so-

wohl bei'm Menschen als auch bei Thieren sehr haufig vor. Aehnliche

angeborne Spaltungen der Unterlippe und des Unterkiefers sind

bisher bei'mMenschen noch nicht beobachtetworden,wenn man nicht

etwa den in den JEphemerides medico-physicae naturae curiosorum

ann.VIII. 1678. p.92 angefuhrten Fall als hierher gehorend gelten

lassen will; auch kommen diese Missbildungen bei den Thieren nur

hochst selten vor, indem meines Wissens von Saugethieren nur ein

Fall einer solchen Spaltung beschrieben ist. Rudolphi (Bemer-

kungen aus dem Gebiete der Naturgeschichte u. s. w. Thl. 1. S.183)

erzahlt namlich, dass er in dem zootomischen Museum zu Paris den

Kopf eines Schweinchens gesehen habe, an dem eine starke Hasen-

scharte, ein gespaltener Gaumen, eine gespaltene Zunge und ein in

der Symphysis gespaltener Unterkiefer vorkommt. Otto (Lehrbuch

der pathol. Anatomie. Bd.l. S. 184. Anmerk. b.) erwahnt zweier sol-

cher Falle bei Vogeln, namlich bei einem Huhne, im zootomischen

Kabinet zu Paris, und bei einem Sperlinge im anatomischen Museum

der chir. Akademie zu Dresden. Ich hatte Gelegenheit, eine Spal-

tung des Unterkiefers, des Bodens der Mundhohle, zum Theil auch der

Zunge, bis in die Tuba Eustachii, die Trommelhohle und den aus-

sern Gehorgang hinein, an einem neugebornen ausgetragenen leben-

digen Kalbe zu beobachten. Herr Dr. Caspar hat des skeletirten
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ECopfes dieaes Kalbes (in seiner CommeniaHo <le labio leporino,

Goetting. ll*o7 . />. 40) bcrcits crwahnt. Trotz dcr ungchcurcn Spal-

tung war das Thier im Stande zu schlucken, aber nicht zu saugcn

oder zii saufen; es schluckte von Zcit zu Zcit seinen Speichel oieder,

von dem jedoch dic bei weitem grosste Quantitat, sowohl wahrend

des Schlingactes, als auch ausscr dcr Zcit aus dcmMaule abfloss. Ini

Moment dcs Schlingens naherten sich dic beidcn Kieferhalften ein-

.uulcr, l)csondcrs wurde die reehtc, grosscrc, gegen die linkc Scite hin

bewegt. Dcr Abfluss des Speichcls im Act dcs Schlingcns gcschah

haupisachlich aus der zum Ohrc hin sich crstrcckcnden Spalte a.

Nase, Oberkiefer, Gaumcn und Oberlippe nahmen nicht an der Spal-

tUng Theilj nian bemerkt hierwciter keineAbnormitat als cine star-

kere Entwickclung dcs Zahnibrtsatzcs dcs Oberkicfers dcr rcchten

Seite, wic denn iiberhaupt die rechtc Gesichtshalfte alsdie mehr ent-

wickellc crschcint; auch ist die rechte Maulspalte ctwa 1 Zoll langer

als die liuke. Die Untcrkiefcrhalften sind 5-forniig gcbogcn, beson-

dcrs ist das vordere Ende nach Innen gedrcht und im rechten Kiefer

stehen die Schneidezahne schiefer, statt nach oben, mchr nach un-

ten gewandt. Im linken Unlerkicfer befindcn sich vier Schneide-

zahnc, im rcchtcn nur drci; der innerste dicser Seite, von eigen-

thumlichcr drcizackiger Form, silzt nicht in einer Alveole, sondern

hangt an cincm flcischigen Stiele, mittelst dessen er an der rechten

kirlcr befcstigt ist.

Gegen das rcchte Ohr hin erstreckt sich gar keine Spaltuug;

aber von der Stellc k dcr Zunge aus lauft ein unbehaarter blutrother

\eriicitcr Strcif schrag nach oben und hinten iibcr dcn Kicfer und

die Backe bis tlem hintcrn Augenvvinkcl dieser Seitc gcgeniiber. Hier

bildet sich cine Hautialte, wclche das aussere Ohr andcutet; diese

Falte verliert sich abcr allmalig in eine dcn obcrn Theil der Ilinter-

hawptsschiippo und dcn daran stosscnden Thcil des Scheitelbeins
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bedeckende haarlose blutrothe, zvvar aus Haut, aber einer sehr laxen,

bestehende Flache von 2 Zoll Lange und S Zoll Breite. Seitlich un-

ter dieser blutrothen Stelle sieht man den Eingang in das rechte Ohr,

vvelches durchaus ohne Ohrmuschel, aber mit einem ganz kleinen

Tragus versehen ist. An der linken Seite befindet sich, ungefahr

1 Zoll iiber der Stelle, vvo der aussere Gehorgang sein miisste, d. h.

vvo die Spalte in diesem Gange endet, ein kleines, aus einem behaar-

ten Hautlappen bestehendes, etvva 1 % Zoll langes Ohr, in dem zwar

eine kleine Ohroffnung, aber nur von der Weite eines Stecknadel-

kopfs, sicb befindet.

Bei einer Untersuchung desVerhaltnisses der Muskeln fand sich

der Musculus orbicularis oris und der cjuadratus menti gespalten;

an der linken Seite fehlte die an den Unterkiefer sich befestigende

Portion des M. sternocostalisy der M. digastricus, mylohyoideus und

geniohyoideus. Ein vom Kinn herkommender Muskelstreif in der

linken Zungenabtheilung stellte den linken M. genioglossus und die

linke Halfte des myloglossus vor. Die rechte Zunge bestand aus dem

rechten M. genioglossus und myloglossus, aus den beiden M. basio-

glossis, ceratoglossis, so wie aus dem M. lingualis.

Die linke Glandula parotidea war nur sehr klein, die linke

G . submaxillaris und sublingualis fehlten. Das linke obere Horn des

Zungenbeins war klein und nach innen gebogen ; der Kehlkopf an

dieser Seite schwacher ausgebildet. Eben so waren die Gefasse der

linken Kopf- und Gesichtshalfte unbedeutender; besonders klein

erschien die Vena cerebralis superior an ihrer Austrittsstelle aus dem

Schlafengange, wie auch dieser Gang, gegen den der andern Seite

gerechnet, sehr eng war.

Am skeletirten Kopfe nimmt man nur verhaltnissmassig geringe

Missbildung wahr; diese betrifft besonders das Scheitel- und Hinter-

hauptsbein. Letzteres ist an der obern Halfte der Pars squamosa,

voi.xix. p.i. 41
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eraterea an seinem untern mittlern, daa Hinterhauptsbein begrenzen-

den Theile, da, wo dieae Knochen von tlcr blutrothen haarlosen Haut

uberaogen wurden, sehr diinn, mit mehrern Vertiefungen, und be-

sondera an der rechten Seite mit mehrern Lochern, von der Weite

eines Gansefederkiels, durchbohrt. Im obcrn Theile der Pars occi-

pitalis dcs Hinterhauptabeina befindet sich ein rundes, etwaa zcrrisse-

ncs Loch von dcr Wcite des kleinen Fingers, und mit wulstigem

dickem Rande umgeben. Am Schcitelbein sieht man noch deutlich

die Sutura sagitlalis; mehrere kleine Worm'sche Knochen liegen in

dcr Sutura lambdoidea. Die Bulla ossca der linken Seite fehlt,

odcr vielmehr ist nur die aussero Wand der Bulla vorhandcn, und

als lang vorspringendes Knochenstiick nach aussen gegen den Unter-

kicferkopf hin gcdrangt, so dass zvvischcn jencm Knochenstiick und

dcr Pars basilaris des Hinterhauptsbcins eine grosse Liicke iibrig ist,

in der man das Foramcn laccrum anterius, nach hinten aber die un-

ten offene Trommelhohle sicht. Es ist also, weil dic Spalte des On-

terkicfers durch den ganzen Boden dcr Mundhohle bis ins linke Ohr

sich erstreckt, die Trommelhohle nach unten nicht geschlossen, und

die Tuba Eustachii fehlend. In der offcnen Trommelhohle erblickt

man iibrigens ganz deutlich das Promontorium
y das Foramcn ovale

und rotundum, so wie die Gehorknochelchen, von denen der Ham-

mer mit dein Ambos verwachsen ist. Das Trommelfell fehlt, und der

Slicl dcs Hammcrs licgt tief in der obern Abtheilung der Trommel-

spalte verborgcn. An dem skelctirten Unterkicfer ist nichts beson-

dersWichtigcswahrzunehmcn; nur stcllte sicli die S-lbrmigeBicgung

und Vcrdrchung dcutlicher hcraus, als man sie in den mit Haut

ubcrzogenen Thcilcn crkannte.

Dcmjcnigcn, welchem die Bildungsgeschichtc der Visceraltheile

dcs Kopfs bci'm zartcn Embryo, vvie sie Rathkc, Huschke, v. Bar,

Burdach, Miillcr, Valentin, Rcichert u. A. dargcstellt haben,
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nicht fremd ist, vvird auf den ersten Blick einleuchten, dass diese

Missbildung eine Hemmungsbildung sei und aus dem friihesten Zu-

stande des Embryonenlebens erklart werden musse. Die bei den

ganz jungen Embryonen vorkommenden sogenannten Kiemenbogen

sind aber, wie Reichert nachgewiesen hat, keine eigentlichen Kie-

menbogen, sondern vielmehr die in einige Abtheilungen getheilten

Visceralplatten am Kopftheil des Embryo. Wie namlich aus der

Keimscheibe nach oben hervorwachsende Wiilste allmalig in der

Mittellinie sich zum Spinalrohr (zur Bergung des Hirns und des Riik-

kenmarks) vereinigen, so bildet sich auch nach unten durchHervor-

wachsen von Leisten ein Rohr, welches sich auch allmalig in der

(untern) Mittellinie schliesst und als dessen letzte Schlussstelle der

Nabel iibrig bleibt. Dass aber diese Bildung nicht allein am eigent-

lichen Rumpfe, sondern auch am Kopfe statthabe, hat besonders

Reichert (in Muller's Archiv f. d. Physiologie. Jahrg. 1.837. Hft. 2.)

nachgewiesen. Bei sehr zarten Hiihnerembryonen erscheinen nach

ihm hinter den eben sich markirenden Augen zwei parallele Strei-

fen, welche den vordern Theil der Chorda dorsalis zwischen sich

haben. Nach einiger Zeit, wenn der Kopf sich etwas nach unten

beugt, erzeugt sich aus der Bildungsmasse hinter dem Streifen ein

Fortsatz, welchen Reichert den ersten Visceralfortsatz nennt; die-

ser Fortsatz nimmt gegen die Wirbelsaule hin an Breite zu. Bald

wachst hinter dem ersten Visceralfortsatz ein zweiter von demVisce-

ralstreifen hervor, welcher von dem ersten durch eine Spalte (erste

Visceral- oder Kiemenspalte) getrennt ist, und mit seiner Basis da

liegt, wo man das Ohrblaschen (die erste Andeutung des Ohrlaby-

rinths) hinten am Kopfe hervorwachsen sieht. Dem zweiten folgt

bald der dritte. Die von der Chorda dorsalis aus hervorwachsenden

ersten Visceralfortsatze beider Seiten vereinigen sich in der Mittel-

linie und bilden so den ersten Visceralbogen (sogenannter erster
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Kiemenbogen); aul' diesclbe \\ eiso bildon sioh dic zweiten Visccral-

fortsatze eu einem Bogon (sogonnnnlor zweiter Kiemenbogen) um,

und bald auch die dritten (sogcnanntcn dritten Kicnionbogon). Zwi-

achen dem ersten und zweiten Bogcn bleibt ein Raum iibrig (orste

\ isceral- oder Kiemenspalte), eben so zwischen dem zweiten und

dritton (zweite Visceral- oder Kiemcnspaltc), und nicht minder zwi-

schen dem dritten und dcr Visceralplatte dcs Rumpfs (dritte Visce-

ral- odcr Kiemenspalte). Aeusserlich am ersten Visceralbogcn nun

entsteht bei dessen fernerer Metamorphosc dic Anlagc fiir dcn Ober-

und Unterkiefer sammt dcn Weichgebilden. Die Anlage zum Un-

terkiefer erhebt sich am hintern obern Thcil dicses Visceralbogens,

wachst nach vorn hin und vereinigt sich miltelst einer von der

SchlusssteUe dcs erstcn Visccralbogens herriihrenden Wulst (Andou-

tung cincs untorn Zwischenkieicrs) mit dem Unterkicfer der andern

Scitc. Die crstc Visceralspalte schliesst sich abcr allmalig von vorn

nach hinten durch Bildungsmasse und lasst einen Raum iibrig, um

welchcn hcrum die Haut nach oben zur Ohrmuschel sich crhcbt,

wahrend der Raum selbst nach aussen zum aussern Gehorgange um-

gcwandclt wird. Dcr nach innen gclegene Thcil dicser ersten Visce-

ralspalle verwandclt sich aber in dasCavum tympani und in die Tuba

Ekutaehu. Diesc ganze Spalte mit ihren Metamorphosen ist es also,

wclche bei dcm obcn bcschriebenen Kopfe nicht geschlossen ist, so

dass aussererGchorgang, Cavum lympani, Tuba Eustachil und Mund-

hohle eine gcincinschaiilichc Hohle ausmaehen, Kiefcr, Boden der

Blundhohle u. s. w. aber gcspaltcn sind. Wenn aber die lctztcrn

Tiieilc^ gespalten sind, so muss auch die Zunge, vvenigstcns thcil-

wcise, gespalten soin, vveil dicselbc hauptsachlioh von dcr inncrn

Scite der erslcn Visceralforlsatze aus sich entwickcll. Aus der Miss-

bildung dcr Visccralspaltc ergiebt sich daun auch die mangelhafte

l.ntwickelung dcs ausscrn Ohrs, als Ilaulcnlwickclung uin dcn obern
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Theil der ersten Kiemenspalte herum. Aus der Nichtvereinigung

der beiden Unterkieferhalften ist durch die Wirkung der Kiefermus-

keln die Verdrehung der Unterkieferknochen zu erklaren.

Fragt man aber, was der eigentliche Grund jener Hemmungs-

bildung sei? so miisste derselbe wohl in einem Missverhaltniss des

Nervensystems, namentlich des Gehirns, zu suchen sein, vvie denn

auch im vorliegenden Falle das Gehirn nach hinten von den Hirn-

schalenknochen nicht ganzlich umschlossen war, Hirnbildungsfehler

aber meist auch die entfernte Ursache der eigentlichen Hasenscharte

und des Wolfsrachens sind.

Erklarung der Abbildungen.

Taf. XXIX.

a. Hals.

6. Nase mit den Nasenlochern.

c. Gaunien.

d. Innere Seite tler rechten Backe.

e. Obere Backenziihne der rechten Seite.

f Rechte Unterkieferhalfte.

g. Linke Unterkieferhalfte.

h. Nicht mit Haaren bedeckte Spaltungsstelle der rechten Kinnlade.

i. Dieselbe Stelle der linken.

k. Haarloser rother Hautstreif zum rechten Ohr.

I. Zunge mit ihrer herumgebogenen obern Seite.

m. Linkes Zungenstiick mit der vordern Spitze n.

o. Gaumensegel mit einem schwachen Ausschnitt an der linken Seite.

p. Spalte, zum Larynx und Pharynx fiihrend.



>.?!) A. A. IJrnTnoin, dcr gcsjxtltinc Inttrhicftr an cincm Kalbe.

(j Spalte /uin linken Cavum tytnpcud und iiussern Gehfirgange.

1 -4. Sehneideclhne dos linken Unterkiefers.

// /// Die des rechten.

///. Der ftlr sich bestehende, an einem Fleischfortsatz httngesde drei-

zackige Sehneidesahn*
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ZUR PETBEFACTEHKVIDE.
VON

ERSTEM SECRETAIR UND BIBLIOTHECAR DER ACADEMIE.

MIT VIER STEINDRUCKTAFELN.

(Der Akadende ubergeben am 25. August 1838.)





A. tBER FOSSIIdE CRIHOIDEEIV.

Vorgelesen in der mineralogischen Abtheilung der Versammlung der Naturforscher

zu Stuttgart, im Herbste 1834.

Ohne Zweifel verdient die Familie der vorweltlichen gestielten

Seesterne die vorziigliche Aufmerksamkeit der Naturforscher. Wab-
rend man friiher nur Encriniten und Pantacriniten unter-

schied, beschrieb Muller bereits 9 Gattungen mit24 Arten, Schlot-

heim fiigte 4 neue Arten hinzu, Hisinger machte 3 andere be-

kannt, und in meinem petrefactologischenWerke finden sich Kelche

oder Saulenstiicke von 43 derselben abgebildet, so dass also bis jetzt

67 Arten unterschieden werden.

Von mehreren hat man indess den Kelch noch nicht aufgefun-

den, und griindet ihre Unterscbeidung auf Saulenstiicke von eigen-

thumlicher Form. In den tertiaren Schichten scheinen Ueberreste

dieser Thiere ganzlich zu fehlen; der Kreide ist nur eine Art dersel-

ben eigenthiimlich ; einige finden sich im Oolith, im Lias und im

Muschelkalk, die meisten im Uebergangs- und Bergkalk. Da ich

seit langerer Zeit mein Augenmerk den, im Uebergangskalk der

Eifel vorkommenden Petrefacten gewidmet habe, so bin ich, noch

kurzlich, zu dem Besitz mehrerer merkwiirdiger Individuen gekom-
Voi.xix. p.i. 42
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men; andere wurden mir von Herrn Honinghaus und Herrn

Cuinberland zu Bristol giitigst mitgetheilt. Einigo derselben

erganzeo die Kenntniss solcher Aricn, die bisher nur unvollstandig

bekannt waren, und ueunzehn sind als none Arten anzusprechen,

wodurch sich die Zahl der bekannten auf 86 erhebt. Es sei mir vcr-

gdnnt, die vorliegende Darstellung derselben mit wenigcn Worten

zu erlautern.

«nttunS : CIiniESSOCniJXflTES nobis.

Pctrcf. Gcrman. I. p.212.

Saulc rund, cxler vierseitig, mit eincm fiinffachen ocler vierlap-

pigen Nahrungscanal und zerstreuten Hulfsarmen.

Bcckcn mit 5 funfseitigen Gliedcrn. Rippcnglicdcr 5, funisci-

tig, mit dcn Bcckcngliedern altcrnirend. Schullcrglieder 5, sehr

niedrig, quer- linienformig.

Arme 5, brcit, cinfach, kurzc sabclformigc Tentakcln tragcnd.

Dic Glicder des Kelchs sind articulirt und mit Nahrungscanalen

durchbohrt.

Dic Armc schlicsscn dicht ancinander, und der Scheitcl i\cs

Kelehs war wahrschcinlich nur mit Haut bcdcckt. Bei mchrcren

Artcn ist das letzte Saulenglicd breiter als die iibrigcn, und hat cinen

funfseitigen Umfang, um die Ocffnung des Beckens auszufullen, mit

wclcher es fcst verwachsen ist.

Die aufgefundencn Bruchstucke lassen vermulhen, dass die bis

jctzt bekannten Arten dicser Gatlung kurze Saulcn hatten, deren

nicdrigc Gliedcr nur am Bandc ihrer Gclcnkflachcn gcstrahlt sind.

Folgcnde Arlen sind bis jctzt im Uebergangskalkc dcr Eifcl aufge-

fundcn wordcn.



Beitrlige zur Petrefactenhunde. 331

1. Cupressocrinites crassus nobis.

Tab.XXX. Fig-.l.

a. Ein vollstiindiger Kelch.

b. Ein Siiulenstiick.

Petref. German. I. p. 212. t. 64. /4.

Diese am angefiihrten Orte beschriebeneArt erkennt man theils

an den regelmassig zerstreulen Hulfsarmen ihrer entweder drehrun-

den, oder abgerundet-vierseitigen, glatten, mit einem vierlappigen

Nahrungscanal durchbohrten Saule, theils durch die umgebogenen

Rander ihrer Arme, auf welchen man, so wie in der durch die Um-
biegung gebildeten Rinne, an jedem Gliede je 2 Oeffnungen eines

vom Nahrungscanal ausgehenden Quercanals bemerkt. Die zuerst

gefundenen und abgebildeten Exemplare waren noch nicht ausgebil-

det und iiberdiess an der Spitze verletzt, so dass man nur 8 Armglie-

der zahlen konnte. Das jetzt dargestellte Stiick dagegen hat 14 Arm-

glieder, und lasst an einigen vertieften Stellen der Arme feineWarz-

chen erkennen.

