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I. Geschichte der Zoologie.

(Eeferenten : Dr. Paul May er und Dr. W. Giesb recht in Neapel.)

a) Alterthum.

^Barihelemy St. Hilaire, J. , Histoire des Animaux d'Aristote, traduite en francais et ac-

compagnee de notes perpetuelles. 3 Vols. Paris.

b) Mittelalter und Neuere Zeit.

Crle, L., Les voyages de Pierre Belon et l'Egypte au 16e siecle. in : Revue Sc. Paris Tome
31 p 197—203. [Bespricht die »Singularitez« von Belon und gibt einige Abbildungen

daraus wieder.]

Habershon, . . ., Harvey et la methode experimentale. in : Revue Sc. Paris Tome 32 p 102

—109.

Übersetzung eines großen Theiles der im medicinischen CoUeg zu London auf

Harvey gehaltenen Lobrede.

*Phipson, Emma, The Animal Lore of Shakespeare's Time, including Quadrupeds, Birds,

Reptiles, Fish and Insects. London 492 pgg.

Romiti, Guigl., Ilmerito anatomico di Girolamo Fabrizi d'Acquapendente. Le valvole venöse

e lo studio comparativo degli annessi fetali. in: Lo Sperimentale. 8 pgg. auch in:

Arch. Ital. Biol. Tome 3 p 380—389.

Verf. weist nach , daß Fabricius ab Acquapendente die Decidua beschrieb und
abbildete, daß er zuerst eine Classification der Wirbelthiere auf die äußere Form
der Placenta gründete , dagegen nicht die Venenklappen entdeckte , die vielmehr

zuerst von C. Estiennes und J. B. Carmani aufgefunden wurden.

*Saint-Lager , . . ., Des origines des Sciences naturelles, in: Mem. Acad. Sc. Lyon Tome
26 134 pgg.

Toüin, H., Die Italiener und die Entdeckung des Blutkreislaufs, in: Arch. Path. Anat.

93. Bd. p 64—99.

, Die Franzosen und die Entdeckung des Blutkreislaufs, ibid. 94. Bd. p 86— 13.5.

, Harvey und seine Vorgänger, in: Biol. Centralbl. 3 Bd. p 461—496, 513—536.
Harvey ist nicht der Entdecker des kleinen Kreislaufes, den Servet 1546, noch

des großen, den Cesalpin 1569 fand, noch der Venenklappen , die von Sylvius,

Sarpi und Acquapendente nachgewiesen wurden; ebensowenig hat H. die durch-

schlagenden Beweise für den Kreislauf gegeben, vielmehr Servet, Colombo u. A.
Gesehen wurde der Kreislauf erst von Malpighi nach H.'s Tode. Doch war es H.,

der die Hypothesen über den Kreislauf zum Dogma für alle Zukunft gestaltete.

*Wood, J. G. , Bible Animals ; being a Description of Every Living Creature mentioned in

the Scriptures from the Ape to the Coral. New Edition London 680 pgg.

c) Gegenwart,

. . . , . .
. , Notice sur les travaux personnels des professeurs des facultes des sciences

durant l'annee 1881, avec rappel des annees anterieures. Tome 1 Paris 196 pgg.
Zool. Jahresl)ericht. 1883. I. 1
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*KaliSCher, F., Göthe als Naturforscher und Herr Du Bois-Reymond als sein Kritiker. Eine
Antikritik. Berlin SO pgg.

Keller, Rob., Oswald Heer's Stellung zur Entwicklungstheorie, in: Kosmos 13. Bd. p 610

—624.

Lankester, E. Ray, On the provision which exists in England for the advancement of Bio-

logy. Opening x\ddres3. in: Nature Vol. 28 p 516—524. auch in : Revue Sc. Paris

Tome 32 p 481—489.

Den niedrigen Stand der biologischen Wissenschaft in England im Vergleiche zu

dem in Deutschland und Frankreich führt Verf. auf die mangelhafte materielle

Förderung des Studiums derselben zurück.

Marion, A. F., Sur les progres recents des Sciences Naturelles. Disc. pron. a l'Acad. d'Ais.

in: Rev. Sc. Paris Tome 31 p 129—136.

Bericht über die Fortschritte der Paläontologie, Phylogenie, Zoogeographie in

diesem Jahrhundert.

^Müller, Joh., Die wissenschaftlichen Vereine und Gesellschaften Deutschlands im 19. Jahr-

hundert. Bibliographie ihrer Veröffentlichungen seit ihrer Begründung bis auf die

Gegenwart. 1. Liefg. Berlin 80 pgg.