2. Cupressocrinites elongatus noois.

Tab.XXX. Fig.2.

a. Ein vollstandiger Kelch.

6. Die untere Seite desselben.

c. d. Saulenstiicke.

Diese Art hat viele Aehnlichkeit mit der vorigen, iasst sich je-

doch auf den ersten Blick durch ihre gekornte Oberflache unter-

scheiden.

Die Saule ist abgerundet-vierseitig, und besteht theils aus gleich-

formigen, theils aus abwechselnd dickern und diinnern Gliedern.

Die erstern sind mit mehreren unregelmassigen Reihen kleiner Kor-

ner besetzt; die letztern aber haben auf den dickern Gliedern 2 Kor-

nerreihen und auf den diinnern nur eine derselben. Das obere End-
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glied eeigl eine groaeere Dickc als die iibrigen, und einen funfsciti-

gen (Jmfang. Dcr Nahrungscanal ist fiinfFach. Dcr grosscrc mitt-

lcrc bat cincn stumpfeckig-vierseitigen Uniriss; die vicr kleinern in

den Ecken der Saule sind rand. Die fiinf Arme schliesscn ihrc Ran-

der diclit an cinander, und haben in dcr Mittc cinen slumpfen Kicl,

su dass sie in ilirer Vereinignng cinc stumpfeckig-funlseitige Pyra-

inide hilden. Nur die vicr untcrn Glieder dcrsclhcn sind an hciden

Seilen ilaeh, wic es ihr Ansatz auf dcin linicniormigcn, geraden

Schultergliede fordert, und ihr Kiel tritt in ihrer Mitte wcniger her-

vor. Sic hahen hei dcn meistcn Excmplarcn 11—12 Glieder; doch

scheint sich dicse Zahl mit dem Alter vermehrt zu haben, da ein

grosses Individuum 20 dcrsclbcn crkcnncn lasst. Dic Farhe aller,

bishcr gcfundener Stiieke der beiden beschricbencn Artcn ist

schwarz.

3. Cupressocrinites tetragonus nobis.

Taf.XXX. Fig.3.

a. Bruchstiick des Kelchcs in natiirlicher Grosse.

I). Die vergrosserle Basis.

Von dicscr klcincn Art ist uns nur das abgchildete Bruchstiick

des Kclehcs bckannt geworden, wclchcs sich in der Sammlung des

Herrn lloninghaus befindct.

Das Beckcn hat fiinf Glicder, von welchen jedoch das fiinfte als

ein eingeschobenes Zwischenglicd crscheint, da nur vier Rippen-

und vicr Schulterglicder, so wie vier Arine folgen. Die Armglieder

sind dreiscitig, in ihrcr Mittc sturnpf gckielt, und schlicssen init ihren

etvvas wulstigcn IAandern dicht an cinandcr, so dass sie cine viersci-

tigc Pyramide bilden, dercn Lange wahrseheinlicli dic doppclte

Grosse des Bruehstiiekcs hat. Die ganze Oberflachc ist glatt. Woiltc

man aueh dcn Mangcl dcs fiinflen Armes init seincm Schultcr- und

Rippenglicd als cine unrcgclmassigc Vcrkiimmcrung ansehen, so
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wiirde sich diese Art dennoch durch ihre glatte Oberflache und ihre,

an den Randern nicht umgebogenen Arme als eine eigene Art

charakterisiren.

4. Cupressocrinites ablbrematus nobis.

Tab.XXX. Fig.4.

a. Ein ausgewachsener Kelch.

b. Ein jungerer.

c. Derselbe von oben, und

d. von unten gesehen.

e. Ein Saulenstiick.

Welche Saule dieser Art angehore, ist noch nicht mit Gewiss-

heit ermittelt; indess lasst die Beschaffenheit des Nahrungscanales ver-

muthen, dass das abgebildete Bruchstiick ihr zuzurechnen sei. Es ist

abgerundet-vierseitig, hat dicke, convexe Glieder und einen vierlap-

pigen Nahrungscanal, indem der mittlere vierseitige Canal mit den

vier in den Ecken liegenden zusammenfliesst, wie dies auch im letz-

ten breitern, fiinfseitigen Gliede der Fall ist. DerKelch ist kurz und

dick, und alle Glieder desselben sind concentrisch gestreift. Die fiinf

Beckenglieder wolben sich in ihrer Mitte, und treten als sehr be-

merkliche Hocker nach unten hervor, wodurch die Basis der Krone

eine betrachtlichere Breite gewinnt, als bei denvorhergehendenArten.

Die concentrische Streifung des Rippen- und Schultergliedes lauft um
die Arme fort, so dass sich die Mitte derselben auf dem ersten und

zweiten Armgliede befindet. Die fiinf Armglieder nehmen schnell

an Grosse ab, und das letzte derselben ist nur noch ein kleines, ge-

rundetes Kornchen. Jedes bildet in seiner Mitte einen abgerundeten,

hohen Hocker, der entweder vereinzelt steht, oder mit der Erhebung

der anstossenden Glieder einen stumpfen Grath darstellt, so dass die

zusammenliegenden Arme eine kurze, stumpfe, fiinfseitige Pyramide

bilden, deren Kanten die Heihen der Hocker sind. Bei einigen tre-
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sehnseitig \\ ird

5. Cupressocrinite* gracUis nobiw.

Taf.XXX. FJo-. 5.

(i. Bruchstflck eines jungen Kelchesj von dcr Sciic.

b. Von oben bis zu den Rippengliedern.

< . Vbn unten.

r/. Bruchstuck eines ausgewachsenen Kclchcs.

Pdrcf. Gcrwan. 1. p.213. /.64. f. 5.

l)ic stumpfeckig-vierseitige Saule bcsteht untcn aus gleichformi-

gen, jedooh abwechselnd dickern und diinnern Glicdcrn, hat auf der

Mittc jeder Seitenflache eine scichtc Rinnc und zeigt eincn vierlappi-

gen Nahrungscanal. Dcr Kclch ist glatt und verlangcrt. Ein voll-

standiges, mit Armen versehenes Exemplar ist uns bishcr noch nicht

zu Gesicht gekommen. Das abgebildete, mit einigen Armglicdern

versehene Bruchstiick eines ausgewachsencn ExemplarS gicbt zu er-

kenncn, dass dicsc Art dcr vorigcn sehr ahnlich, und mit breiten

Anncn versefaen war, welchc in der Mitte eincn stumpfen Grath

hattcn. Sie untcrscheidet sich abcr durch cinen viel gcringcren

Querdurchmesser und cine betrachtlichcrc Lange dcr Becken- und

liippcnglicdcr. Ein junges Excmplar, wclches bis zu dcn Schulter-

gliedern erhalten ist (Eig.5. a—c) lasst oben dic Gelenkflachen der

Kippenglieder wahrnehmen. Dicse trcten weit nach inncn hincin,

BO dass dic rundc Bauchhohle sehr becngt wird, und nur die Halfte

(l<\s Breitendurchmessers cines dicscr Glicdcr hat. Hintcr dcm Nah-

rungscanalc jcdcs Glicdcs erhebcn sich zwci divcrgircndc Gclcnkfort-

satze, vefbinden sich inncn durch cine Qucrlcistc, stosscn mit jenen

dcr benachbartenGlieder zusammcn, und stcllcn auf dicseWcise einen

Stcrn mit iiinf gedoppelten Blattern dar. Das lctztc Saulenglied ist

bei mehreren Exemplaren vicrscitig, nicht brcitcr als dic ubrigcn,
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und ein Rippenglied sitzt auf dessen Kante. Bei einem Bauchstucke

mittlerer Grosse hat es jedoch die fiinfseitigeAusbreitung, die bei den

vorhergehenden Arten gefunden worden war.

Welcher Art dieser Gattung die schlanken Saulen mit 4 quirl-

formig, in ziemlicher Entfernung stehenden Hiilfsarme (Petref.

Germ. I. t.£>9. fig.ll d.) angehoren, hat sich bis jetzt noch nicht

ermitteln lassen.

Gattung: EUCJUjYPTOCIIINITES nobis.

Saule rund, mit einem runden Nahrungscanal.

Becken mit 5 fiinfseitigen Gliedern, welche sich nach einwarts

und aufwarts umschlagen, um eine trichterformige Hohle zur Auf-

nahme des obern Endes der Saule zu bilden.

Fiinf Rippenglieder der ersten Ordnung auf den Beckengliedern

aufsitzend, und fiinf Zwischenrippenglieder.

Zehn Rippenglieder der zweiten Ordnung, zwischen die vorigen

angefugt.

Zehn Schulterglieder, auf den vorigen aufliegend.

Zehn Zwischenschulterglieder, auf den Rippen- und Zwischen-

rippengliedern der ersten Reihe aufsitzend.

Zehn zweiarmige Hande.

Arme ohne Finger, aus einer Doppelreihe von Gliedern gebildet.

Tentakeln kurz.

Die Zwischenschulterglieder und Scheitelglieder bilden eine

zehnfacherige Kapsel zum Schutz der Arme.

Mucalyptocrinites rosaceus nobis.

Tab.XXX. Fig.6.

a. Der vollstandige Kelch.

b. Der Scheitel desselben mil etwas verletzten Scheitelgliedern.

c. Die vollstandig- erhaltene Scheitelflache.
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(I Dic Ansiclil viiii unlen.

f. Der innerr l>au cines his auf dic Schullcrglieder abgcbrochenen Excm-

plares.

f. Ein Qucrdurchschnilt desselben, wclchcr die Verbindung dcr Siiulc mit

dem lJcck.cn y.ciyt.

n. Die S.:iulenka|>scl dcs Bcckcns.

fi. i. Diesclbc, abcr obcn ctwas abgebrochen.

Pctrcf Gcrman. I. p.214. t. 64. f.7.

Diosc Art, der cinzigc bisher bckannt gcwordcnc Rcprasentant

Lhrer Galtung, war uns friihcr nur nach dem Bruchstiicke eincs jun-

gcn Excmplars bekannt, wclchem die Arme fehlten, und dcren trich-

terlbrmigc Beckenhohlung zu der Vermuthung Veranlassung gab,

dass keine Saulc vorhandcn sei. Da iiberdicss ein spindeliormigcr

Absatz (Fig. 6.^/. '/*.), dcr auf dic Bcckcnglicdcr iblgcndcn Rippcn-

glicdcr als gcsondertcs Glicd angesehen wurde, so erhiclten allc iibri-

gcn cine falschc Deutung. Scit jener Zeit wurden mehrcre instruc-

tivc Stiicke und einigc vollstandigc Kelche in dcr Eifcl auigcfunden,

welche theils in der Sammlung dcs Hcrrn Honinghaus, thcils in

dcr hicsigcn aufbcwahrt sind. x\n cinem derselben gelang es, dic

inncre Ilbhle des Kbrpers von der ausfiillenden Stcinmassc zu be-

freicn. Es fand sich jetzt, dass die trichterfbrmige Beckcnhbhlung

(f) inncn gcschlossen ist, und ciucn slumpfen Kegel bildet, der an

scincr Spitze cincn durchgehcnden, funfeckigen Nahrungseanal, und

ringsum fiinf klcine Warzen wahrnchmcn lasst. Es zeigte sidh fer-

n(>r, dass dic Spitzc dicses Kcgels nicht durch die Beckenglicder, son-

dcrn durch 5 klcine, funfseitigc Glieder gcbildct sei (Fig.6. g. h. e")>

wclclie abwechselnd auf dcn Bcckengliedern sitzen (^). An einem

andcrn SliJckc, bci welchem die Kcgclspitze abgebrochen ist (Fig. 6.

/*. /'.), konnte man crkcnncn, dass dic Bcckenhbhlung von ciner

eingckoillon Saulc ausgefiillt sei (Fig.6. /".), dercn Glieder auf dcr
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untern Seite noch hervorragen. Die Saule ist rund, hat einen fiinf-

eckigen Nahrungscanal, sehr fein gestrahlte Gelenkflachen, und

diinne Glieder rnit abwechselnd iiberragenden Randern. Am aus-

sern Rande des Beckens ist bei grossen Exemplaren ein sechstes,

accessorisches, vierseitiges Gliedchen keilformig eingeschoben, um
denselben zu ervveitern. Die 5 spindelfdrmigen Erhabenheiten (9*),

welche auf die Beckenglieder (e) folgen, sind nicht als Rippenglieder

anzusprechen , sondern zeigen sich nur bei jugendlichen Exemplaren,

und sind Erhabenheiten der folgenden Glieder. Diese miissen also

als Rippenglieder erster Ordnung (9/) angesprochen werden. Sie

haben einen funfseitigen Umfang und nehmen 5 siebenseitige Zwi-

schenrippenglieder [n) zwischen sich auf. In die einspringenden

Winkel dieses Gliederkranzes sind 10 funfseitige Rippenglieder zwei-

terOrdnung (9") aufgenommen. Auf jedem derselben sitzt ein vier-

seitiges, niedriges Schulterglied (#), welches mit einer keilformigen

Spitze nach innen hervorragt, und eine aufgesetzte, nicht so tiefe

Gelenkflache, mit zwei eingeschnittenen Rinnen am innern Rande

tragt.

Auf den ersten Rippen- und Zwischenrippengliedern ruhen

10 grosse, sechsseitige Zwischenschulterglieder (<), welche uber die

Schulterglieder hinaufragen, tiefer sind als diese, sich mit dem em-

porragenden Theile von innen nach aussen keilformig verschmalern,

und auf der Mitte ihrer Gelenkflache eine Furche haben.

Die auf den Zwischenrippengliedern sitzenden sind aus zwei

Halften zusammengesetzt (Fig.6. *"), die iibrigen aber einfach («').

Alle beschriebenen Glieder haben eine mehr oder weniger ge-

wolbte, und mit ihrer Wolbung hervortretende Oberflache, so dass

der Kelch knotig erscheint. Die grosseste Weite seiner Hohlung liegt

unterhalb der Schulter- und Zwischenschulterglieder, welche ihn

wieder betrachtlich verengern. Auf jedem Schultergliede sind zwei

Vol.XlX. p.j. 43
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massig lange, eiDfache Arme eiogelenkt, welche wie jene des Encri-

iins inonilifonnis aus einer Doppelreihe diinner, und zahlreicher mit

(l(>n ELandern ineinander greifender Glieder zusammengesetzt aind

(Fig.6. a. /.). Wie dort, macht sich auch hier eine Doppclreihc von

\\ arzen auf der Oberflache bemerklich. Ihre kurzen Teniakeln

scheinen einfach und sabelformig zu sein.

Die merkwiirdigste Eigenthumlichkeit, welche mit der sonder-

barcn Einfiigung der Saule diesen Enerinilen von allen andcrn un-

terseheidel, ist der Schutz, den der hoch emporsteigende Scheitel den

Armen gewahrt. Dicser bildet namlich cine zehnfacherige Kapsel,

in deren Larhern sich jc ein PaarArme cinlcgen. Aufdcn Zwischen-

schultcrglicdcrn ruhcn namlich hohc Pcctoralglicdcr («), welche iiber

die Armc cmporragcn. Sie bilden zwci aufeinander sitzcnde Glie-

derrcihen. Die Glicdcr dcr untern (w') stellen ausserlich schmale,

ctwas abgcrundetc Leistcn zwischcn jcdem Paare der Arme dar, neh-

men abcr nach innen an Dicke zu, so dass sie aneinandcr stossen

und eiue tiefe Rinne darstellen. Bci jcnen der zweitcn Reihe
(
w//

),

wclclie das obere Dritthcil einnehmen, ist die aussere Kante zuge-

scharft und tritt mchr nach aussen hervor, so dass der Scheitel die

Gestalt eines zehneckigen Stcrns erhalt. Zugleich nehmen sie an

Dickc zu, iiberwolben die Rinnc, in vvclche die Paare der Arme auf-

genommen sind, und zeigen auf dcr Scheitelflache einen fiinfseitigcn

Umfang. iNach innen legen sich an sie 5 fiinfseitige Schcitelglicder

an, welche das Scheitelgcwolbc schliesscn, und in ihrer Mitte die

Munddffnung zcigen. Die Zahl dieser Glieder ist bei einem ctwas

abgebrochcnen Exemplare (Eig.6.6. q) vollstandig; bei eincm andcrn

(l'ig.6. c. q) sind nur 4 dcrselbcn vorhandcn.
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Oattung: MEIOCUINITES noMs.

Petref. German. I. p. 197.

Die Saule ist drehrund und hat einen runden Nahrungscanal.

Beckenglieder vier.

Fiinf sechsseitige Rippenglieder der ersten Ordnung.

Fiinf gleichformige der zweiten Ordnung.

Fiinf sechsseitige Zvvischenrippenglieder.

Fiinf Arme.

Mundoffhung im Scheitel, oder seitlich.

Wir unterscheiden jetzt 7 Arten dieser Gattung.

1. Tdelocrinites hieroglyphicus noMs.

Petref German. I. p. 197. t. 60. /. 1.

Die flachen Tafeln des Kelches sind mit Kndtchen besetzt, der

Mund liegt seitlich neben den Armen, und der niedrige Scheitel hat

nur wenige grosse Glieder.

2. HHelocrinites laevis noMs.

Petref German. I. p.\97. t. 60. f.2.

Die Kelchglieder sind glatt und nur an den Randern gefaltet.

3. WLelocrinites glohosus n©Ms.

Petref German. I. p.211. t.67. f.2.

Jedes der flachen Kelchglieder tragt eine oder zwei Warzen.

Der Scheitel ist massig gewolbt und mit zahlreichen, kleinen, pyra-

miden- oder kegelformig erhabenen Gliedern bedeckt. Die Mund-

offhung liegt in der Mitte des Scheitels. Je 2 Paare Zwischenschul-

tergiieder; Clavicularglieder je 3 oder 4.

4. Jttelocrinites pyramidalis noMs.

Tab. XXXI. Fig.il. Von der Seite dargestellt.

Fiinfseitig, indem die Becken-, Bippen- und Schulterglieder

hockerig iiber die zwischen ihnen liegenden hervorstehen und
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Btumpfe Kanten desKorpers bildeo. Zwischenschulterglieder iinden

sich our je eio Paar; Pectoralglieder aber siod r> Paare vorhaoden.

Der Scheitel ist hoch gewolbt und wird von grosseo, bockorig her-

vorstehenden, zahlreicheo Gliedern gebildet Die Reihen dieser

hockerigen, artischokenartig-vorstehehden Scheitelglieder beginnen

iiber jedem der Arme mit einem eiozigen, auf welches zwei und

dann mehrere folgen, und umgebeo eine, mii kleineo flachen Glied-

ehen gepflasterte Muldc zwischen jedem Arm, an dercn untercr

Grenze ein einzelner grossercr Hocker hervorsteht.

l)er Mund liegL seitlich auf dem Gipfel.

5. Jftelovrinites fomicafus nobis.

Tab. XXXI. Fig-. 2. Von der Seilc gezeichnet.

Unter den Armen iiinfseilig, mit eincm nuissig gewtilbten ge-

rundcten Seheitel, dessen Tafeln hockerig vorstchen. Es findet sich

nur 1 Schulterglied, wogegcn 9 Pcctoralglicder in 4 Reihen vorhan-

den sind. Zwischen dcn Armen hebt sich cin Schcitelglied als

starker Hocker hervor. Der Mund liegt ausserhalb der Mitte und

von ihm lauft gcgen dcn Arm hin eine krcisformigc Erhcbung aus,

dercn Flache hier cingedriickt ist.

6. Jftelocrinites verrucosus nobis.

Taf. XXXI. Fig-. .'}. Von der Seile darg-cstelll.

Alle Gliedcr unterhnlb dcr Armc ragen mit einer ebenmassig

geuolblcn Oberflache wieWarzcn hervor. Zwei Zwischenschulter-

glieder; 6 Pectoralglicdcr bildcu 2 Reihen. Dcr Schcilel ist flach

gewdlbt und mit wcnigcn grosscn scchsseitigen Glicdcrn bcdeckt.

Dcr Mund liegt seitlich, und ist mit cinigcn hufciscniormigen, schwa-

chen iurchen umgcbcn.
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?, Melocrinites Amphora nobis.

Taf. XXXI. Fig. 4. In natiirlicher Grosse.

a. Von der Seite.

b. Von oben.

c. Von unten.

Die untere Halfte des Kelches ist sehr kurz und abgerundet-

fiinfseitig. Ihre geringe Lange riihrt von der Kiirze und Lage der

Schulterglieder her, welche sich bereits als Anfang der Artne nach

auswarts beugen. Es ist daher auch nur je ein Paar Zwischenschul-

terglieder vorhanden. Die Paare der Arme sind betrachtlich dick.

Die obere Halfte des Kelches libertrifft die untere an Lange, und bil-

det eine stumpfkantige, fiinfseitige Pyramide, auf deren Spitze ein

grosses mittelstes Scheitelglied halbkugelig vorragt, und von vier ahn-

lichen und drei flachen Gliedern, von welchen sich das mittlere der

Mundoffhung nahert, umgeben ist.

Die Pectoralglieder und iibrigen Scheitelglieder sind um die

Halfte kleiner als diese. An der Basis der Arme erhebt sich ein

Scheitelglied, um einen stumpfen oder spitzigen Hocker zu bilden.

Die flachen Glieder der untern Halfte des Kelches (wahrscheinlich

auch die der obern), sind mit unregelmassigen seichtenVertiefungen

durchzogen. Die MundofFnung liegt seitlich, auf einem vortretenden

Hocker. Ein Exemplar dieses grossen Encriniten fand sich in der

Eifel; mehrere andere verdanken wir derGiite des Herrn Cumber-

land zu Bristol, der dieser Art den Namen Actinocrinites Amphora

beilegte.

Gattung: ACTIWOCMIWITES Mill.

Diese Gattung unterscheidet sich von der vorigen durch ein iiber-

zahliges Rippen- und Zwischenrippenglied, vorziiglich aber durch

ihr dreigliedriges Becken. Man kennt indess wenige dieser Kelche
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vollstandig, und bei genauerer Kenntnisa derselbeo diirften vielleicht

einige Arten mil den Melocrioiten zu vereinigen sein, und nur clie-

jenigen derGattung vorbebalten bleiben, deren Korper aus mchr als

drei Gliederreihen besteht, so dass sicb ihre 10 einfachen odcr mehr-

Bneerigen Arme ersl nach einer sechsten odcr sichcnien Reihe vom

Korper losen. Jene oberen Reihen sind diejenigen, welche Miller

mit den Namen Arm- und Handglieder bezeichnet hat. Zu diesen

gehoren Aetinocrinites 40-dactylus noh., Actinocrinites oO-dactyhis

Mill. und die IblgcndeArt, dcrcn Ahdruck in Grauwacke Herr Mark-

scheider Tannenberg bei Ems auJOTand und uns geiailig mittheilte.

JLctinocrinites decadactylu» Tannenberg.

Tab. XXXI. Fiff. 5. Ein Geerenabdruck aus cincm ALdruck in

dcr Grauwacke.

Dic Saulc bcslehl aus ahwechselnd diinnern und dickern, mit

ahgerundeter ausserer Flache vorragenden Glicdcrn, und scheint einc

betrachtliche Langc erreicht zu haben.

Dcr Kelch hat 2 Zwischenschultcrglicdcr und je 7 Pectoralglie-

der in o Reihen, zwischen je 2 Armen, deren jeder 2 langc, mit lan-

gen Tentakeln besetztc Fingcr tragt, so dass sich also 10 Finger oder

paarige Arme bilden. Dic Kelchgliedcr sind etwas convex, und

haben an ihren Randern ausstrahlende, erhabene, verbindendc

Leisten.

A.ctinocrinites muricatus nobis.

Tab.XXXI. Fig.6.

a Eine Kelcbknospe, in natUrlicher (jlrosse.

b. Dieaelbe vergrfissert, von der Scite,

r. v(»n oben, und

(I von iinltii.

Petref German, I. p.195. /.59. /8.
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Das an dieser Knospe anhangende Saulenglied bezeichnet die

Art, welcher sie angehort.

Man unterscheidet bereits die Gliederreihen bis zu den Schul-

tergliedern, und kleine Zwischenrippenglieder.

Der Scheitel hat eine runde Oeffnung, und von den Armen ist

noch keine Spur vorhanden.

Gattung: PXJLTYCMIHTITXIS Mill.

Die Saule ist rund, zusammengedriickt oder fiinfseitig, und mit

einem runden Nahrungscanale durchbohrt.

Das grosse Becken hat 3 fiinfseitige Glieder.

Auf ihm sitzen unmittelbar 5 grosse vierseitige Schulterglieder,

jedes mit einem hufeisenformigen Ausschnitt zur Aufnahme eines

Armes.

A.. Der Kelcb ist balbkugelig oder kreiselformig und bat keine

Zwiscbenglieder zwiscben den Scbultergliedern.

1. Platycrinites pileatus nobis.

Tab.XXXI. Fig.7.

a. Von der Seite.

6. Von oben, und

c. von unten.

Kreiselformig, glatt, mit zweifingerformigen Armen. Der Zwi-

schenraum zwischen diesen ist durch ein sechsseitiges, grosses Pecto-

ralglied ausgefiillt. Am obern Rande eines derselben findet sich der

Mund in einerVertiefung. Die Pectoralglieder biegen sich nach aus-

warts, so dass der sehr gewolbte Scheitel hutformig iiberragt. Er ist

in der Mitte etwas vertieft, und besteht aus massig zahlreichen Glie-

dern, deren jedes sich als Warze kegelformig erhebt.

Diese Art kommt bei Bristol vor, und wir verdanken die Mit-

theilung derselben der Giite des Herrn Cumberland.
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2. i*lulucriiiitc.\ coronutust n©bi«.

Taf.XXXI. Fig.8.

«/. b. Von der Seitej und von nnten.

Platycrinites laevis? /'///'//. Geolog. Yorksh. II. p. 204. /.3.

/. 14. 15.

Dcr Koleh ist glatl und gleichet (leni tlcr vorigon Art, doch tritt

der Bach-convexe Scheitel nicht hutfbrmig iiber dcn Rand horvor.

Soin Gewdlbe schliesst oin zohnsoitigcs, kc^golformig-omporragendes

Gliod, welches von 6 etwas kleincrn, ahnlicheo nmgeben ist. Bei

regelmassiger Anordnung wiirden acht derselben den Kranz vervoll-

standigcn. Anstatt der zwei iehlendcn iindcn sich zvvischen zwei

\rmcn \ier kloincrc, und unter ihnen der zur Seite liegcnde Mund,

welcher am antern Rande durch das in zweiTafeln gcspaltene Pecto-

ralglied begrcnzt ist. Auf der Uohc dcr Basis jcdcs Armcs sitzt eben-

falls ein hocherhabenes Warzenglied.

Findet sich wie der vorigc zu Bristol.

3. 1'tutijcrinites hicrogtyphicus nobis.

Taf.XXXI. Fig.9.

a Von der Scitc, und

b. von unlen.

Das Bockon ist schiissclformig, an dcn Randern der Glieder ein-

gezogcn. Die Schullcrgliedcr sind gleichscitig, vicrcckig, und vvie

dic Bockcngliodcr mit wcnigcn, dicken und erhabencn, charakteristi-

schcn Bunzcln bedeckt. Aus dcr Mitte jedcs Schultergliedcs gchen

namlich drci erhabene dickc Leisten bis zum untern Randc dessel-

bon, und stossen hior auf eben so vielo Randfurchen der Bcckenglic-

der. Der Mittelpunct ist vcrlieit; an den Seitenrandcrn ist cin run-

dor Eindruck und am obcrn Randc cin gaboligcr vorhandcn. Andcre

Kennzoichon lasson sieh an dicsern, in der Eifel gcfundcnen, Bruch-

.stiicke nicht wahrnchmcn.
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4. Platycrinites depressus nobis.

Petref German I. /.38. /. 1.

5. Platycrinites tabulatus n©Ms.

Kreiselformig, etwas langer als breit. Das trichterformige Bek-

ken hat die Lange der funfseiligen Schulterglieder, und diese zeigen

oben, anstatt des hufeisenfdrmigen Ausschnittes, nur eine geradlinige

Gelenkflache. Die Glieder erhalten auf ihrer Oberflache durch

schwache, eingeschachtelte Linien, welche mit den Randern parallel

gehen, ein getafeltes Ansehen. Gleicht in Hinsicht auf Grosse und

Gestaltung dem Platycrinites brevis (Taf.XXXII. Fig.2.) und kommt

in der Eifel vor.

6. JPlatycrinites decagonus noMs.

Dieser Kelch ist noch etwas kleiner als der vorhergehende und

kommt ebenfalls in der Eifel vor. Sein Becken ist trichterformig

und fiinfseitig, breiter als hoch. Die Seitenkanten desselben entspre-

chen einer erhabenen senkrechten Leiste, welche jedes Schulterglied

in zwei geneigte, ebene Flachen theilt. Dadurch erhalt der Kelch

einen zehnseitigen Umriss. Die Schulterglieder sind doppelt langer

als das Becken, fiinfseitig und haben sehr tief ausgeschnittene Gelenk-

flachen fiir die Arme. Die Gelenkflache fur die Saule ist gross und

kreisrund.

B. Der kreiselforniige Kelch hat ein Zwischenschulterglied von der

Oestalt der Schulterglieder, nur etwas schmaler als diese.

7. Platycrinites elongatus noMs,

Taf. XXXII. Fig.l.

o. Vou der Seile, und

6. von oben.

c. Das Becken von unten,

Voi. xix, p. i. 44
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Der koloh ist kreiselformig, hocb, stumpfeckig-secbsseitig, und

hat eine flacfa gewolbte, aus vielen kloinon Gliedern zusainmenge-

setste Scheitelflache,

Das Becken zcigt eine ringformige Einsclmurung.

Zwischen dic Schulterglieder ist ein ahnlich-gestaltetesZwischen-
glied aufgenommen, auf wclchem dio runde Ocffnnng des Mundes

am Rande der Scheitelflache liogt. Da die Schulterglieder doppclt

hoher nls breit sind, so erstreckt sich der Ausschnitt dcrsolben zur

Aufhahme des Arincs iiber dcn ganzcn obern Rand, und nur zwei

Pectoralglicder crrcichen denselbcn mit einer Spitze, und liogen mit

ihrer FJache auf der Flache des Schcitcls. Der Arm vvar zweifinge-

rig, da sich ein kleines dreiseitiges Clavicularglicd bcmerklich inacht.

Im Verhaltnias zuin Querdurchmcsser des Kelches scheint die Saulo

betrachtlich dick zu sein.

Diese Art fand sich, mit der folgenden, im Uebergangskalk

der Eifel.

8. Platycrinites hrevis nobls.

Taf. XXXII. Fig.2.

a. Von der Seite, und

b. von unlen.

Dioser kleine Kelch glcichcl dcm vorigen, hat ebcnfalls einc

grosse Gelenkflachc zum Ansatz der Saule, ein iast vvalziges, ringfor-

inig cingcschnurtes Becken, eine abgeslumpft-kreiselfbrmigc Gestalt,

und cinc glattc Oberflache. Die Schulterglicder sind aber im Ver-

liallniss kiirzor, und haben einc hufcisenibrtnigc Gclcnkflachc. Dic

Scheitelglieder fehlen dem Bruchstucke. Auch hicr stcht in der

Heibc dor Schulterglieder ein ebcn so breitcs scchstcs Glicd fiir dio

Flache des Mundcs.
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9. Platycrinites eacsculptus nobis.

Taf. XXXII. Fig-. 3.

a. b. c. Von der Seite, von oben und unten.

Das Becken ist fast walzenfdrmig, oben wenig breiter als unten,

und mit einer Ringfurche urngeben. Die Schulterglieder sind etwas

langer als breit, und auf der Oberflache mit drei erhabenen Leisten

bedeckt, vor welchen die zwei aussern dem untern Rande und den

beiden Seitenrandern in doppelter Fiihrung parallel laufen, so dass

die in einander steckenden Vierecke am obern Rande nur einfach

durch eine getrennte Querlinie begrenzt werden. Die Arme waren

zweifingerig. Es findet sich, wie bei den vorigen, ein Zwischen-

schulterglied, welches jedoch etwas schmaler als die Beckenglieder ist,

nach oben enger wird, und ein zungenfdrmiges Maxillarglied tragt;

dieses letztere ist den Pectoralgliedern zwischen den Armen analog.

Die Mundoftnung liegt fast in der Mitte des massig convexen Schei-

tels, und ist nach oben durch ein breites Glied begrenzt, welches

einen halben Cylinder bildet. Das tibrige Scheitelgewolbe wird durch

einen Halbkreis von vier halbkugelig-erhabenen, grossen Gliedern

geschlossen, welche das rinnenfdrmige obere Maxillarglied umgeben,

und tiber jedem Arin ragt noch ein kleineres Glied stumpf-kegelfor-

mig empor.

Ziert die Sammlung des Herrn Hdninghaus.

10. Platycrinites ornatus nobis.

Diese in der Eifel vorkommende Art hat grosse Aehnlichkeit

mit der vorigen, und ganz dieselben Umrisse und Dimensionsverhalt-

nisse. Nur das Becken ist kiirzer, schtisselfonnig und mit einer ring-

formigen Reihe von je vier Vertiefungen auf jedem Gliede bezeich-

net. Auf der Oberflache der Schulterglieder sieht man drei, von der

Mitte des angeschwollenen obern Randes ausstrahlende Wiilste, und
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iwei deraelben aufdem Zwischenschultergliede, Der Scheitel ist bei

unserem Exemplare weggebrochen.

II. i*tatticrinites anoglypttCU» nobiw.

Trf. XXXII. Rg.4.

Von der Sciie dargestellt.

Dieees Bruchstiick lasst seinc Eigenthiimlichkeiten nur unvoll-

standig erkennen. l)ic Form desselbcn war verkehrt-kegelformig,

uncl die aussere Oberflache zeigt zahlreiche, erhabene, Detzfbrmige

Kunzeln. Die Schulterglieder sind doppelt hoher als breit, und hat-

ten einc doppelte Gelenkausraoduug, zur Aufnahme von 2 Fingern.

Da die erhallenen 3 Sehulterglieder nicht mehr als die Halfte des

Umianges bilden, so ist zu schliesscn, dass ein Zvvischenschulterglicd

vorhanden gcwesen sei.

Gfenns: C03EATVJLA Lamk.

Aus den von uns gegcbenen Zergliederungen der Comatula mc-

diterranea und multipodiata (Petref. German. I. p.201. t.61) er-

giebt sich, dass beide nicht nur durch die Gestaltung ihrcr Arme,

sondern auch durch die Zusammensetzung ihres Kelches vvesentlich

verschieden sind. Wolltc man mit Agassiz die Theilung der Arme

als hinreichendes Gattungsmerkmal ansehcn, so wiirde man folge-

recht gezwungen scin, iast jcdc Art der Crinoidecn als Gattung auf-

zustellen. Dic obcn genannten beiden Arten, vvclche vielleicht als

Reprasentantcn der iibrigcn lcbendcn angcsehcn werden konncn,

charakterisircn sich aber wie iblgt:

1. Gattung: COMATJJMjA. £.amk.

Die freie Saulc ist drcigliederig, und die Basis des untersten

Gliedes, so vvie die vorlrelcnden Rander dcr folgcnden, haben ver-

tieftc Gelenkilachen zur Aufnahme von Jliilfsarmen.
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Auf dem ietzten Gliede ruhen 5 Beckenglieder und auf jedem

derselben ein Rippen- und ein Schulterglied, auf welchem zwei ein-

fache Arme eingelenkt sind.

So lange, bis es gelingen wird, die kleinen Korper der Comatu-

liten des lithographischen Schiefers nach ihrer Zusammensetzung

kennen zu lernen, mogen sie dieser Gattung beigezahlt bleiben.

2. «attung: COMASTJBIt Agassiz.

Die Saule bildet eine einfache, schusselfdrmige, auf der Ober-

flache mit Hiilfsarmen besetzte Platte. Auf ihr sitzen 5 kleine, drei-

eckige, nicht aneinander stossende Beckenglieder, und zwar, wie bei

den Pentacriniten, zwischen den untern Ecken der Rippenglieder,

welche 5 Schulterglieder tragen.

Die 10 Arme sind zweihandig, und die Hande vielfach zertheilt.

Kein bis jetzt bekannter fossiler Comatulit scheint dieser Gattung

anzugehoren, welche von der noch lebenden Comatula multiradiata

reprasentirt wird.

3. «attung: SOIjA.JVOCMIWITES nobis.

Die Saule hat mehrere dicke, mit Gelenkflachen zur Aufnahme

von Hiilfsarmen versehene Glieder.

Fiinf dreieckige Beckenglieder treten an der aussern Flache ent-

weder isolirt nur an den Ecken hervor, wie bei der vorigen Gattung,

oder stossen an einander.

In ihren Zwischenraumen, oder abwechselnd mit ihnen, stehen

5 Rippenglieder mit tiefen Gelenkflachen.

(Petref. German. I. p. 166. #.50. f 7.8.9.)

Nach dem Princip, dass der Bau den Unterschied der Gattungen

bedinge, sehen wir uns veranlasst, die folgende Art als Typus einer

neuen Gattung zu betrachten.
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4. «attunK : &ASTMM&COMA nobi*.

Saule eingliedrig, vierseitig.

Fiinf fiiufeckige Beckenglieder.

Fiinf Schulterglieder, abwecbselnd init den ersieru.

Ein Zwi8chenscbulterglied, und unter diesem der von 3 kleineu

Gliedern umgebenc Mund.

Gasterocoma antiqua nobis.

Taf. XXXII. Fig.5.

a. Von der Sciie,

b. von obeoj und

C. vou unleii.

Das Saulenrudiment ist stumpf-viereckig, und besteht wabr-

scheinlich nur aus einein Gliede, auf dessen Flache in jeder Ecke die

Spur der Gelenkflache eines Hulisarmes zu bemerken ist. Darauf

sitzen 5 lunfseitige Beckenglieder und 5 Schulterglieder, in die ein-

springenden Winkel der erstern eingefiigt. Diese haben quer-ovale

Nahrungscanale, und oben eine Rinne fur die Furche des Armes.

Zwischen 2 Schultergliedern findet sich ein langlich-viereckiges Zwi-

schenschulterglied, und unter demselben die, von 3 kleinen Gliedern

uingebene Mundoflnung. Der Scheitel ist bei dem vorliegenden

Exeinplar eingedruckt, scheint indess, vielleicht bis gegen die Mitte

hin, getafelt gewesen zu sein, weil man noch Spuren auhangender

Tafelchen bemerkt.

Fand sich im Uebergangskalk der Eifel.

So wcnig Millers Nomenclatur bei Bezeichnung der Zusaui-

mensetzung der Encrinkenkelche als bestimmt geordneter Glieder-

reiben sich auf einc Aehnlichkeit mit Becken, Rippen und Schultern

der bohero Thiere bezieht, und deshalb eine Vcranderung dersclben
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wiinschenswerth macht, so ist dieselbe doch so bequem, dass man

eine deutliche Analyse aller bis jetzt bekannten Arten vergleichend

durchzufiihren vermag, und die Function der auf diese Weise be-

zeichneten Glieder entbehrt der Analogie auch nicht ganzlich. Mit

demselben Rechte als die Sohlenscheibe einerGartenschnecke ihr Fuss

genannt wird, konnen auch die Glieder, welche die Eingeweide be-

schiitzen, Rippenglieder, und diejenigen, in welche sich die Arme

einlenken, Schulterglieder heissen. Die von Herrn Blainville an-

genommene Bezeichnung ist zu wenig speciell, um bei Vergleichung

der einzelnen Theile zuzureichen.

jVaclitragliche BemerJknng.

Wenige Tage zuvor, ehe diese Abhandlung dem Druck iiberge-

ben wurde, erhielten wir durch die Liberalitat des Herrn S. Phil-

lips den zweiten Theil von dessen Geology of Yorkshire, in welcher

die kurze Beschreibung und Abbildung von 40 Encriniten mitgetheilt

wird. Die Namen von 8 derselben sind bereits in Miller's Werk
erwahnt; Platycrinites laevis (tab. 3. fig. 14. 13.) ist die von uns

mit dem Namen Pl. coronatus bezeichnete Art, und von Miller's

Pl. laevis verschieden, so wie auch die unter den Namen Pl. tuber-

culatus und rugosus abgebildeten Petrefacten von jenen, w7elche Mil-

ler beschrieb, wenigstens den Abbildungen nach, abweichend er-

scheinen. Pl. elongatus (tab. 3. fig. 24. 26.) ist auch von uns mit

demselben Namen bezeichnet, und unser Pl. brevis ist dem Pl. con-

tractus Gilbertst. ahnlich, aber nicht so dick als jener. Poteriocri-

nites nobilis (tab.3. fig.40.) scheint Cyathocrinites tuberculatus Milh

(Petref. Germ. tab.S8. fig*6-) zu sein. Die neue Gattung Symba-

thocrinus mochte mit Eugeniacrinites Mill. zu vereinigen sein, und
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Symbmtkacrimu coniciu niit Eugeniacrinites mespiHformis nohis.