Quafrefages, A. de, Note sur l'etat des Sciences naturelles et de TAnthropologie au Bresil.

in: Compt. Rend. Tome 96 p 308—313,

Bespricht hauptsächlich die ersten 4 Bände der Publicationen des Museums
in Rio.

Beneden, Ed. van, La biologie et l'histoire naturelle, in: Bull. Acad. Beige (3) Tome 6

p 896—932.

Verf. weist den Einfluß der Biologie (Morphologie und Physiologie, im Gegen-

satze zu der lediglich beschreibenden »histoire naturelle«) auf Medicin, Philosophie

etc. nach und fordert vom Staate Belgien ein wärmeres Interesse dafür.

Gamgee, A. , Sketch of the writings of F. M. Balfour. in: Rep. 52. Meet. Brit. Ass. Adv.

Sc. p 555-558.

Wrzesniowski, A., F. M. Balfour; Ein Nachruf nebst einer Analyse seiner wissenschaftlichen

Leistungen, in : Die "Welt p 7—9, 23—25 (Polnisch).

, Vlad. Taczanowski ; Lebensgeschichte und ausführliche Analyse seiner wissenschaft-

lichen Leistungen, ibid. p 337—339, 35S—362 (Polnisch).

, K. R. Darwin; Ein Nachruf nebst einer eingehenden Analyse seiner Werke, ibid.

1882 p 65—67, 84—90, 100—104, 115—124 m. Porträt (Polnisch).

Von den im Archiv für Naturgeschichte gegebenen Jahresberichten

sind erschienen:

Bertkau, Phil., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Arthropoden

im Jahre 1881. in: 49. Jahrg. p 1—292.

Trcschel, F. H., Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Mollusken , Bra-

chiopoden und Tunicaten während des Jahres 1881. in: 48. Jahrg. p 457—514.

, Bericht über die Leistungen in der Ichthyologie während des Jahres 1881. ibid. p 431

—456.

, Bericht über die Leistungen in der Herpetologie während des Jahres 18S1. ibid. p 411

—430.

, Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugethiere während des

Jahres 1881. ibid. p 385—410.

Pelzein, A. von, Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des

Jahres 1881. ibid. p 299—384.
Braun, M., und 0. v. Linstow, Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Natur-

geschichte der niederen Thiere während der Jahre 1880 und 1881. I. Theil 47. Jahrg.

1881 p 465-646.
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Enthält: Allgememes p 465-474, Pdngelwürmer (einschließlich der Gephyreen)

p 474-529, freilebende Plattwürmer p 626-643 und Orthonectiden p 643-646
von Braun, sowie Entozoen p 529—626 von v. Linstow.

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. Hrsgeg. von Frz.

Hofmann und G. Schwalbe. 11. Bd. Litteratur 18S2. 1. Abtheil. Anatomie und

Entwicklungsgeschichte. 2. Abtheil. Physiologie. 1. Hälfte. Leipzig, F. C. W.
Vogel.

Das Referat über allgemeine Entwicklungsgescliiclite und Zeugung ist ausge-

fallen, in dem über Entwicklung der Wirbeltbiere von G. Born fehlt das Capitel

über Mißbildungen. Den Abschnitt Neurologie hat (an Stelle von K. Bardeleben)

R. Zander übernommen. Im Übrigen sind die Referenten in der anatomischen

Abtheilung dieselben geblieben.

Record, The Zoological, for 1S82: being Vol. 19 of the Record of Zoological Literature.

Edited by Edw. Caldw. E.ye. London

Von Veränderungen sind folgende zu verzeichnen : Das Referat über Säuge-

thiere hat (an Stelle von W. A. Forbes) 0. Thomas, das über Vögel (an Stelle

von H. Saunders) R. B. Sharpe, das über Protozoen (an Stelle von S. 0. Ridley)

W. Saville-Kent, das über Myriapoden (an Stelle von W. F. Kirby) T. D. Gibson-

Carmichael übernommen. Für die Fische ist zu G. A. Boulenger noch W. R.

Qgilvie-Grant getreten.

Schmarda, L. K., Bericht über die Fortschritte unserer Kenntnisse von der geographischen

Verbreitung der Thiere. in: Geograph. Jahrb. 9. Bd. p 207—278. [Berichtet über

Arbeiten aus den Jahren 18S0— 82.]