(Peiref. Germ. tab.64. fig.S.j iibereinstiinmen. Ctjathocrinites or-

natus (tab.o. fiij.o6.o7'.) ist von dcr Art, vvclchc wir hercits in nnsc-

r(iii Petrefactenwerk mit diesem Namen bezeichneten, vcrschiedcn.

Die Zeichnung der unvollstandigen Exemplarc, welchc dic neueGat-

tUBg Citbcrtstoerinus hcgriinilcn, lasst Zweifel iihrig, oh diesc von

Cijathocvinitcs gcncrisch vcrschicdcn sci, so wie auch die Strnctur der

Gattung Euvyocrinus von dcn Zeichnungen nicht mit volligcr Klar-

heiC dargcstellt wird. Platycrinitcs pcntangularis Mill. wird als ein

Pcntafrcmilcs angcsprochcn, und vcnnuthet, dass Miller die Arme

willkiihrlich seiner Zeichnung heigefiigt habe. Allcin die iibrige

von Miller durch Zeichnung und Bcschreibung erlautcrte Structur

bezeichnet diesen Korper als eincn Platjcrinitcn.

Aus dem Vorstehcnden erhellct, dass wir Hcrrn Phillips die

mehr odcr weniger vollstandige Kenntniss von ungefahr 30 Encrini-

tcn verdankeu, und dass dadurch die Zahl der benannten Arten die-

ser Familie auf 116 erhoben wird. Das Werk des Herrn Cumber-

land ist uns noch nichl zu Gesicht gekommen.
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B. B£ITRAGE ZVR FAMIME D£R FO§§ILEIi
CRUSTACEEHf.

Mitgetheilt in der zoologischen Abtheilung der Versammlung der Naturforscher

zu Bonn, im Herbste 1835.

1. JBostrichopus antiquus nobis.

Taf. XXXII. Fig.6.

a. Das Thier in nattirlicher Grosse.

b. Dasselbe vergrossert.

e. Ein sehr vergrosserter Theil eines Fusses.

In der feinkornigen Grauwacke des Geistlichen-Berges bei

Dillenburg, riiit deren Untersuchung Herr Markscheider Tannen-

berg beschaftigt ist, fand sich bei der Spaltung eines Schieferstiickes

der Ueberrest eines kleinen organischen Korpers, und zwar auf der

einen Halfte der Platte in seiner Substanz erhalten , und auf der an-

dern ziemlich deutlich abgedriickt. Bei oberflachlicher Betrachtung

glaubt man eine Comatula vor sich zu haben. Aus einem ovalen

Mittelkorper, welcher 1 % Linie im Langendurchmesser hat, strahlen

namlich ringsum gegliederte, verschieden gebogene, haardicke Faden

aus, von welchen die langsten, nach ihrer Biegung gemessen, 10 Li-

nien Lange haben, und gegen ihr freies Ende allmalig diinner wer-

Voi. xix. p. i. 45
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den. Dic Gliederung dieser Faden ist sehr deutlich wahrnehmbar.

Die zahlreichen Glieder sind etwas breiter als lang, an ihrem vordern

Ende erweitert und vortretende Ecken bildend, so dass wahrschein-

lich jedes Glied in die Erweiterung des vorliergehenden eingelenkt

ist. Man bemerkt ferner, dass diese Fadcn von beiden langen Seiten

des Korpers biischelweise auslaulcn. Wird dieses ovale Mittelstiick

mit einer scharfen Loupe untersucht, so crkennt man, dass es an

einem Ende breiter, an dem andern aber schmaler und durcfa Ein-

driickc in Abschnitte getheilt ist. Die ganze sehmalerc Ualfte er-

scheint als ein lanzettformiger Insectenleib mit einer eingcdriickten

Mittelfurche, an vvelchem man die Abtheilung in 6 Schienen unter-

scheidet. Aui' der zweiten Platte lasst der Abdruck auch 2 Schwanz-

blatter crkennen. Dieser Hinterleib scbliesst sich mit seiner ganzen

Brcite an die vordere Korperhalfte an, welche weniger deutlich er-

haltcn ist. Sie scbeint nach vorn in eine Spitze auszulaufen, vvelche

vielleicbt aus 2 nebencinander liegenden Halften besteht, und hinter

diesen glaubt man noch eine Abtheilung in erhabenen Schildchen

oder Hockern zu erkennen. Die Rander der vordern Endspitze wa-

ren mit Wimpern besetzt. An dicsem Kopfbruststiicke sitzen 4 Paar

Fiisse. Die beiden hintern Paare sind deutlich sichtbar. Sie schei-

nen in dcr Mittellinie des Korpers ihre Anheftung zu haben, vvoraus

erbellen vviirde, dass derselbe auf dem Riicken liegt. Das hinterste

Paar iibertndt das vorhergehende an Lange und Dicke, und bildet

am Ende eine scheibcniormige Fussplatte, an deren Rand 16 geglie-

derte iaden eingefiigt sind. Das vorletzte Fusspaar ist weniger deut-

licb, endigt sicb, wie es scheint, zugespitzt, und tragt nur o—4 Bor-

stenpaare. Diese beideu Fusspaare sind nach hinten gerichtet, wo-

gegcn dic 2 kleinern vordcrn nach vorwarts stchen. Zehn Borsten

jcdersrits entspringen von ihnen, und zvvar scheinen 4 derselben dem

zweiten und 6 dem vordern Fussc anzugchoren.
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Es erhellt demnach, dass das Thier zu den Gliederthieren ge-

hort, und die Zahl von 4 hintern Fusspaaren berechtigt, dasselbe

in die Classe der Crustaceen zu versetzen, weil man annehmen

darf, dass noch mehrere Paare von Kieferfiissen vorhanden gewe-

sen sind.

In dieser Thierclasse finden sich aber nur bei den Lophyro-

poden, Phyllopoden, Heteropoden und Cirripeden Thiere

oder Larven mit anhangenden Fussborsten. Unter allen diesen hat

die Fussbildung unsers vorweltlichen Thieres am meisten Ueberein-

stimmung mit jener der Cirripeden, bei welchen ihm daher seine

systematische Stellung anzuweisen ist. Da aber bisher nur ein Exem-

plar desselben aufgefunden wurde, so lasst sich nicht bestimmen, ob

sich dasselbe im Larvenzustande befindet, oder ob es seine Ausbil-

dung erreicht hat.

«attung: AlttGfES nobis.

Keine Spur von Augen.

Der Leib ist elliptisch ausgestreckt.

Der Mittelleib besteht wahrscheinlich aus 8 Segmenten.

Der Schwanz bildet einen breiten Schild aus 4 verwachsenen

Gliedern.

Arges armatus nobis. *)

Taf. XXXIII. Fig.l.

a. b. Von oben und von der Seite, in natiirlicher Grosse.

c. Der Kopf von unten.

d. Bruchstuck eines jungen Thieres, in naturlicher Grosse.

e. Dasselbe stark vergrossert.

*) Asaphus armatus et bucephalus nob. S. v. Dechen in De la Beche. p.539.
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Dieser Trilobit, welcher sicli durch seine vielfache BewafFnung

\ur allen andern auszeichnet, kommt im Uebcrgangskalk der Eifel

so selten vor, dass uns langerc Zeit nur dcr Kopf und dic Schwanz-

klappe bekannt war. Bci dcm Zcrschlagen ciner Steinmassc fand

sich endlicb cin vollstandiger Kbrper, der freilich durch seine Fort-

satze und Rauhigkcitcn in dcr Umhiillung festgehalten ist, so dass

die Zciclmung nach den vorhandenen Bruchstiicken hergcstcllt wer-

dcn niusstc.

Der ganze Korpcr wurdc in ausgestreckter Lage gefunden und

hat einen eiibrmigcn Umriss, da er sich nach vorn verschmalert.

Der senkrecht stchendc Kopf ist halbkugclig, sehmaler als der Mittel-

lcib und hoher als lang. Der senkrccht emporsteigcndc vordere

Thcil der langlich-vierseitigen, flach-convexen Stirnerhebung hat

doppelt so vicl Lange als Breitc, und bicgt sich auf der Stirnhohc

rechtwinklig zur horizontalen Fiache des Riickens. Auf dieser Bie-

gungstehen zwei emporsteigende, nach ruckwartsgekrummte, runde

Hbrner, wclche die halbe Lange des ganzen Korpers crrcichen. Die

durch eine Furche begrcnzten Wangen sind drciseitig und lassen

wcder Augcn noch IJbcker bemerken. Der vordcrc, nach untcn ge-

richtetc, halbkreisibrmige Rand des Kopfes ist mit eincm flachen,

vorstehcnden Saum umgeben, welcher sich hintcr den Wangen er-

weitert, und jcdcrseits in eine, bis zur Mitte dcs Kbrpcrs reichcndc

Spitzc auslauft. Ucbcr dcm Anfange derselben stehet hinter jeder

Wange noch cin rundcs, schicf nach riickwarts gcrichtctes Horn von

dcr Langc dcs Mitlclkbrpers. Auf dcr untcrn Flache dcs Kopfes

macht sich hintet dem Randsaum eine cigcnthumlichc Bildung be-

mcrklich, die bisher bei kcincm andern Trilobiten wahrgcnommen

wurde. Dicscr Thcil ist namlich mit cinem glaltcn, gerundet-vicr-

sciligcn Schildc bedeckt (i'ig. 1. b.e* *.), welcher schief nach abwarls
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und riickwarts herabsteigt, und vorn unter dem Randsaume des

Kopfes anschliesst. Durch eine halbkreisformige Furche ist er in

eine vordere, quer-ovale und eine hintere, hufeisenformige Halfte

gesondert. Die vordere lasst an jeder Seite zvvei kleine Hocker be-

merken. Der ganze Rand der hintern ist nach innen umgebogen,

und bildet eine Duplicatur von der Rreite der beiden Schenkel.

Daraus erhellt, dass dieser Schild hinten frei war, und dass er als

eine Oberlippe angesprochen vverden kbnne. Auch am vordern

Rande war er mit dem Kopfschilde nicht fest verwachsen, vvie eine

kleine Verschiebung und ein geringer Zwischenraum am vordern

Rande der Seitenschenkel vermuthen lasst.

Der Riickgrath ist halbwalzenfbrmig, und hat ein Drittheil der

Breite des Korpers. Die Glieder sind kurz und ringfbrmig erhaben.

Ihre Zahl lasst sich an den Bruchstiicken des vorhandenen Exem-

plars nicht mit vblliger Sicherheit erkennen, doch waren ihrer wahr-

scheinlich nicht mehr als 8, vielleicht nur 7 vorhanden. *) Ihre

Rippen sind der Lange nach tief gefurcht, und gehen in vorstehende,

etvvas nach riickwarts gerichtete Spitzen aus, welche an den hintern

Segmenten an Lange allmalig zunehmen.

Der Schwanzschild ist so lang als der Mittelkorper, und besteht

aus 4 verwachsenen Segmenten, welche durch Furchen und Rand-

stacheln angedeutet sind. Bei einem jungen Exemplare (Fig. 1. e.)

gehen alle Theilungsfurchen noch iiber den Riickgrath; bei den altern

aber nur die des vordersten Gliedes, welches bei jenem noch unver-

*) Das Ansehen des Bruchstuckes Fig. i.d. macht es zwar wahrscheinlich. dass 8 Segmente vor-

handen sind. Durch eine vorhandene Siebenzahl aber, deren Multiplication bei den augenlo-

sen Trilobilen vorkommt, wiirde sich diese Galtung an jene Familie anschliessen. S. Quen-

stadt in Wichmann's Archiy. III. p.337.
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wachaeo iu sein scheint Zwisohen den grossern Stachclspitzen stc-

hen .in der verwacbsenen Bandausbreitung gewohnlich noch eiuigc

klcincrc, welche inchr nach unterwarts gebogen und kiirzer sind.

Dtese Stachelo divcrgiren bei dem altern Exemplare; bei dem jun-

gen dagegen richten sie sich mit winkeliger Beugung nach hinten,

und sind auch im Verhallnisse viel langer. Bei jenemist jede Schiene

regelmassig init 6 grossen Warzen besetzt, iibrigens aber glatt. Bei

dicsem stehen zwischen dcn Warzen noch kleinere Korncr zcrstreut,

und sie selbst scheinen zu Stacheln auszuwachsen. So bildet eine

derselben auf der Mitte dcs dritten Schwanzgliedes einen senkrccht

cmporstehcnden, gekornten Stachel, welcher etwas langer ist als die

Schwauzklappe. Ucberdiess sind auch die Stirnerhebung und der

Kopfsaum mit seinen Stachelfliigeln fein gekornt, und auf den Wan-
gen machen sich einzelne, zerstreute Kornchen bemerklich.

<;all ii ik;': MAJtPES nobis.

Der Korper ist ausgestreckt, die erhabenen Augenhocker haben

keine Netzflachen, sondern mehrere, regelmassig-geordnete, grossere

und kleinere Warzen. Der Mittelleib besteht aus 28 Segmenten,

welche auf dem Riickgrathe convex, auf den Seiten aber flach ge-

furcht und eben sind. Schwanzglieder sind nicht unterschieden und

der Korper endigt sich wahrscheinlich mit einem kleincn After-

gliedc.

Es ist diese Gattung daher mit Olenus zunachst verwandt, aber

durch vollkommcne Augen von ihr unterschieden, und wahrend die

Arten dersclben 14 und 21 Segmente haben, findet sich hier die

Zahl Sicbcn vervierfacht.
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ttarpes macrocephalus nobis.

Taf. XXXIII. Fig.2.

a. Das ganze Thier, in natiirlicher Grosse, von oben und

b. von der Seite.

c. Abdruck des Riickens mit der untern Seite des Kopfrandes.

d. Ein stark vergrossertes Aug-e.

Dieser schone Trilobit kommt ebenfalls im Uebergangskalk der

Eifel vor. Hochst selten findet man ihn ganz erhalten, etwas hau-

figer einzelne Kopfe.

Der verkehrt-eifbrmige Korper ist niedergedriickt, der Kopf

aber hoch erhaben, und nimmt mehr als ein Drittheil von der Lange

des ganzen Thieres ein. Er hat einen halbzirkelformigen Umfang

und ist mit einem breiten Rande umgeben, welcher vorn horizontal

liegt, an den Seiten aber allmalig eine senkrechte Stellung annimmt,

und an jeder Seite in eine nach hinten bis zum letzten Viertheil des

Korpers verlangerte Spitze auslauft. Der Saum desselben ist etwas

verdickt, und bildet sowohl oben als auf seiner untern Duplicalur

eine erhabene Einfassungslinie. Aus dieser hufeisenformigen Rand-

ausbreitung wolbt sich der Kopf vorn und seitlich ziemlich steil und

hoch empor, und hat in der Mitte seiner Hohe eine hohe, ovale

Stirnerhebung, die mit einer eingedriickten Furche umgeben ist, und

nicht bis zur Randausbreitung herabsteigt. Sie bildet auf ihrer Hohe

einen Kiel, und zeigt vor der Scheitelfurche eine schwache Falte.

Fast am vordern Ende derselben, und ihr genahert, stehet auf jeder

der grossen Wangen ein kleiner, halbkugeliger Augenhocker. Auf

diesem erkennt man schon mit dem unbewaffneten Auge eine gros-

sere runde Warze im Mittelpuncte und zwei ovale von gleicher

Grosse zu beiden Seiten. Zwischen ihnen findet man durch die
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Vergrdeaeruog noch mebrere kleinere Warzchen in regelmassigen

Eleihen. Das Hinterhaupt endiget sich mii einem wulstigen, schraa-

len Halbringe, an welchen aich die Schienen cles Mittelkorpcrs an-

schliessen. J)ie Stirnerhebung und dic Ilohe der Wangen iiber den

Augen aind giatt, und nur auf der Firste der ersiern machen sieh

einige Rcihen kleiner Korner bemerklich. Dic ganze iibrige Flache

des Kopfes ist dicht gckornt, wobei die Grenze gegen die glatte Stirn

vianz scharf gchaltcn ist.

Die Randausbreitung ist auf der Oberflache ihrer obern und un-

tern Platte, am aussern und innern Rande, mit ciner Reihe grossercr

Korner zierlich eingefasst.

Vom Kopfc bis zur Schwanzspitzc zahlt man 28 Segmente, *)

welche nach hinten allmalig und gleichformig kiirzcr werden. Ob

noch ein kleines, einfaches Schwanzglied ohne Rippen vorhanden

sei, lasst sich bei den vorlicgendcn Exemplaren nicht erkcnnen.

Der hoch-convcxc Riickgrath hat ein Drittheil dcr ganzen Breite,

niul seinc Segmente sind ringtbrmig-convex, die Rippen dagegen

haben nur eine sehr flache Langsfurche, schlicssen dicht an einandcr

und bilden jederseits eine Ebene. Ihre kurzen Endcn sind stumpi-

zugcspitzt und winkclig nach abwarts gcbogen, so dass dcr Korper

dadurch eine schmale Randeinfassung crhalt. Die vordern Rippen

nehmen bis zur siebenten und achten allmalig an Langc zu, nur die

iibrigen vcrkiirzen sich hinter diesen allmalig wiedcr. Der Riick-

grath ist gekornt, die Seitcn aber sind ganz glatt.

Gattung: ItilOJVTK^ nobiw.

Der Kopf ist vierscitig und flach-convcx. Die Augcn sind nic-

renformig, gross und wahrsehcinlich netzflachig.

ln dei Zacbttung iil l>ei FigwSid. und 2.6. die Bahl de^Segmehte irrlhumlich vermehrl.
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Der Leib ist ausgestreckt, durch die beiden Langsfurchen in

drei gleich-breite Theile getheilt, und hat 10 Segmente. Ein eilftes

Segment bildet durch seine Ausbreitung eine grosse Schwanzklappe.

Durch die Einfachheit der Schwanzklappe unterscheidet sich

diese Gattung von Lichas Dalm., durch die Randausbreitung dersel-

ben von Olenus, und durch ihren vierseitigen Kopf von allen iibrigen

mit Augen versehenen Trilobiten.

Immer hat sie bei oberflachlicher Ansicht einige Aehnlichkeit

mit denjenigen Arten von Aswphus, Nileus und Illaenus, deren

Schwanzschienen ganz verwachsen sind, kommt aber nicht im auf-

gerollten Zustande vor wie jene. Durch die Zahl ihrer Segmente

schliesst sie sich an die letztern an. Wir kennen nur eine Art der-

selben, deren Schwanzklappen im Uebergangskalk der Eifel ofters

gefunden werden, wahrend ganz erhaltene Korper zu den grossesten

Seltenheiten gehoren.

Brontes flabellifer n©Ms.

Taf. XXXIII. Fig.3.

a. Ein ganzes Thier, in natiirlicher Grosse.

b. Eine Schwauzklappe, deren aussere Schale am Rande weggebrochen

ist, so dass die innere sichtbar wird.

c. Eine Schwanzklappe mit erhaltener ausserer Schale und schmaleren

Rippen.

Dieses sehr flache Thier hat einen ovalen Umriss und eine so

betrachtliche Breite, dass diese nur um zwei Drittheile geringer ist

als die Lange. Der Breitendurchmesser seiner Schwanzklappe be-

tragt mehr als die ganze Lange des ubrigen Korpers, ihre Lange ist

etwas geringer, und Kopf und Mittelkorper sind sich an Lange fast

gleich, ersterer aber verschmalert sich plotzlich fast um die Halfte der

Voi. xix. p. i. 46
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Korperbreite. Die ganze Oberflache ist gekornt. Auf der Schwanz-

klappe sind die Korner fein und gedrangt, auf dem Mittelkorper

etwas groaser aber sparsam zorstrcuet, und auf dem Kopfe am

grossesten.

Dcr Kopf ist vierscitig; dic flach-convexe Stirnerhcbung nimmt

an ihrem vordern, flach-bogcnformigen Rande seinc ganze Breite

cin, verschmalert sich abcr nach hinten, hat dort eine breite Schei-

telnirche und vor dieser drei Paar Eindriicke. Eine ticfe Furchc

trcnnt sie von dcn schmalen, langlichen Wangen, welche den Rauin

ausiiillen, dcr durch Verschmalerung dcr Stirn von vorn bis hinten

im viercckigcn Raume iibrig bleibt. Die ganze Seitenflache derselben

niinnit das Auge ein, dessen oberer Rand durch einen glatten Augen-

lidsaum bczcichnct wird, welcher in der Mitte cinen Vorsprung bil-

det. Die Harnhaut crhalt dadurch cinen niercniormigen Umfang

und steht nach dcr Seite gerichtet. Sie ist bei keincm unserer Exem-

plare erhalten, muss aber sehr kornig sein, weil sie sich bei dem

Zerschlagcn der Steine niemals ablost, sondern in den Gcgenstiicken

verborgen bleibt.

Der Mittclkorper besteht aus lOschmalen Glicdcrn. Scin Riick-

grath crhebt sich wcnig, hat cin Dritthcil der Rreite uud behalt bis

zum Ende eincn glcichcn Querdurchmesser. Die Flanken sind flach-

convex. Die gefurchten Rippcn bicgen sich sabclformig nach hintcn,

so dass ihrc stumpfcn Spitzcn flach licgen.

Das Riickgrathstiick der Schwanzklappe ist nicht schmaler als

die iibrigcn und hintcn stumpf abgerundet. Ihre flach-convexe

schildlormigc Ausbrcitung bicgt sich am Rande wieder etwas in dic

Holic, uiid ist durch 16 ausstrahlendc cnge oder breilere Furchen in

ilach-convcxc breitere oder schuuilcrc Rippen getheilt. Kleine

vSchwanzkla[)|)cn habcn immer eugc Furchen; bei solchcn von mitt-
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lerer Grosse sind diese bald eng bald breit, und bei grossen erreichen

sie die Breite der Rippen. Die Schale der Schwanzausbreitung schlagt

sich nach innen um, und diese Verdoppelung ist viel dicker als die

leicht abspringende aussere Schicht, liegt dicht auf ihr, und zeigt

concentrische Wachsthumsstreifen. Die eingedriickten ausstrahlen-

den Furchen sind auf ihrer obern Flache kaum bemerklich, und

auf ihrer untern ganz verschwunden.

Illaenus (?) triacanthus no»is.

Taf. XXXIII. Fig.4.

a. Ein Schalenstiick von oben und

b. von der Seite.

c. d. Dasselbe, mit einem zweiten, vierseitigen zusammenliegend, von

der untern Seite sichtbar.

Dieses Panzerstiick findet sich sehr selten im Uebergangskalk

der Eifel, und hat das Ansehen einer Schwanzklappe, wie sie bei

der Gattung Illaenus vorkommt. Von den Schwanzklappen des

Illaenus centronotus Dalm., des Isotelus Gigas, planus und Cyclops

Green unterscheidet sie sich durch ihre drei vorstehenden, spitzigen

Ecken, von welchen die hintere eine kleine abwarts gebogene Spitze

bildet.

Die Ansicht, dass dieses Panzerstiick eine Schwanzklappe sei,

wird aber dadurch zweifeihaft, dass sich bei einem derselben ein

rhomboidalisches flach-convexes Stiick (Fig.4. c), im Gesteine lie-

gend, vorfindet, welches sich an dessen vordern Rand anschliesst.

Es ist dieses doppelt breiter als lang, quergestreift, und hat ebenfalls

vorstehende Ecken am vordern Rande. Wenn beide als zusammen-

gehorig betrachtet werden, so haben sie Aehnlichkeit mit der Be-

deckung, welche der untern Kopfseite des Arges armatus (Fig. 1.
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b. e. *.) eigenthiimlicb ist, und da dic bisher gefundenen immer nur

neben den Bruchstiicken dcs Brontes flabellifer im Gcsteinc einge-

schlossen lagen, so licsse sich die Vermuthung hcgen, dass sie jenen

Thieren als ahnlich gebildete Mundtheilc angehorcn.
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I.

UBEB EKV PAAB HfEUE OATTUiraEST DER HTAGE-

THIEBE MIT AUSSEBEjV BACKEXTASCMEN.

Uie grosse Zahl der Nagethiere (Glires, Rosores, Prensiculantia,

Rodentia), welche den Zoologen bereits bekannt ist, vvurde beson-

ders in der neueren Zeit durch viele Gattungen und Arten vermehrt,

seitdem die Reisenden mehr Aufmerksamkeit auf diese, dem Auge

schwer zuganglichen Geschopfe gerichtet haben. Bisher war die Zahl

dieser Thierarten fiir die alte Welt in grosserer Anzahl nachgewie-

sen, als fiir die neue. Die Schwierigkeiten, die durch zahlreiche

feindliche Indianerstamme unsicher gemachten Einoden des nordli-

chen America's zu untersuchen, welche sich zwischen dem Missisippi

und den Rocky-Mountains ausdehnen, waren besonders Ursache,

dass man ihre natiirliche Beschaffenheit sehr wenig kannte. Schon

Richardson in seiner Fauna Boreali-Americana zahlt fiir den Nor-

den von America eine weit grossere Anzahl von Thieren aus dieser

Ordnung auf, als man bisher kannte; und aufmerksame Reisende

werden diese Verzeichnisse gewiss noch bedeutend vermehren, so

dass die neue Welt in dieser Hinsicht nicht weit hinter der alten

zuriickbleiben diirfte.

In jenem Welttheile haben wir nun eine Familie der Nager

kennen gelernt, welche sich durch geraumige, ausserhalb der Mund-

hohle gelegene Backentaschen auszeichnet. Die hieher gehorigen

Thiere sind zum Theii noch wenig genau bekannt, oder ziemlich
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maogelhaB beschrieben. Ich will daher in den nachfolgenden Zei-

len durch die Beachreibung eines ganzlich ncucn, und cincs ande-

ren, vielleicht unvollstandig bekannten Thieres aus dieser FamiJie

einen kleinen Beitrag zu dieser Matcric liefern.

Obgleich ich bloss dic Ufer dcs Missouri besucht habe, so enthal-

ten meine Beschreibungeo dennoch mehrere Arten der Nager, wel-

che den Zoologen bis jetzt unbekannt geblieben sind. Leider hat der

Verlust eines grossen Theils nieiner zoologischen Saimnlungen inir

die Mogliehkcit benomnien, sie allc griindlich bekannt machen zu

konncn. Dies gilt besondcrs iiir die Beschreibung der inneren Theile

dieser Thicre, da gerade die in Spiritus conservirten Exemplare ver-

loren gegangcn sind.

Das erste der von mir bekannt zu machenden mauseartigen

Thiere hat auf den ersten Blick viel Aehnlichkcit mit dem von Fr.

Cuvier bcschriebcnen Saecomys anthophilus$ genauerc Betrachtung

zeigt indess bald bcdeutende Verschiedenheiten, besonders einen

ganzlich abweichcnd gebildeten Zahnbau.

Oenus: PEHOGJMATJUVS. *)

Gebiss: Vorderzahne 2~; Backenzahne
4

^. Schneidezahne

oben und unten zvvei: die obercn lang, kegelformig zulaufend,

\<>u dcn Seitcn zusammengedriickt, die scharfe Schneide abgcstutzt;

an dcr Vorderflachc des Zahns lauft eine ticfc, starkc Langsfurche

hinab, welche an der Schneide fscafprum) einen kleinen Aussehnitt

oder cine Ausrandung vcrursacht; untcre Vorderzahne lang,

sehmal zusammcngedruckt, dic Sehncidc scharf und sanft abgerun-

dot; allc vicr Vordcrzahne hinter ihrcr Sehneide mit dem gewohn-

*) Ynn nriQu, Tasciie, Reise- oder Vorralhsbculel, und yvaQ-os, Kinnbacken, Backe, Backenhohle.
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lichen Ausschnitte versehen. Backenzahne: an jeder Seite oben

und unten vier; die oberen nehmen nach hinten an Grosse ab, die

beiden vorderen sind einander an Grosse etwa gleich, der letzte oder

hinterste ist der kleinste; sie haben auf ihrer Mahlflache sammtlich

abgerundete Kegelspitzen oder Hocker, der erste vier, wovon einer

vorn und hinter demselben drei in einer Querreihe stehen; die bei-

den nachfolgenden Zahne tragen ein jeder sechs Spitzen, die in zwei

durch eine geradlinige Fnrche getrennten Querreihen, immer zu

dreien neben einander stehen; der letzte oder hinterste Zahn hat

wieder vier oder fiinf Hocker. Im Unterkiefer sind die Kegel-

spitzen stark. Der vorderste kleinere Zahn hat deren fiinf, die bei-

den nachstfolgenden grossten jeder sechs, der hinterste oder letzte ist

kleiner und hat, wie es scheint, zwei Spitzen weniger als die mittle-

ren Zahne. Die Wurzeln der Backenzahne sind sehr kurz und

scheinen kranzformig rund um den aussern Rand zu stehen, in der

Mitte der Unterflache des Zahnes aber eine kleine Hohlung zu

bilden.

Gestalt des Thieres etwa die einer kleinen Hausmaus; allein der

Kopf dicker, die Ohren und Vorderbeine kiirzer; die wie an Sac-

comys gebildeten Fiisschen klein; zwei grosse aussere Backentaschen

offhen sich seitwarts hinter dem Mundwinkel; Schwanz lang, rund,

ziemlich zugespitzt, etwas kiirzer als der Korper; seine Haut schup-

pig mit harten Haaren oder Borsten besetzt, welche die Haut zum

Theil durchblicken lassen.

Species: JPXIMOGWjITHVS FALSCIATITS.

Alle Untertheile vveiss; Obertheile braunlich-olivengrau ge-

mischt; die Farbe des Riickens von der des Bauches langs der ganzen

Seiten hinab durch einen fahlrothlich-gelben Streifen geschieden.

Vaterland : Nord - A merica,

Voi. xix. p. i. 47
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llcNclircibinig- ilcs Tliiitos.

Der kopf ist breit, dic Schnauzc cin wcnig abgcrundct, der

Oberkopf oder Scheitel erhaben, und von da zur Schnauze in einer

aemlich geradea Linic abfallend; Nasenkuppe nach vorn nackt, an

ihrer Oberseite behaart, von einer kleinen Furche senkrecbt getheilt;

Mund vvcit hinter die Nasenkuppe zuriickgezogen; die Kehlc ist stark

eingezogen oder cingeschniirl; das Augc ist schvvarz, ziemlich gross,

die Oeffhung elliptisch, und an beidcn Endcn ctvvas zugcspilzt; aus-

seres Ohr eiiormig, kurz, nicht die Ilohc des Kopfs erreichend, etvvas

seitwarts liegend, scinc Langsaxe bei dem todten Thierc cin vvenig

horizoDtal nach hinten gerichtet, also vveniger senkrccht, als gewohn-

lich bei den Mausen; das Ohr ist ubrigens invvcndig bcinalie nackt,

niii glattem Hautrande, muschelfbrmig-concav; untcr scinem ausse-

rcn Randc slchen an der inncrn Scite cinzelne, anlicgcnde Haare;

der Ohrrand tritt an der ausscrn, dem Kopfc zugcvvendcten Seite

kaum iibcr den Pelz hervor, ist also beinahe angeheftet und behaart

vvie der Kopf; Schnauzc und Lippen sind fein bchaart, die Haut

schcint rothlich zvvischen den Haaren hindurch; dic Spitzen der un-

tercn Schneidezahne sind bei geschlossenem Munde immcr etvvas

sichLbar; Seilcn und Obcrlheil der Schnauze iiber und ncben der

.\ase mit zarlcn, vveisscn und schvvarzbraunen Bartborsten besctzt;

an jeder Seite dcs Unterkiefcrs belindct sich eine halbmondformige,

bcinahc 5/7/ lange Langsspaltc, welche dcr Ringang zu der grossen

Backentasche ist. Dicse Taschcn Jasscn sich leicht umkehren, und

bilden in diesem Zustande an jeder Seite einen breiten, plattcn, bei-

oabe durchsichtigen Hautfliigel; sic sind an ihrer innern Flache mit

feinen, kurzen, weissen Haareu bedeckt, 1'" lang oder tief und 5%'"

breit, und dehnen sich bis gegen das Schulterblatt aus. DerGaumen

ist an jeder Seite mit kurzen erhabenen Querleisien bezcichnct, die

in ihrer Millcllinic untcrbrochcn sind. Das Gebks ist vvcitcr oben
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angegeben, ich will hier nur noch bemerken, dass die Langsfurche,

welche an der Vorderflache der oberen Schneidezahne hinab lauft,

nicht auf deren Mitte, sondern wenig entfernt von der ausseren Kante

jener Vorderflache steht.

DieVorderbeine des Thieres sind sehr kurz, die Fiisschen klein,

hdchst zart und schmal, mit 4 Zehen und einer kleinen Daumwarze,

welche einen Nagel tragt; Mittelfinger der langste, der Zeige- und

4te Finger beinahe gleich lang, der kleine ist kiirzer, alle mit star-

ken, zusammengedriickten, sanft gewolbten, zugespitzten Nageln be-

setzt, welche auf % ihrer Lange von den Haaren der Zehen bedeckt

werden; die Sohlen sind nackt; hinter jeder Zehe steht ein Ballen,

zwei andere neben einander unter der Hinterhand. — Hinterbeine

gebildet wie an der Hausmaus, die Schenkel stark, der Fuss mit vier

Zehen, und einer benagelten Daumwarze, die etwas weniges weiter

zuriick steht als der kleine, ebenfalls sehr kurze Finger; Mittelzehe

die langste, die Nebenzehen einander beinahe gleich, der 4te Finger

scheint kaum merklich langer als der Zeigefinger; auch hier steht

Jhinter jeder Zehe ein Ballen, zwei andere, kleinere, warzenartige

Hornballen stehen neben einander in der Hohe der Daumwarze;

Nagel der Hinterzehen denen der vorderen ahnlich, allein mehr ge-

streckt und ein wenig kleiner.

Der Schwanz ist etwas kiirzer als der Rumpf mit dem Kopfe,

rund, mit schuppigen Hautringen umgeben, welche durch die ziem-

lich starke, steife Behaarung hindurch blicken. Der Korper ist mit

sehr zarten, glatt aufliegenden ,
glanzenden Haaren dicht bedeckt.

Einige Liicken dieser Beschreibung (in BetrefF der Zunge und

der Geschlechtstheile, so wie der Anatomie) sind durch den Verlust

eines Theils meiner Sammlungen verursacht worden.

Farbung: Nase und Lippen fleischroth durch die weissliche

Behaarung durchscheinend, ebenso die vier Beine vom Schenkel an
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abwarts; alle Untertheile des Kcirpers schon rein wciss; Obcrihcile

braunlich-olivengrau, die Baare an denWurzeln olivengrau, an dcn

Spitsen gelblich und schwarzlich, daher das Thier cin gcmischtcs An-
sehen von Schwarzlich und Gelbrothlich hat, oder gestrichelt ist,

eben so sind die Seiten dcs Kopfs; Umgebung des Augcs und oberer

Ohrrand niehr fahl rothlich-gelb; dic weisse Farbe dcs Untcrlcibes

lauft bis iiber dic Vorderschenkel binauf und die Scitcn des Bauchs

sind eben so gefarbt; allein langs dcr ganzen Seiten dcs Thieres, von

der Nase bis iiber den Hinterscbenkel und bis zur Ferse hinab, wird

die Riickenfarbe von den weissen Theilen durch einen nicdlichen,

fahl gelb-rothlichen odcr hell rostrothen Uebergangsstreifen, oder

cine solche Einfassung getrennt; Schwanz durchscheinend rothlich-

grau, auf der Obcrseitc mehrgrau, auf dcr Unterseite mehr wcisslich.

Aiisitiessiiiig-.

Ganze Lange 4// g v/ ///

Lange dcs Schwanzcs mit dcn Ilaarspitzen 2" V"
(Die Haarspitzen treten etwa V" Jang iiber

die Spitze vor.)

Lange dcs Kopfcs II"'

Brcitc dcs Kopfcs zwischen den Ohren 5/i"'
Lange von der Nascnkuppc zum vorderen Augen-

winkcl 4 1/'"

Langc der Augenoflnung 1 ya

Langc vom hintcren Augcnwinkcl zur Spilze des

Ohres 53/

Lange des ausseren Ohres %\
Abstand dcs oberen Ohrrandes vom Kopfe l^'"
Langc dcr Bartborstcn 10 bis 11'"

Abstand dcs Mundes von dcr Nascnkuppc 3%'"

///
/2

///

///
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///Lange des Vorderfusses auf der Sohle $%

Hohe des ganzen Thieres vorn mit ausgestrecktem

Beine und Hand 1" 2'"

Hohe des Thieres hinten (auf eben die Art) V 6'"

Lange des Hinterfusses von der Ferse an 8"'

Lange der vorderen Mittelzehe 2"'

Lange der hinteren Mittelzehe (mit dem Nagel) . . 2%"'

Lange des langsten Vordernagels % tu

Lange des langsten Hinternagels %'"

Ein anderes Exemplar war etwas grosser; es

hielt in der ganzen Lange 4/y 10%"'

Diese niedliche Maus lebt in den Gebiischen an den Ufern des

obern Missouri, und wurde in der Gegend der Vereinigung des

Yellow-Stone-Flusses mit dem ersteren beobachtet, so wie sie auch

in den Waldungen in der Nahe der Mandan-Dorfer vorkommen

soll. Sie wohnt in der Erde, gleich unsern Waldmausen, besonders

unterWurzeln, in alten Stocken u.s.w. Ihre grossen Backentaschen

fand ich mit den kleinen Samereien der Graser und vielleicht auch

anderer Pflanzen angeftillt, welche sie als einen Wintervorrath in

ihre Hohle eintragt. Das Thier scheint jene Taschen umkehren zu

konnen, um sie zu entleeren, da sie sich sehr leicht in diese Lage

bringen lassen. Ob diese Maus auch in der offenen Prairie gefunden

wird , kann ich nicht bestimmen ; mir ist sie nur in den Gebiischen

vorgekommen. Nahrung und Fortpflanzung scheinen mit denen der

Mause iiberein zu stimmen.
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Ctomw: l'lHOG\ iTltl*.
2

Dentes Primores ~
; superiores scalpro emarginato, pagina

antiea sulco longitudinali e.varati; inferiores compressi, scalpro

cuneato rotundato, pagina antica lacvcs. Pvo laniariis diastema.

Molares j—^, abrupti, obdueti, tritorii, superiores a primo ad ulti-

mum gradatim minores.

Rostrum obtusum, rhinario instructum; labrum sulcatum; sac-

cuti buceales externi ampU, deorsum apcrti; auriculae breves, ro-

tundatae. Corpus piUs nitidis tectum. Pcdcs distincU, ambulatorii,

i-dactgli; manieula brevia, halluce parvo uni-articulato, unguicu-

lato; podaria elongata; plantae denudatae, callosae; ungues falcu-

lae breves compressae ,* cauda elongata, teres, tenuis, acuminata,

squamulis verticillatis, setis interspersis, vestita.

Species: PEllOGJVATMIUS FA.SCMA.TUS.

P. subtus albus, supra flavicante-cinercus, striga laterali pal-

lide rufa.

Patria : Amcrica - borcalis.

IVAchweisnng- der Fig-nreii.

Taf. XXXIV.
Fig. 1. Ganze Figur dcs Thieres, in natUrlicher Grosse.

Fig. 2. Der Kopf, yon unten «•csehcn, mit den Oeffnungen der Backentaschejp.

Fig. .3. Der Schadel, von ohen «•esehen.

Fig. 4. Derselbe, von der Scite.

Fig. 5. Dcr Oberkiefer, von unten.

Fig. 6. BackenzBhne des Oberkiefers,

Figi 7. Dieselben im (Jnterkiefer.
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II.

EIUrE «TEUE OATTUtfC} DER WUHIiOTAUSE.

Jjie Wiihlmause bilden eine, sowohl in der alten, als in der neuen

Welt verbreitete Familie der Nager, von welchen man bereits ver-

schiedene Gattungen kennt. Die Bathyergus und Poephagomys

oder Psammoryctes (Poppig in Wiedemann's Archiv, Psammo-

mys P6ppig's Reise) leben, die ersteren in der alten, die letzteren

in der neuen Welt, und unterscheiden sich von den Arten der Ory-

ctomys oder Saccophorus (Ascomys, Diplostoma, Pseudostomaj vor-

zuglich dadurch, dass ihnen die grossen ausserhalb der Mundhohle

liegenden Backentaschen fehlen, welche die im nordlichen America

unter dem Namen Goffer *) bekannten Thiere dieser Familie aus-

zeichnen.

Rafinesque erwahnte mehrere Arten derselben, aber zu kurz

und oberflachlich , um sie wieder zu erkennen, gehorig bestimmen

und unterscheiden zu konnen; und obgleich Say und Richardson

bessere Beschreibungen einiger hieher gehorigen Thierarten gegeben

haben, so ist unsere Kenntniss derselben doch immer noch hochst

mangelhaft. Es ist schwer, jene wenig sichtbaren Thiere zu erhal-

ten, und nur selten hat der Beobachter das Gliick, seine Nachfor-

schungen in diesem Felde durch einen giinstigen Erfolg belohnt zu

*) Siehe Schoolcraft Travels from Detroit northwest through the great American La-

kes etc. p. 303. u. a. Schriftsleller.
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sehen. Aus dieser Ursache sind allo Beitrage der Reiscndcn iibcr

diese Materie willkommen, soicn sic auch noch so nnvollkoinmen

und mangelhaft.