White, Charl. A. , Progress of Invertebrate Palaeontology in the United States for the year

1882. in: Amer. Natural. Vol. 17 p 598—603.

d) Biographien.

(vergl. auch b und c)

.

Adams, Andr. Leith. in: Scott. Natural. (2) Vol. 1 p 41—43.

Agassiz, L., von Arn. Guyot 50 pgg. ; von S. Fl. Williams, in: Naturalist Yorkshire

Vol. 9 p 1—8, 29—34.

Baird, Spencer Fullerton. in: Science Vol. 1 p 123—126 (m. Porträt).

.Ba{/bwr, Francis Maitland , vonSher. Lea. in: Biol. Centralbl. 2. Jahrg. 1882 p 609

—

612; von H. F. Osborn. in: Science Vol. 2 p 299—301 (m. Portrait); von A.

Wrzesniowski. in: Die Welt p 7—9, 23—25 (nach Forster und Gamgee; polnisch).

Barrande, Joach. in: Science Vol. 2 p 699—701, 727—729 (m. Porträt).

Bernard, Claude, von E. P. Wright. in: Nature Vol. 27 p 317—318.

Cartereau, . . ., von L. Fairmaire. in: Ann. Soc. Ent. France (6) Tome 2 p 583—584.

Cooke, Benj., von J. T. Carrington. in: Entomologist Vol. 16 p 71—72.

Cornalia, Em., von M. Lessona. in: Atti Accad. Torino Vol. 18 p 741—754.

Cuvier, G., von Mme. Gust. Demoulin. 2. edit. Paris 36 pgg. m. Holzschn.

Darwin, Gh., von F. W. C. Areschoug: Gh. D., Ett Minnesblad. Lund. 40 pgg. ; von L.

C. Miall: Ch. D., his Life and Works. Leeds and London 62 pgg.; von J. W. Spen-
gel. in: Biol. Centralbl. 2. Jahrg. 1882 p 417—435; von G. Canestrini: Com-
memorazione. Padova 33 pgg.; von P. Hertwig. in: Schrift. Physik. Ök. Ges.

Königsberg 12 pgg.; von J. F. James, in: Journ. Cincinnati Soc. N. H. Vol. 5 p 71

— 77
; von Le Monnier : D., sa vie et son oeuvre. Nancy 11 pgg.; von M. Lessona

in: Atti Accad. Torino Vol. 18 p 709—718; von A. Wrzesniowski. in: Die

Welt 1882 p 65—67, 84—90, 100—104, 115—124 (m. Porträt; polnisch); von P.

Kleinenberg: CD. e l'opera sua. Messina 1882 31 pgg.
Davaine, Cam. Jos., von A. Dureau. in: Bull. Scient. Dep. Nord 5. Ann. 1882p 385—393.

1*
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Desor , Ed., von C. Vogt: E. D., Lebensbild eines Naturforschers. Breslau 37 pgg.; von
J. P. Lesley. in: Proc. Amer. Phil. Soc. Vol. 20 p 519—528.

Dil Bus de Gisignies, B. A. L. Vicomte , von P. J. van Beneden, in: Ann. Acad. Belg.

p 243—270.

Emerson, Ralph Waldo , von Ch. G. Arnes, in: Proc. Amer. Phil. Soc. Vol. 20 p 49S

—503.

Forbes, W. A., von P. L. Sclater. in: Nature Vol. 28 p 12 und in: Zoologist (3) Vol. 7

p 200—261; in: Scott. Natural. (2) Vol. 1 p 46—47; in: Ent. Month. Mag. Vol. 20

p 21—22; in: Ibis (5) Vol. 1 p 385—392.

GouU, John, in : Proc. R. Soc. London Vol. 33 p XVII—XIX.
Heer, Oswald, in: Ent. Month. Mag. Vol. 20 p 144; in: Science Vol. 2 p 583—586 (m.

Porträt).

Humboldt, AI. v., von W. Förster: A. v. H. , Eine Gedächtnisrede. Berlin ; von E. Du
Bois-Reymond. in: Rev. Sc. Paris (3) Tome 32 p 578—588.

Je itteles, Jj-aä-w. Heinr., von V. v. Tsch usi z u Schmidhof f en. in: Mitth. Ornith. Ver.

Wien 7. Jahrg. p 109— 111.

Kirschbaum, Carl Ludw., von C. Koch, in: Leopoldina 19. Heft p 60— 64.

Kniirlein, Jos. in : Katters Ent. Nachr. 9. Jahrg. p 68.