In dcii Prairies dcs obcrcn Missonri sind mir zvvci Tbicre aus

dicscr Familie vorgekommen, von wclcben das einc Ricbardson's

Diplostoma bulbivorum zu sciu schcint. Ich crbielt ein Exemplar

desselben in dcn miitlcren Gegenden des Missouri-Laufes zu Can-

tonmont Lcavenworth, konnte dasselbe aber nicht mit Gcwissheit

bestimmen, da dor Schadel mit dem Gebisse fehlte. Diesc Art scheint

nacb dcn orballonon miindlichen Nachrichlen in den Prairies von

St. Louis, in Illinois und selbst am oberen Missouri vorzukommen;

ich kann jodoch iibcr dicsen Gegenstand niebt mit Gevvissheit ent-

scheiden.

Das Excmplar dcs erwahnten Thicrcs, wclchcs ich zu Leavcn-

worth crhielt, ist ohne den Schwanz ctvva 10" lang, der letztcre 3";

die Farbc ist cin ziemlich dunklcs rothliches Braun, iiberall mit cinem

starken Glanze; dieWurzeln der Ilaarc sind dunkelgrau, die Spitzcn

glanzend-rothbraun. Kinn, untcre Seite des Kopls, Vorderbcine

und Oberscite des Ilinteriusscs vvciss, ebcn so der Schwanz in seiner

Mittc; dic grosste Klaue des Vorderfusses halt etvvas iiber 6 //y in der

Lange. Die Fiisse habcn funfZehcn, vvie auch Richardson an-

giebt. Wenn Fischer, naeh Rafincsquc, dcn Fiissen nur vier

Zehcn zuschreibt, so kann diesc Angabe nur auf eincin Irrtbimio

beruhcn.

Ausscr dem cbcn crwahntcn Thiere, welches ich, vvic gcsagt,

fiir Richardson's Diplostoma bulbivorum haltc, fand ich noch ein

andcrcs verwandtes, welches in den Prairies des oberen Missouri bis

/u den Rocky-Mountains haufig ist, und welchcs ich in der Nahe

der Mandan- und Monnitarri-Dorfer erhiclt. Es konnlc dieses

Thicr vielleicht identiseh mit Eydoux und Gcrvais's Oryctomys
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Bottae *) sein. Da den Schneidezahnen dieses Thieres die von Say,

Richardson u. a. Zoologen angemerkte Langsfurche oder Rinne

fehlt, so scheint es mir, dass dasselbe zur Bildung einer neuen Gat-

tung (Genus) benutzt werden konne, und ich habe dieses nachfolgend

versucht. Die Herren Eydoux und Gervais scheinen in dem Ge-

nus Oin/ctomijs die beiden Bildungen der Vorderzahne mit und ohne

Langsfurche vereinigen zu wollen, welches mir indessen nicht zweck-

massig scheint.

Oenns: THOMOMYS. **)

Gebiss: Vorderzahne ^; Backenzahne j—t*

Vorderzahne: Im Oberkiefer zwei, kiirzer als die unteren,

breit, mit quer abgestutzter, scharfer, nach hinten ausgeschnittener

Schneide; sie sind glatt und ihnen fehlt die Langsfurche an ihrer

Vorderflache, dagegen befindet sich nahe am inneren Rande der

Vorderflache blos ein seichter, senkrecht iiber dieselben hinablaufen-

der Eindruck. ***) Im Unterkiefer zwei Schneidezahne, schma-

ler als die oberen, ihre Schneide wie an den oberen, aber etwas mehr

abgerundet oder kegelformig, nach hinten mit langem Ausschnitte,

sie sind ebenfalls glatt.

Backenzahne: Im Oberkiefer an jeder Seite vier, sie sind

ruckwarts strebende Cylinder, ohne getheilte oder eigentliche Wur-
zeln, ihre Mahlflache discoidisch, glatt und ohne Zacken, bloss mit

gleichem, rundum erhohtem Rande, in der Mitte der Flache vertieft;

*) Voyage autour du monde, execute sur la corvette la Favorite. Hist. naturelle, p. 17 sqq.

*) Von &a>nbs Hanfen, und [ivs Maus, weil das Thier Erdhaufen aufwirft.

*) Dieses Gebiss hat die grosste Aehnlichkeit mit der Beschreibung, welche Ejdoux und Ger-

vais von dem des Oryctomys Bottae geben; nur kann ich die Mahlflachen der Backenzahne

nicht herzformig nennen.

Voi. xix. p. i. 48
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von ..l.cii gesehen bildet dieae Scheibe, oder ihr Rand, eine elliptiache

Rgur, der langste Durchmesser quer gestellt, and das aussere Ende
mehr zugespitzt ala daa inncrc; der erstcoder vordcrc Zahn eracheinl

doppell durch eine tiefc senkreehte Seitenfurche, oder aus zwei Cy-
lindern suaammengeaetzt, vvovon der vordere klciuer ist ab der hin-
tcrc, wie diea auch Say von seinem Pseudostoma angicht. Im Un-
terkiefer aind dic Backenzahne wic oben, sie streben aber riick-

warta und die spitzigenWinkel ihrer Mahlflachen atehen nacfa innen
und nicht nach ausscn gerichtet.

Gcstalt dcs Thiers maulwurfsartig; Kopf abgerundct; das Auge
klein; Ohroffnung beinahe frei; hinter jedein Mundwinkel offnct

sich die grosse aussere Backentasche.

Vorderfiisse 5-zehig, die Mittelzehe die iangste, Daumen aehr

kurz und benagelt, alle Zehen mit starken Grabeklauen.

Hinterfiisse 5-zehig, in dcr Hauptsache gebildet wie die

vordercn.

Schwanz ziemlich kurz und behaart.

Species: F Bl<> JIOTM \% nUFESCEJVS.

Obertheile rothlich -graubraun, Untertheile weisslich - grau,

cbcnso dcr Schwanz; Schneidczahnc gelb; Nagel weisslich.

Oryctomys Bottac Eyd. et Gerv.?

Bewohnt die westlichen Ebenen von Nord- America, vielleicht

Californicn.

Bcsclircibmij^ dcs Tliicres.

Bildung des Korpers: Gcstalt maulwurfsartig, lang, gestreckt-

walzcnlbrmig, iin Todc brcit auscinandcr gchcnd, dcr Kopf etvvas

abgeplattet, ctwas mehr als % dcr Langc dcs Thiercs haltend, wenn
man dcn Schwanz abrcchnet; cr ist so brcit als der Korper, die
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Schnauze abgerundet, d. h. ziemlich stutnpf, die Nasenkuppe an der

Oberseite behaart, nach vorn nackt, durch eine perpendiculare Fur-

che getheilt, die runden kleinen Nasenlocher offnen sich an den Sei-

ten; die Lippen sind bis in die schmale Mundoffnung behaart, die

untere Lippe ist dick; Spitzen der Vorderzahne bei geschlossenem

Munde sichtbar; Bartborsten am Oberkiefer massig lang, fein, mit

ihren Spitzen riickwarts gekrummt; Auge klein, schwarzbraun, die

Oeffnung elliptisch, dasselbe steht weiter von der Nase entfernt als

vom Ohre, dabei hoch am Kopfe; Ohroffnung beinahe frei, bloss mit

einem Hautrande umgeben, der nach hinten eine kurze, abgerundete

Spitze bildet, die Figur des ausseren Ohres ist daher ein wenig drei-

eckig; an jeder Seite befindet sich neben dem Mundwinkel die weite

Oeffnung einer grossen Backentasche, welche eine beinahe horizon-

tal gerichtete behaarte Haulfalte bildet; der vordere Anfang dieser

Oeffnung steht 5% //; von dem Nasenloche entfernt, aber etwas tiefer,

und die ganze Spalte hat eine Lange von 1" l //;
; ihr Anfang befin-

det sich vveit vor dem Auge, das Ende steht unter dem Ohre. Diese

colossalen Backentaschen laufen noch iiber den Vorderschenkel oder

die Schultern hinweg und sind innerlich und ausserlich dicht be-

haart; jedoch ist die innere Behaarung feiner und mehr zart, als der

aussere Korperpelz. Betrachtet man das Thier von der Unterseite,

so zeigen sich die hinteren Enden der Backentaschen-Oeffnung (quer

iiber die Kehle hinweg gemessen) i7/ l% Hi von einander entfernt.

Der Gaumen ist mit leicht erhabenen Querleisten besetzt, die

zwischen den Backenzahnen spitzige Winkel bilden; Zunge glatt,

mit der Loupe besehen zeigt sie hochst feine Papillen, nur an ihrem

Vordertheile stehen einige grossere vertheilt. Das Gebiss ist weiter

oben beschrieben.

Vorderbeine sehr kurz, der Arm breit und muskulos; Fiisse

ziemlich schmal, 5-zehig; die Mittelzehe ist die langste, ihr Nagel
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sehr gross, sanfl gekriimmt, zugespitzt, an den Seiten sanft convex,

an seiner Sohlc abgeplattet und scbarfkantig, also eine achte Grabe-

klaue; Zeigefinger nachat jencm der langste, allein dic Klaue vveit

kiirzer; dann folgt in der Lange der ote Finger, tlic Klauc etwas

langer als am Zeigefinger; der 4tc Fingcr mit seiner Klaue ist vicl

kleiner; Daumen sehr klein, an der inneren Scite des Fusses weit

zuriick stehend, scinc Klauc schr klein und zugcspitzt; Sohlc vvcich-

hautig, unter dcni Zcigciingcr qucr gefurcht, unter dcr Mittc dcr

Hand ohne Ballen, nur unlcr der Handvvurzel steht ein dicker, auf

seiner Mitte langs-gclurchter, also etvva doppelter Hocker; Obcrflache

der Hand fein und glatt behaart.

Hinterbeine stark, kurz, musculos, Ferse und Fuss kurz, der

letztcre schmal, Zahl und Verhaltniss der Zehen vvie an den Vorder-

liisscn, nur steht hicr der Daumen vorwarts der kleinen Zehe, ist

dabei langcr und hat einen grossercn Nagel, da er hingegen amVor-

derfusse bedeutend vveiter zuriick gestellt ist. Sohle nackt, feinhau-

tig, bcinahc giinzlich ohne Ballen, nur hinter dem Daumen befindct

sich cine kaum bemerkbare Erhohung.

Schvvanz ziemlich kurz, etvva y3 der Lange dcs ganzen Thieres

haltend, also bcinahc halb so lang als der Korper, allein scin aus dcin

Korpcrpclzc hervortrctender Thcil halt noch nicht % der Rumpl-

langc; er ist massig dick, cylindrisch, am Ende santt abnehmend

und niit cincr kleinen uberlretenden Haarspitze, iibrigens mit zar-

ten, feinen Baaren glatt und mauseartig bcsetzt, zvvischcn vvclchen

die Ilaut cin vvcnig durchschimmcrt, und an welchcr man Qucr-

ringc iuhlt.

Geschlechtstheile gel)ildet wic an dcn Mausen. Dic Ruthe bci-

aahe im Pelze verborgen, durch einen diinnen, cylindrischen, bei-

nahc 1'" langcn Knochcn untcrsliilzt; die Tcstikcl unweit dcr

Schwanzwurzel untcr dem Felle verborgcn.
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Pelz des ganzen Thieres mauseartig dicht und sanft, mit starker

Grundwolle, am Bauche kiirzer als auf den Obertheilen; die Haare

der Obertheile messen 5%- "' in der Lange, Beine und Schwanz sind

kiirzer und mehr seidenartig behaart. An dem ganzen Thiere befin-

det sich keine andere von Haaren entblosste Stelle als die Nasen-

kuppe; die Haut umgiebt das Thier weit und locker, indem sie

rundum Falten schlagt.

Farbung: Nasenkuppe hell karminroth; die Nagezahne an der

Vorderflache hell orangegelb; Sohlen und Klauen hell fleischroth,

die Farbe der letzteren mehr weisslich; Obertheile des Thieres

ohne Unterbrechung graubraun, etwas rothlichbraun und dunkel

graubraun gemischt, indem die Wurzeln der Haare dunkel aschgrau,

die Spitzen rdthlichbraun gefarbt sind; Bartborsten weisslich und

glanzend; auf der Schnauze und dem Oberkopfe sind die Haarspitzen

etwas mehr schwarzlichbraun gefarbt; Schwanz weisslich; Unter-

theile des Thieres iiberall fahl weisslichgrau oder schmutzigweisslich,

die Haarwurzeln aschgrau; Umgebung der Backentaschen kaum
merklich mehr rothlicbgelb.

Ausmessuiig-.

Ganze Lange des Thieres 8" 8"'

Lange des Schwanzes mit dem Endbiischel 2" 1%'U

Lange des aus dem Pelze frei hervortretenden Schwanzes 2"

Lange des kleinen Haarbiischels am Schwanzende .... 2'"

Dicke des Schwanzes vor dem Korperpelze 2 X

IJU

Lange der Bartborsten, ausgestreckt ll ///r

Entfernung von der Nasenkuppe zum Auge 9 1//"

Lange der AugendfFnung 1 % '"

Lange vom hinteren Augenwinkelzum vordern Ohrrande 5 J

/2
y//

Langendurchmesser des Ohres 3"'

Hohe des ausserenOhres, anseinemHintertheilegemessen 1 % s"
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Breite dea Kopfe zwischen den Ohreo 9V
Lange dee Kopfs 1" 8"'

Lange dea operen Schneidezahna 2%
Lange dee anteren Schneidezahns 5%

///
2

///

Lange dcr Vordersohle 1"

Lange dcs langstcnVordcrnagcls, in der Schnc gcincssen b\ ut

Lange der Binteraohle von der Fcrse bis zur langsten

Klauenspitze 1" %*"

Lan«e der langsten Hintcrklaue 2/7/

Breitc dcs Vorderiusses 4//x

Breite des Hinterfusses 4% //y

\natoniie: Der Kopf zicinlich klein, derSchadel etvvas schinal

iiikI abgcplattet, nur die dicke lockere weitc Haut mit den dicken

Backenlasehen macht ihn dick. Der Schadel ist iibrigens zicmlich

wic am Murmelthiere gcbildet, der Jochbogen ist vveit ausvvarts ge-

bogen, ganz, rundlich-diinn, in der Milte sanft abwarts gebogcn; die

\ugcnhohle ist hochst flach und ziemlich nach oben gerichtet, die

Oberflache des Schadels beinahe ganzlich horizontal und flach; unte-

rer Gelenkfliigel des Unterkiefers mit einer starken, scharfrandigen,

horizontaien Seitenausbrcitung, ohne Zweifel zur Befestigung der

Muskeln, welche die Backentaschcn tragen und bewegen; hinter

deni rundcn, mauscarligcn Auge Iicgt unmittclbar eine starke, vveiss-

liche, langliche Driise, vvelche S
1

/^^ lang ist.

Diesc Wiihlmaus ist zahlrcieh in den Prairies des oberen Mis-

jouri bis zu den Kocky-Mountains; ich kann abcr nicht sagcn, vvic

wcit sie siidlich und nordlich vcrbrcitet ist. Man soll vveit grossere

Exemplare Boden, als das heschriebene war. Sie lebt wic der Maul-

vvurf unter der Erdc, und grabt dasclbst wcitlauftige, vvinkcligc

Gange, wirli auch iiberall Erdhaufcn auf, die abcr noch raehr flach
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sind, als die unseres Maulvvuris. Ist das Wetter recht warm und

windstill, so kommen diese Thiere oft an die Oberflache. Sie wer-

fen in der Erde viele Junge, vvelche sie auf ihren unterirdischen Zii-

gen mit umher tragen sollen, indem sie sich an den Zitzen festsau-

gen; auf diese Art todtet man iiber der Erde diese Mause zuweilen mit

ihrer Nachkommenschaft. Diese Thiere haben viele Feiude; die

Fiichse, die Wolfe, die Klapper- und andere Schlangen vermindern

sie. Wir todteten einst eine Klapperschlange, der man ein halb ver-

dautes Thier dieser Art aus dem Magen zog. Diese Mause sind iibri-

gens beissige und herzhafte Thiere; wenn der Bar sie iiberrascht, so

fliehen sie nicht, sondern setzen sich aufrecht zur Wehr.

Die Anglo-Americaner kennen alle diese unterirdischen Wiihl-

mause unter dem Namen Goffer; bei den Mandans tragt diese Art

die Benennung „Machtohpka" (ach guttural); bei den Arikkaras

heisst sie Djipannas (j franz., as beinahe wie es); bei den Monni-

tarris dagegen Kippaprihdi (di leise und kurz).

Die Beschreibung des hier gegebenen Thieres stimmt ziemlich

mit derjenigen iiberein, welche F. Say von seinem Pseudostoma

bursarium gegeben hat; da aber die Schneidezahne des zuletzt ge-

nannten Thieres mit einer starken Langsfurche bezeichnet waren, so

darf ich beide Geschopfe wohl als verschieden annehmen.

Die Herren Eydoux und Gervais haben in dem zoologischen

Theile der Reisebeschreibung desSchiffes Favorite unter demNamen

Oryctomys Bottae ein Thier aus Californien beschrieben, welches

identisch mit dem von mir hier erwahnten zu sein scheint, und mit

demselben in den generischen Kennzeichen vollkommen iiberein-

stimmt. Ihre Beschreibung ist jedoch zu kurz und unvollstandig, um
iiber die Identitat beider Geschopfe entscheiden zu konnen.
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Gtenn»: TirOJiOJfMYS.

'2

Dcntes Primores &, exserh, sealpro cestriformi, payina antica

laevigati. Pro laniariis diastema. Molares -. ^, abrupti, obdu-

rti, tritores, subcylmdriei, eoronide plana, medio depressa^ supcrio-

i -11111 antieus didymus.

Rostrum subcompressum; oculi mcdiocrcs $ auriculac brevissi-

nuii', rotundatae; sacculi buccales externi profundi, deorsum pa-

tentes. Pedcs distincti, plantigradi, o-dactyli; ungues falculares,

manieuiorum maximi fossorii, podariorum breves; cauda mediocris,

pilosu.

Specie*: TiiOMOMYS UUFESCEIVS.

Supra rufescens, infra canus.

Oryclomys Bottac Eyd. ct Gerv.?

Hab. Amcrica septentrionalis

.
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Jceu R. Courtois que la Parque impitoyable vient de ravir *)

aux sciences et a 1'amitie, etait mon eleve, mon condisciple et mon

ami. II n'avait jamais rien publie sur la botanique qu'il ne 1'eut

prealablement soumis a ma critique. Cest ainsi que j'en agissais avec

lui lorsque je publiais des notices.

Quelle n'a pas ete ma surprise de voir qu'il a fait inserer a mon

insu dans lesActes des Curieux de la nature la concordance des noms

Linneens, avec ceux qui accompagnent les plantes qui sont decrites

par Rembert Dodoens, botaniste Belge du 16 e siecle, dans un

ouvrage in folio imprime chez Christophe Plantin a Anversi616

sous le titre suivant: Remberti Dodonaei Mechliniensis medici

Caesarei stirpium historiae Pemptades sex sive libri triginta.

J'avais beaucoup etudie dans ma jeunesse cet ouvrage, il avait

contribue a developper en moi le gout de la botanique, tant par son

aimable simplicite que par les bonnes figures en bois qui s'y trouvent

en abondance. A 1'aide du Pinax de C. Bauhin et d'autres ou-

vrages que j'avais sous la main, j'etais parvenu a mettre, autant qu'il

m'avait ete possible, en concordance la nomenclature de ce celebre

botaniste Belge, avec celle du grand Linne.

Aussi quand notre savant et estimable President Mr. Nees

d'Esenbeck m'eut fait parvenir, enl835, lememoire de feu Cour-

*) Morl a Liege le 14 avril 1838, age de 29 ans.
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tois, i»' m^empreasai de comparer ce travail avec le mien, qui datait

de plus de trentc ans, et je trouvais qu'il cn eiait difTerent en plusieurs

points. Je jugeai que 1'aimable scicnce exigeait absolument de nou-

velles recherches el je revis soigneusement mon oenvre et je la eon-

frontai avec <clle de Courtois.

Cesl le resultat dc cette etude que j'ose aujourdhui offrir au ju-

gemeni des boianisles. J'espere qu'on n'y verra que l'amour d'etre

utile a la botanique.
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Pag. 21. Ahrotanum foemina arborescens Dod. Artemisia arborescens? L.

Court. Linne n'en forme aucun doute.

22. Abrotanum odoratum humile Dod. Artemisia camphorata L. (ex

Sprengel.) Court. Linne l'a indique avant Sprengel.

25. Absynthium aegyptium Dod., omise par Courtois. Linne la rap-

porte a bon droit a son Achillea aegyptiaca.

27. Sementina Dod. Artemisia Contra Court. Ce n'est certainement

pas YArtemisia Pallasii Spreng., puisque ses feuilles sont simplement

pinnees $ c'est plutot YArt. Santonicum L. comme Linne" l'a (Stabli.

29. Alsine maior Dod. Cerastium aquaticum L. Court. D'apres la

synonymie de Linne" avec C.Bauhin ce devrait etre le Stellaria nemo-

rum L. mais il est difficile de rien etablir sur cette figure defectueuse.

30. Alsine marina Dod. Adenarium peploides Raf. Court. Cette fig-ure

n'a aucun rapport avec YAdenarium. Linne la rapporte a son Cera-

stium aquaticum avec lequel elle ne va pas trop bien.

34. Botrys Dod. Chenopodium Schraderianum R. et S. Court. Les

bractees superieures presque entieres de cette figure et non trilobe"es font

que je la rapporte, avec Linne", a. son Chenopodium Botrys.

37. Tanacetum minus Dod. Achillea tanacetifolia? Willd. Court.

D'apres Linne" c'est YAchillea nobilis. Cette figure cadre absolument

avec celle de Morison citee par Mr. Reichenbach (Fl. germ. excurs.)

pour YAchillea nobilis; tandis que la figure de Morison, cite"e par cet

auteur pour YAchillea tanacetifolia , ne lui va nullement.

40. Veronica assurgens Dod. Veronica hybrida? L. Court. II est im-

possible que ce soit le Veronica hybrida L. vu 1'inflorescence. Cest

bien plutot une variele" a feuilles entieres de la Veronica officinalis L.

comme Dodoens semble 1'insinuer.

42. Serratula Dod. Courtois l'a omis. Cest bien le Serratula tincto-

ria L.
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Pasf. I 'i • Cltamttf tlrt/s assitrgi ns Dod. 7V ticr/ittii Iticitlum Court. Linnr l";i

rapporte* .-i son Tfticrinm fiavu ;;;. Dodoens lui attribue des fleurs

ponrpreSj ce qui semblerail militer en Paveur dc 1'opinion dc Courtois,

si L'EscIuse ne donnail pas la meme figure queWilldenow cite au7V;/-

crium flariim L.

16. C/iamat pitya lcr/ia Dod. Cesl le Crcssa crclica L. Courtois n'en

dit rien.

'i7. Chamaepitya apuria alfcra Dod. Teucrium paeudo-chamaepitya?

L. Court. Le doute de Courlois mc semblc peu rcflcehi. La figure

qui est proche, dcnommee Chamaepithoa apuriae alteriua altera icon

Dod., qne Courtois neglige, me parait unc varielc «labrc de cette

cspecc.

51. Conyza maior Dod. Erigeron vinoaum L. Court. Vinosnm pour

viscosnm L. par crreur typographique.

.")G. Filij)citflitfit monlana Dod. Pcdiculttris tubcrosa L. ( P. fasciculaltt

cx Sprengel) Court. Willdenow cite avant Sprengcl eelte figure pour

le P. fasciculata.

58. Thalictrum magnum Dod. Thalictrum aquilcgiaefolium L. DeC.

Court. Celtc cspece n'a pas la racine rampanle comme Dodoens le

dil dc sa plantc. Linnc" la rapporle a son Th. flavum ce qui d'aprcs

>Ir. Roch (Syn. flor. Gcrm. ct Helv.) serait mon Th. heterophyllum

ou Morisoni dc 3Ir. Rcicbcnbacb, vidc Flor. gcrm. excurs.

64. Geranium montanum Dod. Gcr. Phaeum L. Court. Cesl bien le

Gcr. fuscum dc Willdcnow ; Dc L'EscIusc donne une bonnc figurc du

Gcr. Phacum L. (Hist.2. pag.99.)

71. Scorpioidcs Malltioli Dod. Lotus ornithopodoides L. Court. Cest

YOrnilhojms scorpididcs L.

7.'}. Hippuris maior sive Et/nist lnm maius Dod. Equisctum Umosum L.

Courl. Ccsl VEquisetiim f/uviatilc L. ou Tc/matcia Rolb.

77. Hypf ricnm aupinum Dod. f///>- cfodcs L. Gourt. La figure de

Dodoens r< picscnie absolument VHypcricum tomcntosum L. Cesi la

meme planche que ccllc dc Dc L'KscIusc, rapportle au tomcntosum



Remarques critiques. 391

Hist.2. p.181. Quant a YHyp. elodes, Courtois le lui rapporte proba-

blement parceque Dodoens, apres avoir donne 1'Espagne pour patrie a

sa plante, dit qu'elle se trouve dans plusieurs lieux mare^cageux de la

Hollande, cequi est vrai pour YHyp. elodes L.

Pag\ 87. Kali album Dod. Salsola Tragus? L. Court. Cette plante parait le

Chenojjodium maritimum L. qui croit aussi dans les localites indique^es

par Dodoens. Cest aussi l'opinion de Linne".

90. Stachys Dod. Sideritis perfoliata L. Court. Cette figure repre"-

sente le Sideritis syriaca L. Aussi Linne cite a la varie^te /3 de cette

espece la synonymie de C. Baubin qui s'y rapporte.

93. Herba iudaica Dod. Courtois ne la rapporte a aucune plante, cepen-

dant De L'Escluse donne une fig-ure tire^e de la meme planche sous

le nom de Sideritis VI pannonica qui se rapporte au Sideritis hir-

suta L., ainsi les fig-ures III, IV, V, du meme botaniste n'en paraissent

que de variettfs, de sorte que je considere cette figure comme Ie Sideri-

tis hirsuta L. (Acinos thymoides Moencb. Court. comment. 2.)

95. Mentha altera Dod. M. piperita Court. Willde^now rapporte cette

figure au M. nemorosa avec plus de raison que Courtois au M. pi-

perita L. Dodoens qui ne neg*lig-e pas souvent la saveur des plantes,

ne parle nullement de son gout poivre', d'ailleurs la fig*ure ne s'y rap-

porte point.

96. Menthastrum Dod. Mentha rotundifolia (Sprengel) Court. Courtois,

d'apres Sprengel, la rapporte au Mentha rotundifolia, quoiqu'elle n'ait

avec elle aucun rapport de configuration, si non l'infloreseence. Je me

rang*e de 1'opinion de Linne' qui la rapporte par la synonymie deC.Bau-

hin au Mentha sylvestris L. La description de Dodoens et son incane-

scence ne semble laisser aucun doutej je possede d'ailleurs un e^chan-

tillon du Mentha sylvestris a feuilles aussi profondement dente^es que

celles de la fig-ure.

105. Pimpinella sylvestris. Sanguisorba maior Dod. Courtois a omis

cette bonne fig'ure de la Sanguisorba officinalis L.

109. Serpentina Matthioli Dod. Plantago subulata? L. Court. Linne' e.t



.192 A. L. S. Lr.iri m .

Willdrnow ne Ibrmcnl aucun doule «ju** ce nc soil vruinicnt le Plari-

tago suhulata.

Pag« III. PUmtags angusHfolia albida I)o<l. Plantago albicans? L. Court.

L'Escluse et Dodoens ont empioye* le nnhne cuivre pour cette

<s|ii'cc. Je ne vois j»as <lc doute a former que ce ne soil le IV. albi-

cttits L.

L16. QuinquefoUwn tnaius Dod. Potcntifla hirta? L. Gouit. Cett<

figure se rapporte bien au Potcntillit rcplans L. Aussi Liiiue l'in-

diijue jiour eellc j)lanle.

L16. Quinquefolium altcrum vulgare Dod. Potcntilla recta? L. Court.

Celte figurc parait sans aucun doute se rajiporler au Pot. rccta L.

qui eroit cn abondance sur les inurs de Liegc elc.

122. Scabiosa minor Dod. Courtois ncglige cette figure, cependani d'apr£s

la jihrase de C. Bauhin citce par Linncc, elle se rapj)orte au Jasioin

montana L. avec laquelle je lui trouve assez de ressemblance. Coinnic

le botaniste belg-c l'indique dans les jircs humides, elle a souvcnl dans

cette Localite* le luxe de feuilles que la fig-urc indiquc.

124. Jacca nigra Dod. Centaurea nigra? L. Court. Je ne trouve j»as

qu'il y ait doute, a la vCrite'. Notre Cent. nigra a eonslainnicnl ici les

feuilles enticres et les involucres plus longuemcnt cilitfes.

125. ipht/llanthes primum Dod. Centaurea aspera Court. Ccttc plante

me parait absolumcnt \cCenlaurca salmantica L. La figure identique

<lc De L'Esclusc, la synonymie dc C.Bauhin, 1'autoritc <lc Linne* et la

Porme de son involucre semblent ne laisser aucun doulc.

125. Aphtfllanthcs quarlum Dod. Centaurea alba? L. Couri. D'apres

lcs mc!mes autorites que ci-dessus, ce ne peut tftre que le Ccntaurea

s/ifcndcns L. qui paraisscnt se conlbndre.

1 20. Sempervivum minus primum Dod. Sedum rupestre L. Dillcn. (Se-

fl/iin elegana Lej.) Court. Je rcg-arde cette mauvaisc figure pour le

Scdum rejlcxnm viride N. Mr. Koch conscrvc dans son St/no/isis

f/or. gcrmanicttc ct hclvdivac mon Scdum elcgans jiublic en 181 1
j

je suis aujuurdMiui convaincu quc ma jilantc esl identique avec l<
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Sedum virescens Haw. publie" apres le mien, et que le Sedum rupe-

stre L. est une espece bien different.

Pag. 131. Cotyledon altera Dod. Saxifraga cuneifolia? L. Court. D'apres

la synonymie de C. Bauhin ce doit £tre le Saxifraga Cotyledon

var. |S L. Cotyledon minor foliis subrotundis serratis Bauhin

Pinax 285. (Courtois en fait apres le Saxifraga umbrosa. Com-

mentar. 2.)

137. Caryophyllata montana Dod. Geum montanum? L. Courl. U n'y

a aucun doute.

142. Virga aurea Dod. Solidago? ex descriptione non ex icone Court.

Je considere absolument cette figure comme le vrai Solidago Virg-

aurea L. var.foHis integris, comme il se trouve ainsi le plus souvent

dans nos bruyeres tourbeuses, le Virga aurea margine crenato Dod.

Meme page est la variele a, feuilles crene"lees. Cette plante est poly-

morphe.

147. Primula veris maior Dod. Primula officinalis Jacq. Court. Do-

doens etCharles DeL'Escluse se sont servi du meme cuivre, c'est bien,

je crois, le Primula elatior Willd.

153. Urtica iners tertia sive Lamium luteo flore Dod. Galeobdolon lu-

teum Smitb. Court. Cest pour moi le Galeobdolon luteum var.

montanum Persoon.

153. Urtica iners quarta Dod. Galeopsis cannabina? Roth. Court.

Cette figure convient mieux a la variete" a fleurs blanches duGaleopsis

Tetrahit L. nomimfe par Mr.Reichenbacb dans son Flor. german. ex-

curs. Galeopsis acuminata Rchbch.

162. Viola dentaria prima Dod. Dentaria digitata DeC. Court. Den-

taria pentaphyUos L. selon Mr. Reichenbach qui cite la figure de De

L'Escluse, qui est identique a celle de Dodoens.

162. Viola dentaria altera Dod. Dentaria pinnata DeC. Court. Cest

le Dentaria heptaphyllos Clusii d'apres Mr. Reichenbach Flor. germ.

excurs. , altendu que la figure de De L'Escluse qu'il cite est bien le

meme dessin que celui de Dodoens.

voi. xix. p. i. 50
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Pttg. 172. ll( cn (ilhnin sirc PoU monii/ni Dod. Polcmonium cocrulcum flor<

alho. liclicn albnni llaiihini cst Ccntaurca Bchen secund. Linn

s]>< c. Couri. Je ne j)uis rapporter eette ligure qu'au Cucuhalus Be-

hcn L.,la racinc cl 1'inllorcsccncc rappellent cctlc Dianthcc,si non que

quelques icuillcs iniericures sont pinnee, sans doulc par ainuscnnnt du

tlcssinateur.

191. Cistus ct/m Hypocistide Dod. Cistus monspelicnsis L. cuin Cytino

Hypocislidc L. Courl. Cesl bicn le Cistus albidus L. Lc Ct/li-

/it/s Ht/pocislis croit sur ccs deux Cistcs, aussi Dc L'Esclusc a donne

dans sou Hisloire premierc, pa»'C C8, la iiie^ne planche que Dodoens

pour \cCislus albidus L., tandis qu'a la pag'.79 il donne le vrai Cistus

monspeliensis L. accompag*ne aussi du parasite Cytinus.

192. Cistus lcdon Dod. Cistus ladanifcrus? L. Court. De L'Escluse

ct Dodoens ont use de la raime planche et c'est bien sans doute le

Cistus ladaniferus L.

103. Flos solis Dod. Helianthemum vul/rare Persoon. Court. Cette

fig-ure oflre toule similitude avec celle de De L'Escluse, que cet auteur

donne sous le nom de Chamaecistus quintus et ne peut eMrc rapporle

qu'au Cistus pilosus L. Helianthemum pilosum DeC.

202. Lilium sylvestre alterum Dod. Lilium chalcedonicum? L. Cest

bicn le Lilium chalcedonicum var. 2a L.

200. Asphodclus bulbosus Galcni Dod. Ornithogalum stachyoides? L.

Court. Est Ornithogalum narbonense L. Vide Reichenbaehii Flo-

ram Germanicam excursoriam.

217. Hyacinthus racemosus Dod. Hyacinthus botryoides L. Courl.

Cest vraimenl le Hyac. raccmosus L. (Muscari racemosum ). De

L'Esclusc donne absolument unc (ig-ure idenlique pour cette Liliactfe,

tandis qu'il figure a eote le vrai Hyac. botryoidcs L.

218. Hyacinthus autumnalis maior Dod. Hyacinlhus scrotinus L. Court.

Ccsl le Scilla autumnalis L. var. $ Dc L'Esclusc donne la me^me

fig-ure sous le mlmc nom.
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Pag. 219. Hyacinthus autumnalis minor Dod. Hyacinthus serotinus L.Court.

Cest le vraie Scilla autumnalis L., que De L'Escluse publie sous le

merae nom et avec le meme cuivre que Dodoens.

221 . Ornithogalum maius Dod. Ornithogalum latifolium? L. Court.

Cest YOrnithogalum arabicum. De L'Escluse Hist. 1. p.186. l'ap-

pelle comme Linne' et donne une figure identique a celle de Dodoens.

222. Ornithogalum narbonense Dod. Ornilhogalum narbonenseh. Court.

Est Orn. pyrenaicum L. Rchbch. Flor. germ. excurs. n. 746. De

L'Escluse donne exactement la meme figure sous le nom (YOrnithoga-

lum maius byzantinum.

221 . Narcissus sylvestris alia icon Dod. Court. Courtois a omis cette

figure qui parait le Narcissus bicolor L.

228. Narcissus autumnalis maior Dod. Sternbergia colchiciflora W.
et K. Court. Cest le Sternbergia lutea Ker. que De L'Escluse

figure sous le meme nom que Dodoens, landis qu'a cote" il represente

le Sternbergia colchiciflora W. et K.

228. Narcissus autumnalis parvus Dod. Narcissus serotinus? L.Court.

Je ne crois pas qu'il y ait doute j De L'Ecluse donne avec le me^me

cuivre son Narcissus serotinus.

233. Meleagridis altera icon cum fructu Dod. Courtois n'en dit rien.

Cest le Fritillaria nervosa Willd. ou serotina Persoon.

234. Cynosorchis prior Dod. Orchis militaris? L. Court. D'apres C.

Bauhin et Linne", cette figure doit etre rapport^e a VOrchis pyrami-

dalis var. §.

235. Cynosorchis tertius Dod. Orchis coriophora L. Court. D'apres

C. Bauhin et Linn6 cette planche doit encore etre rapporte^e a YOrchis

pyramidalis L. var. y.

235. Cynosorchis quintus Dod. Orchis viridis? (Gymnadenia) Court.

Les bulbes entieres de la figure, rien n'indique la configuration du Sa-

tyrium viride L. Linne' rapporte avec doute a cette figure YOrchis

papilionem expansum herbacei coloris referens Bauh. Pinax 83?

comme synonyme de son Orchis papilionacea.
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Plp?. 240. Safi/riinn basi/iciiiii mas Dod. Orchis conopsca L.? Court. L'in-

Bpeetion des bracteea oe laisse anean doutc dc 1'erreur dc Courtois.

Linnr rapporte cctlc figure a son Orcfiis lalifoliu et c'est, je crois

bieo, YOrcliis maialis Rehbch. qoi en est distrait.

240. Iris mii/or sirc lcnuifolia Dod. Iris sibiricu L.? Court. Jc nc

Irouve pas qu'on puissc cn douler.

249. Iris tubcrosu Dod. Iris pcrsica L. Court. Le feuillage prouve

1'erreur de Courtois et c'cst hien 1'Jris tubcrosa L.

2G7. EHichryson Dod. Athanasia annua L.? Court. Celte figure ne peut

reprcscnlcr ccttc especc, attendu quc DcL'Esclusc qui a rcproduit iden-

tiqucincnt la fiyure dc Dodocns sous le meme nom dit : folia candi-

cantia, ce qui n'est pas dans YAlhanasia annuah., de sorte que je la

rapporle, commc Linnc, miTanacclum annuum L. ou Bafsamita an-

nua DeC. llchbch. Flor. gcrm. cxcurs. n. 1410.

273. Lavandula Dod. Luvandula Spica L. Court. Cest aujourd'hui le

Lavandidu Uttifolia Ehrh.

273. Lavundula altcra Dod. Luvundulu Spicu a ungustifoliu Courl.

Ccst lc Lcivundulu Spica des hotanistes moderncs.

27G. Thymum cephuioton Dod. Thymus cephulotes L. Court. De L'Es-

clusc, sous lc nom de Thymum legitimum, donne la meme figure que

Dodoens quc Linne elWilldenow citcnt pour leur Satureia capilatu,

ce qui mc parait vrai.

27G. Thijmum durius Dod. Thi/mus vulguris L. Court. Cest le Thymus

vulguris vur. lutifolius L.

28G. Trugorigunum Dod. Suturcia montunu L. Court. II est hien pcr-

mis d'en douter. Voyez au restc la honne figure de cetle plante dans

Cumcrur. Epilome Matthioli, sous lc nom de Saxifraga secunda.

287. Hyssopus ulrinc/ue florifcru Dod. Hyssopus? Courl. D'apres

C. Baohio cYsl unc variete dc YHyssopus officinulis L. qui rcvient a

son ftal primitif.

288. Hyssopus cx codice Caesarco Dod. Origunum Muioranu?? Court.

On cn pcut douter.
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Pag. 288. Thymbra Dod. Thymbra spicata L. Court. D'apres la synonymie

de C. Bauhin cette figure serait le Satureia montana L., mais elle

repre^sente mieux, d'apres mon avis, la plante indique^e par Courtois.

302. Coriandri altera icon Dod. Courtois l'abandonne. Cesl bien le

Coriandrum testiculatum L.

309. Panaces peregrinum Dod. Laserpitium Chironium (ex Sprengel)

Court. Linne" l'a etabli avant Sprengel.

310. Siler alterum pratense Dod. Silocus pratensis Besser. Court.

Lisez Silaus.

313. Seseli peloponense ut putatur Dod. Laserpitium hirsutum Lam.

Court. Linne' et Willde"now rapportent cette figure au Thapsia vil-

losa. Dodoens et De L'Escluse ont employe" le meme dessin, le der-

nier sous le nom de Thapsia CIus. Hist.2. pag\ 192. Mr. Reichen-

bach donne cette figure pour le Thapsia villosa dans son Flora ger-

manica excursoria.

329. Dracuntium minus Dod. Arum italicum Miller. Court. Dodoens

a employe le m&me cuivre a la page 328 pour son Arum Dod. qui est

le vrai Arum maculatum L. Ces deux fig-ures e^tant identiques doi-

vent etre rapporte^es a. cette derniere plante. Linne' n'a pas e"te" le

dupe de cette supercherie de Plantin.