Koch, Carl, von H. v. Dechen. in: Leopoldina 19. Heft p 74—77, 91—94.

Lamarck, J. B., von .. . Barthelemy. in: Revue Sc. Paris Tome 31 p 801—804.

Le Conte, John Lawrence, von G. H. Hörn, in: Science Vol. 2 p 7S3—786 (m. Porträt);

von J. W. Dunning. in: Trans. Ent. Soc. London p XLIII; von R. McLach-
lan. in: Nature Vol. 29 p 128.

Lyell, Charl., vonMrs. Lyell: Life, letters and Journals of Sir C. L. 2 Bde. London 1881.

MnhKn, F. W., von O. Th. Sandahl. in: Ent. Tidskr. 4. Irg. p 6—8 u. 51—52.

dfiiller, Herrn., von E. Krause, in: Kosmos 13. Bd. p 393—401; in: Science Vol. 2

p 4S7—488 (m. Porträt)

.

Kilsson, Sven, von J. Gw. Jeffreys, in: Nature Vol. 20 p 172.

Oke)i, Lorenz, Rede von A. Ecker auf der 52. Naturf. Versamml. in Baden-Baden 1879^

übersetzt von A. Tulk u. d. T. A Biographical sketch or »in Memoriam« of the Cen-

tenary of his Birth. London 204 pgg.
Pacini, P., von A. Tafani. in: Arch. Ital. Biol. Tome 4 p 123— 126.

Futzeys, Jul., von A. Preudh. de Borre. in: Ann. Soc. Ent. Belg. Tome 26 p I—IV.

Eeinhardt, J. Th. in: Ibis (5) Vol. 1 p 131—132.

Schmidt, Franz, von C Struck, in: Arch. Ver. Freunde Naturg. Mecklenb. 36. Jahrg.

p 194—202.

Taczanotcski, Vladisl. , von A. Wrzesniowski. in: Die Welt p 337—339, 358—362.

(Polnisch)

.

Thomsoti, Ch. Wyv. in : Scott. Natural. (2) Vol. 1 p 44—46.

Zeller, Phil. Christ., von C. A. Dohrn. in : Stett. Entom. Zeit. 44. Jahrg. p 406—412 und

416—418; von H.Frey, ibid. p413—416; von H. T. Stainton. in: Ent. Month.

Mag. Vol. 20 p 1—8, auch in: Stett. Ent, Zeit. 45. Jahrg. p 72—80; von J. W.
Dunning. in: Trans. Ent. Soc. London p XLIV—XLVI.

e) Todtenliste des Jahres 1883.

,Farrande, Joach., -f 5. Oct. in Frohsdorf (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 568).

Bailey, J. Spencer, f 1. Juli in Albany (Z. Anzeiger 7. Jahrg. p 104).

Beifrage, G. W., f . . . December 1882 in Bosque County, Texas (Science Vol. 1 p 158).

Chambers, Vactor Tousey,
-i-

8. Aug. in Covington, Kentucky (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 520).

Cooke, Benj., f 3. Febr. in Southport, Lancashire (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 304).

Crewe, H. Harpur, f 7. Sept. in Drayton Beauchamp (Leopoldina 19. Heft p 218).
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Dussumier, J. J., f . . . Juli In Bordeaux (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 616).

Egerton, Sir Ph. de Malpas Grey, f . . . April 1881 ;Leopoldina 19. Heft p 108).

Urcolani, Giamb., -j- 16. Nov. in Bologna (Leopoldina 19. Heft p 220).

V. Flor, Gust., f 1./13. Mai in Dorpat (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 304).

Forbes, Will. Alex, aus London, f 14. Jan. in Shonga am Niger (Z. Anzeiger 6. Jahrg.

p 256).

Heer, Oswald, f 25. Sept. in Bex, Schweiz (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 568).

Jeitteles, H. L., f 25. Januar in Wien (Leopoldina 19. Heft p 55).

Kdroli, Johann, f 25. Januar in Budapest (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 24).

Kellner, A., f 28. März in Gotha (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 304).

Knörlein, Jos., f 12. Februar in Linz (Leopoldina 19. Heft p 55).

Kowaletcski, Wlad., f . .. April in Moskau (Leopoldina 19. Heft p 110).

Le Conte, John L., f 15. Nov. in Philadelphia (Leopoldina 19. Heft p 219).

liluklin, Fredrik Wilh., f 8. Jan. in Helsingfors (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 80).

Meria7i-Thurneysen, Peter, y 8. Februar in Basel (Leopoldina 19. Heft p 56).

Marno, Ernst, -j- 31. August in Chartum (Z. Anzeiger 6, Jahrg. p 616).

Müller, Herrn, aus Lippstadt, f 25. Aug. in Prad, Tirol (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 496).

Musschenhroek, C. J. W. van, f 7. Nov. in Leiden (Leopoldina 19, Heft p 219).

Nilsson, Sven, f 30. Nov. in Lund (Leopoldina 19. Heft p 220).

Facini, Fil., f 10. Juli in Florenz (Leopoldina 19. Heft p 167).

Peters, Wilh. C. H., f 20. April in Berlin (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 304).

Rasch, Halvor, f 26. Aug. in Christiania (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 568).

Reichert, Carl Bogisl., •]- 21. Decemb. in Berlin (Leopoldina 19. Heft p 220).

Retzer, W., aus Tübingen, f 17. Mai zwischen Bimbi und Victoria in West-Africa (Leopol-

dina 19. Heft p 166).

Stannius, Herm. Friedr., f 15. Jan. in Rostock (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 80).

Smnichrust, F., f 26. Sept. in Tonala, Mexico (Z. Anzeiger 6. Jaljrg. p 616).

Tischbein, Peter, -j- 5. Oct. in Eutin (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 616).

Vale)itin, Gabr. Gust., f 24. Mai in Bern (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 304).

Zeller, Phil. Christ., f 27. März in Stettin (Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 304).

II. Allgemeine Litteratur.

(Referenten: Dr. Paul Mayer und Dr. W. Giesbr echt in Neapel.)

*Altum, B., u. H. Landois, Lehrbuch der Zoologie. 5. Aufl. Freiburg i/Br. 401 pgg. m. 238

Holzschn.

BrUhl, C.B., Zootomie aller Thierklassen für Lernende, nach Autopsien skizzirt. Lief. 28—30.

Claus, C, Lehrbuch der Zoologie. 2. Aufl. Marburg 857 pgg. m. 706 Holzschn.

, Übersetzung der 4. Ausgabe der Grundzüge als »Traite de Zoologie« von G. Mo quin-
Tandon. Paris 1884 1566 pgg. m. 1192 Holzschn.

Ernst; A., Resümen del Curso de Zoologia leido en la I. Universidad Central Caracas 1882
64 pgg. [beendet die Vertebraten.]

*Gaudry, Alb., Les enchainements du monde animal dans les temps geologiques. Fossiles

primaires. Paris 300 pgg. m. 2S5 Holzschn.

'*'Girardin, Leon, Les betes, Elements de Zoologie theorique et appliquee. Paris 418 pgg. m.

356 Holzschn.

*Gervais, Paul, Cours elementalre de Zoologie pour la classe de cinquieme. 3. edit. revue

par H. P. Gervais. Paris 455 pgg.

*Greenwood, Major, Aids to Zoology and Comparative Anatomy, London 120 pgg.



Q II. Allgemeine Litteratur.

*Hayek, G. v., Handbuch der Zoologie. 15. Lief. "Wien.

^Ludwig, Hub.: Job. Leunis, Synopsis der drei Naturreiche. 1. Tb. Zoologie. 3. Aufl.

Hannover 1. Bd. 2. Abth. p 529—1083 ni. Holzscbn.

Mac Leod , Jul. , Leiddraad bij het Onderwijzen en Anleeren der Dierkunde. Allgemeene

Dierkunde. Gent 151 pgg. 1 T. 61 Holzscbn.

*iyieunier, St., Anatomie et physiologie. Zoologie. Paris 397 pgg.

*Milne-Edwards, A., Zoologie metbodique et descriptive. Paris 391 pgg. m. 487 Holzscbn.
*

, Anatomie et physiologie animales. Paris 406 pgg. m. 311 Holzscbn.

*Orton, J., Comparative Zoology, Structural and Systematic, for use in scbools and Colleges.

Revised edit., illustrated. New-York.

*Packard, A. S. , Zoology. New-York 1883 334 pgg. m. Holzscbn. [Kleinere Ausgabe des

bekannten Lehrbuches]

.

*Perrier, Edm., Elements de Zoologie. Paris 497 pgg. m. 435 Holzscbn.

*Sicard, H., Elements de Zoologie. Paris 842 pgg. m. 758 Holzschn.

Vogt, C, et E. Yung , Traite d'anatomie comparee pratique. Paris 1.—3. Lief. 240 pgg. m.