334. Centaureum magnum alterum Dod. E genere Centaurea aut Ser-

ratula forte, sed species mihi ignota. Court. Cest le Centaurea

tagana Willdenow.

368. Tithymalus characias tertius Dod. Courtois l'abandonne peut^tre

a bon droit. Linne", s'il faut s'en rapporter a. la synonymie de C.Bau-

hin qu'il cite, donnerait cette figure pour son Euphorbia dendroides.

On trouve dans YEpitome de Camerarius une figure de cette plante

indique"e par Linne', qui ne ressemble pas mal a celle de Dodoens,

mais qui parait en diffeYer par les folioles de l'involucre.

368. Tithymalus characias quartus Dod. Courtois n'en dit rien. C.Bau-

hin cite cette figure au Tithymalus characias rubens germanicus.

Seroit-ce YEuphorbia amygdaloides , commun dans tous nos bois
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i.iiltis el donl l;i tige el Bouven( le feuillage sont d'un beau rouge

pendaal rhiver. Gette figure lui eonvient assec bien.

Pag. '.\7'2. Tithi/malus dendroides cx codicc Cocsarco Dod. Euphorbia den-

droidcs Court. Gette figure ctant ineomplette et pcu inte"ressante par

la. ctc rapportcc au Cfulia alatcrnoidcs L. par dautrcs botanistes.

Ie ne pretenda pas resoudre cc dillcrent.

'A7'2. Tithymafus platyphyllos Dod. Euphorbia plalyphyllos L. Court.

De L'Esclusc qui donnc la mtfme fig-ure sous Ic memc nora, cl Linnc

»'ii fait, il inc semblc, a bon droit son Euphorbia hibcrna.

376. Pcplion sivc Peplis Dod. Euphorbia PcpIisL. Courl. Sous le nom

tfAnthyffis valcntina, De L'Escluse a donne" une fig-ure identique que

Linne* rapporte avec raison au Franhenia putverulenta L.

389. Ilha scu Rhci ul existimatur icon Dod. Descriptio adRhei speciem

pcrtinct , minime vcrojigura, quac ad Silphium vcl ad Buphthal-

mum accedit. Court. Cclte figure rcprtfsente le Centaurca rhapun-

tica L. commc Linne l'a indiquc deja. De L'Esclusc donnc la

mdme figure. L'involucre est de la scction du g-enre Ccntaurea de

cette especc ct les lloscules sont plutot d'une Cynarocephale que d'une

Itadiee.

396. Cumpanu coerulea Dod. Ipomoea triloba? L. Court. D'apres

C.Bauhin et Linne, c'est le Convolvulus Nil L. ; effeclivcment les pe-

doncules sont uniflores et plus courts que le petiole, tandisque Vlpo-

moea triloba a lcs pcdonculcs triflorcs.

.i'.>7. \asturtium indicum Dod. Tropaeofum maius L. Court. Cettc

figure reprcscnte le Tropaeolum minus L., comme Linnce le rapporle

dans son specics plantarum.

7iOH. Pcriploca prior Dod. Cynanchum acutum L.? Court. Dc L'Es-

eluse donne cctlc ineme figure sous le nom iVApocynum tcrtium lati-

fofium Hist. pag. 125. Je ne vois pas qu'on puissc douter, contre

1'opinion de Linnc, que cc nc soit lc Cynanchum acutum L.

413. Hedeta hclix Dod. Courlois ncglig-c cctte figurc a la v<5ritc' peu

signifiaate. Ccst la variCld y de VHedera Helix L.
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Pag. 427. Ranunculus sylvestris secundus Dod. Ranunculus polyanthemos

L. Court. Mr. De Candolle n'indique cette figure qu'avec doute.

435. Anemone quarta bis Dod. Courtois neglige cette figure qui est

YAnemone coronaria L. var.

487. Aconitum pardalianch.es alterum Dod. Doronicum macrophyllum

Bernh.? Court. Cest le Doronicum scorpioides W. Rchbch. Flor.

german. excurs. n. 1494.

443. Anthora Dod. Courtois l'a omis. Cest YAconitum Anthora L.

472. Muscus terrestris minor Dod. Lycopodium helveticum L. Court.
errore 471 Ct. T , ,

Je n y trouve aucun doute.

473. Muscus terrestris minor alter Dod. Hypnum? Court. Cest le

' Muscus terrestris lusitanicus Clus. Hist. 2. page 249. Dodoens

assure que cette Lycopodiace"e croit enBelgique (c'est ce que j'ignore).

Cependant De L'Escluse lui donne pour patrie Ie Portugal. Quoiqu'il

en soit, Linn6, Willde"now etc. rapportent cette plante au Lycopodium

denticulatum que Haller considere comme une variete' du helveticum.

Vide Lin. Mantiss.

478. Muscus marinus virens tenuifolius Dod. Zostera? Court. D'apres

la synonymie de C. Bauhin, Linne" la rapporte au Fucus foenicula-

ceus L.

507. Panicum indicum Dod. Setaria italica var. Court. De L'Escluse

donne la meme figure sous le nom de Panicum americanum Hist. 2.

page 215. Cest le Penicillaria spicata Willd. Enum. Holcus

spicatus L.

507. Panici indici spica. Dod. Setaria italica P. B. Non indiquee par

Courtois.

543. Arachus latifolius Dod. Orobus latifolius? L. Court. Est Vicia

oroboides Wulf. Orobus Clusii Spreng-. De L'Escluse se sert du

meme cuivre pour son Orobus pannonicus quartus Hist. 2. p.231.

551. Astragaldides Don. Galega orientalis L. Court. De L'Escluse

donne la meme figure sous le nom (YOrobus pannonicus secundus

que Linne* et Willd^now ont pris, je crois, a bon droit pour VOrobus
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mger. Le Qalega orientaMs cst une plaote plus robustc a racine

haiaiiic (vide Conrtois Comment. 2).

Pag. 55.'!. /inhlatum Dod. Monotropa hypopithus L. Court. Ccsi plutot le

Lalhraea aquamaria L.

556. Crista gaUi l)od. Iihinatilhus Crista-galli L. Court. Cettc figurc

sc rapporte au Rhinanihtn angustifoliue Gmclin.

556. lislu/aria Dod. Pcdicularis palnstris? L. Court. Cctle figurc mc

parail a bOD droit nc devoir (Hrc rapporlcc qu'a lc Pedicularis silva-

tica L., ainsi que l'a fait Linnc.

r>r»S. Gramcn Dod. Phalaris arundinacca L. Court. Mauvaise figurc

qui me parail appartcnir au Triticum repens L.

559. Gramen pratcnse tertium Dod. Festuca arundinacea Schrcber.

Courl. Je rcgarde cette figurc, a l'instar de Linnc, comme YAira

cacspilosa L.

559. Gramcn pratcnsc quartum Dod. Poa pratensis L. Courl. Linne'

prcnd celtc fig-ure pour son Milium ejjusum. Cc proccs cst difficile

a juger.

559. Gramcn pratensc quinlum Dod. Poa rigida L.?Court. Courtois

peul e.xprimer le doute, car je n'y vois aucune ressemblance.

.~)5 (
.l. Gramen pratense scxtum Dod. Poa pilosa L. Court. Linne

donne celte figurc pour le Briza Eragrostis L.

570. Pseudo-cijtisus allcr Dod. Cijtisus capilatus? L. an supinus? Court.

Mr. Heichcubach cile lafigurc dc Dc L'Escluse sous lc nom de Cyti-

sus quintita Hist. 1. pag.!)5 pour le Cytisus austriacus L., dc sortc

quc la figurc de Dodoens qui cst absolumcnt la mcmc, doit y eHre 6ga-

lcmcnt raj)portee.

5H2. Potamogeton allcra Dod. Potamogcton aculifolius? L. Court.

Linnr, Willde"now etc. rapportenl ccltc figurc au Potamogcton lucens.

Bffeetivemenl la forme de l'e"pi 1'indiquc assez, lc feuillagc clant tres

variablc dans cclle dcrnicrc planlc.

584 • Millefolium aquatile Dod. Oenanthe Phcllandrium? Lam. Court.

Malgrc lea inclamorphoses quc subisscnt lcs planlcs aqualiqucs, il cst
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difficile de rapporter la figure de Dodoens a aucune plante connue.

Voyez pag-e 591 la figure de YOenanthe Phellandrium Lam. donne^e

par Dodoens.

Pag. 592. Nasturtium aquaticum Dod. Nasturtium officinale DeC. Court.

Cest plutot le Nasturtium siifolium Rchbch. Fl. germ. excurs.

615. Atriplex sylvestris humilUma Dod. Atriplex angustifolia Smith?

Court. Willdenow n'eleve aucun doute, d'apres la synonymie de C.

Bauhin, que ce ne soit la plante de Smith. Linne' la rapportait a son

Atriplex palata.

617. Blitum maius Dod. Amarantus Blitum L. Court. non Rchbch.

Je doute que ce soit reellement YAmarantus Blitum L. Linne' rap-

portait avec doute le Blitum album maius C. Bauhin a cette figure

pour 1'appliquer a. son Amarantus oleraceus. Je pense que Mr. Rei-

chenbach a figure' et pris YAmarantus polygonoides L. pour type

de son Amarantus Blitum. Je regarde YAmarantus adscendens

Lois. comme une varie'te' de YAmarantus Blitum d'une puissante ve'g'e'-

tation. Mr.Merat dans la 3 e edition de la Flore des environs de Paris

donne YAmarantus adscendens comme variete' de YArnarantus Bli-

tum, et qui peut mieux en juger que Mr. Merat l'intime ami de Mr.

Loiseleur et qui est en fre^quente relation avec lui?

618. Amaranthus purpureus saturo cocci colore Dod. Amarantus hy~

pochondriacus Court. Cest la vraie fig-ure du Celosia cristata L.

repete^e trait pour trait pag^e 185, a laquelle Linne a donne le nom de

Celosia margaritacea.

618. Amaranthus maior Dod. (Jlor'ibus obsoleti coloris) (Dod. 185).

Cest encore la meme figure trait pour trait que celle qui se trouve pag-e

185 et qui parait absolument YAmarantus caudatus L.

631. Echii altera species Dod. Echium altissimum? Murray. Court.

Cest la var. /3 de YEchium italicum, d'apres la synonymie de C. Bau-

hin, qui serait bien Yaltissimum de Jacquin?

632. Maru herba Dod. Cerinthe maior L. Court. Mr. Reichenbach cite

Voi.xix. p. i. 51
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I.i fignrc de De LlSseluse absolumenl identique pour son Cerinthe

ttrigosa /7. germ edbcttrs. //. 2329.

Pag. 635. dchorium aylveatri picria Dod. Oreph? ctgrestis W. etK. Gourt.

Je vois I) le Cichorium Intybua a lViat sauva»-e, tandis que lc Cicho-

rii/m falioris folii est l;i plantc cn culture.

633. D( ns leonia tertia apeciea Dod. Crepia? tectorum L. (ex Sprengel)

Court. Celtc figure represente mieux le Crcjtis agrestis W. et K.

(jue toute autrc Chichoracee; mais les involucres nVfircntpas lescarac-

tcres esscnlicls dii genrc Crepis.

038. Hieracium primum Dod. Hieracium umbeUatum L. Court. Cest

unc bonne fig-urc du Hieracium syfveslrc Tsch.

030. Hicraci/nn alterum Dod. Sonchus arvcnsis L. Court. II est permis

d'en doutcr. An Picris hieracididea?

039. Hicracium quartum et quintum Dod. Crejtis virens L.? Court.

On nc pcul cerlaincmenl considerer ccs dcux figures que pour lc Leon-

todon autumnatis L. Rchbch. Fl. gcrm. excurs.

043. Sonchus tcrrestris asperior Dod. Picris echioides? L. an Picris

hicracio/dcs L.? Court. Je rcgardc celte fig-ure plutot pour une va-

rictc du Sonchus asj)cr.

05G. Alcca vulgaris Dod. Malva moschata L. ? Court. Linnc par la

synonymie de C. Bauhin rapporle celle fig-ure a son Malva Afcea.

005. Cofocynthis Dod. Cucumis Cofocijnthis L.? Court. On retrouve

celtc figure exactcmcnl la rn^me pag-e 382 ct Courlois nc formc la au-

cun doute quc cc ne soit le Cucumis Colocijnthis.

GG8. Pcjyo sijtvcstris Dod. Cucumis? Court. Je rcgarde celle figoire

commc IVlal sauvag-e du Cuci/rbifa Pepo L. que le Botanisle Belgc

a vouln donncr comme souche dc scs nomhrcuses varietcs.

685. Moly angustifolium Dod. Courtois n'attache cette figure a aucun

miin Liiincen. Dc L'Esclusc a donnc nne figMirc jiarfailcmcnt idenliquc

a ccllc dc Dodocns ct Linne lcs rajiporlc a. son Alfium subhirsutum.
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Moly dioscoridis Clus. Hist. 1. p.192. Vide Rchbch. Flor. germ.

excurs. n. 774.

Pag\ 691. Pancratium Dod. Pancratium maritimum L. Court. D'apres

Linne et C.Bauhin cette figuire doit etre rapportee au Scilla maritima

(Scilla vulgaris radice rubra) , tandis que la figuire 690 donne^e

par Courtois pour le Scilla maritima est la variete
fi Scilla ra-

dice alba C.Bauhin. Schultes Syst. veget. tom.7, parsl, pag.556

pense ainsi.

692. Bulbi eriophori Viennae nati efjigies Dod. Scilla aut Albuca Court.

Cest le Scilla kyacinthoides L. De L'Escluse donne la meme figure

Hist. 1. pag1

. 172, sous le nom de Bulbus eriophorus. Vide Schultes

Syst. veget. tom.l, ptarsl, pag.557.

703. Asparagus silvestris sive Corruda prior Dod. Asparagus horri-

dus? L. D'apres la synonymie etablie par Linne ce devrait etre son

Asparagus acutifolius, mais il est difficile de prononcer sur lesAspa-

ragus aphyllus, acutifolius et horridus d'apres les diagnoses et les

descriptions.

704. Asparagus silvestris alter Dod. Asparagus aphyllus L.? Court.

Corduba altera; sous ce dernier nom De L'Escluse donne la meme

fig*ure que Dodoens que Linne' donne pour son Asparagus aphyllus.

704. Asparagus silvestris tertius Dod. Asparagus acutifolius L.? Court.

Sous le nom de Corduba tertia De L'Escluse use du meme cuivre.

Cest VAsparagus albus L. Vide Schultes#ys£. veget. tom. 7, pars 1,

p. 332 et Linne Syst. vegetab.

712. Barbarea Dod. Barbarea vulgaris R. B. Court. Cette figure re-

pr^sente mieux, il me semble, le Barbarea stricta And., qui est fre'-

quente dans nos montag-n.es.

713. Thlaspi minimum Dod. Lepidium ruderale L. Court. La figure

manque de feuilles basilaires et ne represente pas les silicules e^chan-

cr£es, ce qui etablit un grand doute.

719. Acanthus sativus Dod. Acanthus mollis? Court. Je ne trouve pas
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de ijuoi donter. Mr. Reichenbach donne cette figure ponr son Acan-

Ihns imiHis.

Pag. 719. AcatUhuB silvestria Dod. Acanthus spinoaiasimus II. j>aris. Acan-

iluis sjii/Kis/is Spreng. Court. Gette lig^urc ne repre*sente j>as VAcan-

l/ii/s apinoaiasimua Desl". Les leuilles ne sont j>as biftinnatifides.

Mr. Reichenbach cite la figure de Dodoens pour son Acanthua

spinosi/s.

72 4. Cunora Dod. Gourtois la omis. Cesi le Cynara Scolumua var. y.

3Ir. Reichenbach cite la figurc de De L'Esclusc qui cst la inenie pour

la vari('l(' (i de son Cynara Scotymus.

727 . CarUna aive leucantha Dod. Carlina? Couri. Cest le CarUna

acaulis caulescens. De L'Ecluse donne la meine figure que Dodoens

sous le noni de Carttna elatior, Chamaclcon alb. vulg. Hist.2 p. 155.

Willdenow (Sp. plantar. p. 1693J dit: ,,varietas caulifera pedalia

et altior est Carlina prior Dod. jnirg1

. 439. Variat caule fere nullo,

. unciati ct pedali." Mr. Reichenhach (Fl. germ. excurs. n. 1959J

cite au Carlina acauUs la figure de De L'Esclusc indiqu^e ci-dessus.

72H. Carlina silvestris minor Dod. Carlina Court. Sous le noin de

Carlina si/lvcslris minor hispanica De L'Esclusc a donne une figure

identique que Linne et Willdenow rajiportenl au Carlinu race-

mosa L. Mr. Ileichcnbach cite aussi la nnmie figure jiour la meme

jilantc.

734. Spina solslitialis allera Dod. Centaurca Court. (Cenlaurea or-

natoWilld.? Coinm.2. Court.) De L'Eseluse donne la meme figure

quc Dodoens sous le nom dc Jacca luteo f/orc. Ccst le Centaurat

collina L., Willd. el llchheh. Fl. germ. cxcurs. n. 1337.

73H. Ijco carduua fcrox Dod. Ciraium apinoaiaaimum All. Court. CYst

le Cirsi/ini italicum DeC. Cclte fig-ure est prisc ponr cette plante

par Mr. Reichenbach F/. germ. excura. n. 1911.

73i>. Carduua aylve8tria dlter Dod. Ciraium hclcnioidcs? Gourt. Cesl

unc fres honnc fijnire du Carlinu vulguris L. Dc L'Eseluse doiinc
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la meme figure sous le nom tle Carduus sylvestris que Linne et Will-

denow donnent pour le Carlina vulgaris.

Pag. 759. Genistae spinosae altera icon Dod. Genista lusitanica L.? Court.

De L'EscIuse sous le nom de Scorpius secundus Hist.l. p.107 donne

la pareille figxire que Linne" et WilIde"now rapportent sans doute au

Genista lusitanica L.

763. Genistae tinctoriae alteru icon Dod. Genista linifolia L. Court.

Le Genista tinctoria hispanica CIus. qui a la meme figure, est rap-

porte"e par Linne et Willde"now au Genista florida L. d'apres hi

synonymie de C. Bauhin.

763. Genista humilis Dod. Genista sagittalis L. Court. Linne etWill-

de"now, d'apres la synonymie de C. Bauhin, donnent cette figure pour

le Genista tridentata L. De L'Escluse qui a fourni la meme fig-ure

que Dodoens, place a cote" la figure de la vraie Genista sagittalis L.

et on voit au pre"mier apercu la diffeYence entre ces deux especes

congeneres.

767. Erica altera Dod. Erica Tetralix L. Court. Cette figure repre-

sente assez bien YErica Tetralix L. Cependant Linne" et Willdenow,

d'apres la synonymie de C.Bauhin, la rapportent a YErica multijiora

;

mais la forme des corolles s'y oppose.

808. Cerasus Dod. Cerasus avium Moench. Court. Prunus Cerasus

var. caproniana L. Cerasus vulgaris Miller. Les fleurs et 1'inflo-

rescence ne m'offrent pas les caracteres du Cerasus avium Moench.

816. Nux avellana sive Corylus Dod. Corylus avellana L.Court. Cette

figwe, par ses fruits et ses feuilles, convient mieux au Corylus tubulosa

Willd. De L'Escluse donne la meme figure sous le nom de Corylus

Hist. 1. page 11.

821. Oleae sylvestris ramulus Dod. Ornis par Courtois. Cest YOlea

Oleaster Lk.

823. Quercus humilis Dod. Quercus Aesculus L. Court. Quercus

humilis Lam. DeC. Flor. franc. tom. 3. Robur septimum Clus.
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llisi. I page L9. Cette figure «-si identique a celle de Dodoens indi-

oue*e par Wil l<l<
:now au Quercua pumila. Les feuilles de ces 2 figu«

res ne peuvenl convenir d'ailleura au Qiurcus Aesculus L.

Pag, 843. Salix Dod. Safix alba? L. Court. Linne* n'en doule pas.

BRESLAU,
BIDBUCKT DEI ORASS, llAItTII DIW COMP,



Druckfehler und Verbesserungen zu Vol. XIX. P. I.

s. 62. Z. 13. V.

z. 17. V. 0.

s. 68. z. 3. V. u.

s. 69. z. 17. V. 0.

s. 71. z. 14. V. 0.

s. 72. z. 5. V. 0.

s. 74. z. 18. V. 0.

z. 19. V. 0.

fiir Kelchtheile 1. Bliithentheile

fiir Lange 1. Breite

fiir nur 1 noch

fiir Form 1. Familie

fiir auch 1. und

fiir nouveaux 1. nouvelles

fiir Grenze 1. Ganzheit

fiir 114 1. 112




