104 Holzscbn. [Behandelt Allgemeines, Protozoen, Coelenteraten, Würmer p. p.]

Yung, E., Tableaux synoptiques de la Classification des Animaux. 2. edit. Geneve 32 pgg.

Blomfield, J. E., Review of Recent Researches on Spermatogenesis. in: Q. Journ. Micr. Sc.

Vol. 23 p 320—335.

Foster, M., and F. M. Balfour, The elements of Embryology. 2. Edit. byA. Sedgwick
and W. Heape. London. 496 pgg.

Gerosa, 0., Della propagazione nel regno animale. P. 1. Capodistria. 50 pgg.

Jacques, Vict., Elements d'Embryologie. Bruxelles. 108 pgg. 37 Figg.

Minot, Ch. S., Theorie der Genoblasten. in: Biol. Centralbl. 2. Bd. 1882 p 365—367.

Romiti, G,, Sur l'origine du mesoderme et ses rapports avec le vitellus. in : Arch. Ital. Biol.

Tome 2 p 277—279.

Waldeyer, W., Archiblast und Parablast. in: Arch, Mikr. Anat. 22. Bd. pl—77 Fig.

*Briart, A., Paleontologie, principes elementaires. Paris 227 Figg.

*Ouenstedt, F. A. , Handbuch der Petrefaktenkunde. 3. Aufl. 1. u. 2. Abtheil. Taf. 1—42
Tübingen.

*Zittel, K. A., Traite de Paleontologie. Trad. par le Dr. Ch. Barrois av. collab. de M. M.
Duponchelle, Ch. Maurice, A. Six. Tome I Paleozoologie. Part. 1 Protozoa,

Coelenterata , Echinodermata et Molluscoidea. Paris, Munich et Leipzig 764 pgg.
563 figg.

, Handbuch der Paläontologie. München und Leipzig 1. Bd. 2. Abth. 2. Lief. 1882
180 pgg. 266 Figg.

Brehm's Thierleben. 170 Chromotafeln , unter Leitung der Zoologen Dr. Girtanner, Klun-
zinger, O. Schmidt und E. Taschenberg nach dem Leben ausgeführt vom Maler Olof

Winkler. Leipzig.

Kunckel d'Herculais, J. , Merveilles de la Nature par A. E. Brebm. Les Insectes. Edit.

fran?. Tome 2 11.-13. Serie Paris.

Martin , Pb. Leop. , Illustrirte Naturgeschichte der Thiere. In Verbindung mit Dr. F.

Heinke, Dr. F. Knauer, Dr. E, Rey. 2. Bd. Insecten, Tausendfüßer und Spin-

nenthiere (von Rey) , Krebse und Niedere Thiere (von Heinke). Leipzig 12 Taf. u.

664 Figg.

Bronn'S Klassen und Ordnungen des Thierreiches. Leipzig u. Heidelberg. 1. Bd. Protozoa

vonO. Bütschli 20.—25. Lief. — 2. Bd. Porifera von G. C. J. Vosmaer. 2. Lief.

— 5. Bd. 2. Abth. Gliederfüßler von A. Gerstäcker 9.-10. Lief. — 6. Bd. 3. Abth.
Reptilia von C. K. Hof fmann 36.—40. Lief. — 6. Bd. 5. Abth. Mammalia von C.

G. Giebel 26. Lief.
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*Encyclopädie der Natur-wissenschaften. Breslau 1. Abth. 31, u. 34. Lief. Handwörterbuch

d. Zool., Anthropol. etc. von G. Jäger. 8.—10. Lief. — 2. Abth. 10., 12. u. 18. Lief.

Handwörterbuch d. Mineral., Geol. und Paläont. von A. Kenngott.

Bogdanof, Anat. , Medicinische Zoologie. 1. Bd. Allgemeine einleitende zoologische Daten

und Anschauungen. Moskau 1048 pgg. 3 T. (Russisch).

^Settegast , H. , Die Lehre der Thierzucht vertreten in der zootechnischen Abtheilung des

Museums der kgl. landwirthschaftlichen Hochschule in Berlin. Berlin 55 pgg. 2. Aufl.

71 pgg. m. 36 Holzschn.

Vogt, C, Le9ons sur les animaux utiles et nuisibles, les betes calomniees et mal jugees, tra-

duites de l'Allemand par G. Bavyet. Revues par l'Auteur. 3. edit. Paris 287 pgg,

m. Holzschn.

Lennier, G., Note sur l'expedition francaise des terres australes pendant les annees 1802

—

1804. in: BulL Soc. Zool. France Tome 8 p 1—14.

Verf. erzählt die Schicksale der Expedition und gibt einen Catalog ihrer noch

nicht veröffentlichten Arbeiten ; dieselben behandeln Vertebraten (besonders

Fische), Arthropoden, Mollusken, MoUuskoiden , Echinodermen, Coelenteraten,

Spongien, Protozoen.

Nordenskiöld , A. E., Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Vega- Expedition. Deutsche

Ausgabe. 1. Bd. 1.—12. Lief. Leipzig, Brockhaus.

Enthält außer ethnographischen , meteorologischen und botanischen Abhand-
lungen : Stuxberg, A., die Evertebraten-Fauna des Sibirischen Eismeeres ; vor-

läufige Mittheilungen mit T. 11 u. 19 Holzschn.

Report of the Scientific Results of the Voyage of H, M. S. »Challenger« during the years

1873—1876. Prepared under the Superintendance of the late Sir C. Wyville Thom-
son and now of John Murray. Zoology.

Vol. VI. Hertwig, R., Report on the Actinaria.

Her dman, W. A., Report on the Tunicata.

Vol. VII. Watson, M., Anatomy of the Spheniscidae.

White, F. B. , Pelagic Hemiptera.

Allman, G. J., Hydroida. Part. 1. Plumularidae.

Carpenter, W. B., Orhüolites.

Vol. VIII. Brady, G. S., Report on the Copepoda.

Polejaeff, N., Report on the Calcarea.

Hoek, P. P. C, Report on the Cirripedia. Systematic Part.

Den Norske Nordhavs-Expedition 1876— 1878. 4» Christiania [Dänisch und Englisch].

Historisk Beretning von C. Wille 54 pgg. 21 Holzschn. 1882.

Astronomiske Observationer von H. Mohn; 23 pgg. — Magnetiske Obser-
vationer von C. Wille ; 30 pgg. 1 Holzschn. — Geografi og Naturhistorie

von H.Mohn; 36 pgg. 13 Holzschn. 6 Farbentfln. 2 Kart. 18S2.

Chemi. Om Lüften i Sovandet ; om Kulsyren i Sovandet ; om Saltholdigheden

af vandet i det Norske Nordhav von Hercules Tornoe; 76 pgg.
3 Holzschn. 3 Karten 18S0.

Om Sovandet's faste Bestanddele; om Hafbundens Afleiringer von Lud-
wig Schmelck; 71 pgg. 1 Holzschn. 2 Karten 1882.

Meteorologi von H. Mohn. 150 pgg. 13 Holzschn. 3 Tfln. 1 Karte 1883.

Zoologi. Fiske von Rob. Collett; 164 pgg. 5 Tfln. 3 Holzschn. 1 Karte 1S80.

Gephyrea von D. C. Danielssen u. Johann Koren. 58 pgg. 6 Tfln.

1 Karte 1881.

Holothurioidea von D. C. Danielssen und Johann Koren. 94 pgg.
13 Tfln. 1 Karte 1882.
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Zoologi. Annelida von G. Armauer Hansen. 53 pgg. 7 Tfln. 1 Karte 1S82.

Mollusca. I. Buccinidae von Herman Friele. 38 pgg. 6 Tfln. 1 Karte

1S82.

Jones, T. Rupert, Sudden Destruction of Marine Animals. in: Geol. Magaz. Vol. 9 1882
p 533—540.

Besprechung der Bedingungen für eine massenhafte Vernichtung der Orga-
nismen.

Wöbius, K. , Können wir dazu beitragen , den Bestand unserer nutzbaren Seethiere zu ver-

mindern, zu erhalten oder zu vermehren? Vortrag in d. Gen. Vers. d. Fisch. Vereins

f. Schleswig-Holstein, 1. März. Neumünster 11 pgg.; auch in: Z. Garten 24 Jahrg.

p 305—312 und in: Bull. U. St. Fish. Comm. Vol. 3 p 393—400.

Verf. beantwortet diese Frage auf Grund von Erfahrungen, die an der Ostsee-

Fischerei gemacht wurden, entschieden bejahend.

*Heitzmann , C. , Mikroskopische Morphologie des Thierkörpers im gesunden und kranken

Zustande. Wien 876 pgg. 380 Figg.

Hitchcock, R., Reticulate Structure of Living Matter (Bioplasson) . in: Amer. Month. Micr.

Journ. Vol. 4 p 48—52. [gegen Heitzmanns Theorie von der Netzstructur des Plasmas.]

Kollmann, J., Über thierisches Protoplasma, in: Biol. Centralbl. 2. Jahrg. 1882 p 70—80,

102—109.

Kunkel , A. J. , Die Übereinstimmung des pflanzlichen und thierischen Stoffwechsels, ibid.

1. Jahrg. 1881 p 385—391.

Landois, H., Was ist Meteorgallerte? Nach eigenen Untersuchungen und Experimenten be-

antwortet, in: Z.Garten 24. Jahrg. p 129—133.

Verf. fand zwar im Magen von Reihern klebrige Gallerte, die sich als ge-

quollene Frosch-Eileiter erkennen ließen ; die im Freien gefundene sog. Meteor-

gallerte war jedoch entschieden nicht thierischen Ursprunges.

Loye, P., Les limites du regne animal et du regne vegetal. in : Revue Sc. Paris Tome 31

p 34—42.

*Maldant, . .., Morphologie et physiologie de la cellule. Paris 30 pgg.

Merejkowski, C. de, Nouvelles recherches sur la Zoonerithrine et autres pigments ani-

maux. in: Bull. Soc. Z. France Tome 8 p 81—97.

Verf. behandelt Coelenteraten, Würmer, Bryozoeu, Echinodermen, Mollusken,

Tunicaten, Crustaceen und Fische.

III. Allgemeine Methodik. Nomenclatur.
(Referenten: Dr. Paul Mayer und Dr. W. Giesbr echt in Neapel.)

a) Methodik.

* Notes on collecting and preserving Natural History Objects. NewEdit. London
216 pgg.

Lacaze-Duthiers, H. de, La methode en Zoologie, in: Revue Sc. Paris Tome 31 p 226—234,
257—265; vergl. auch Compt. Rend. Tome 97 p 1149.

Das Endziel der Zoologie ist die Kenntnis von den Beziehungen der Organismen
zu einander und das Experiment die Basis ihrer Methodik.

*Niach , E., Über Umbildung und Anpassung im naturwissenschaftlichen Denken. Prager

Rectoratsrede. Wien 16 pgg.
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Wonnier, Denis, et Ch. Vogt, Note sur la fabrication artificielle des formes des elements or-

ganiques. in: Journ. Anat. Phys. Paris Tome 19 p 117—123 T9, 10 [vergl. Bericht

f. 1882 I p9].

Valin, H., On Experiments in artificial production of organic forms. in: Amer. Natural.

Vol. 17 p 232—234.

Die Versuche des Verf.'s mit einer Lösung von Wasserglas und Metallsalzen

führen zum Schlüsse, daß das Wachsthum dieser »Mineralorganismen« auf dem
Übergange eines Krystalls in eine Colloidsubstanz beruht, daß hierbei stets » saure

und alkalische Polaritäten« mitspielen, und daß lebendes Plasma nichts als ein

sehr complicirter Mineralorganismus ist, der sich in günstigen Medien befindet.

b) Nomenclatur.

Allen, Joel Asaph, On trinomial Nomenclature. in: Zoologist (3) Vol. 7 p 97—100.

Nach americanischem Gebrauche entsteht eine trinomische Bezeichnung nur

durch Auslassung der Worte var. oder subsp., bezieht sich also nie auf eine

Species, sondern immer auf eine Varietät.

^Bergonzini , C, Norme da seguirsi per la nomenclatura degli esseri organizzati proposte

dalla Soc. Zoolog, di Francia. in: Atti Soc. Natural. Modena (3) E,end. Vol. 1 p. 25

—29 [vergl. Bericht f. 1881 I p 9].

*Homeyer, E.F. von, DieNamengebung. in : Mitth. Ornithol. Ver. Wien 7. Jahrg. p 39—41.

*Saint-Lager, . . ., Quel est l'inventeur de la Nomenclature binaire. Remarques historiques.

in: Ann. Soc. Linn. Lyon (2) Tome 29 p 367—382.

, Des origines des Sciences naturelles, in: Mem. x\cad. Sc. Lyon Tome 26 134 pgg.

Scudder, S. H., Nomenciator zoologicus. An Alphabetical List of all Generic Names that

have been employed by Naturalists for Ptecent and Fossil Animals from the earliest

times to the close of the year 1879. I. Supplemental List, in : Bull. U. St. Nat. Mus.

Nr. 19 1882 376 pgg.

Enthält 15 939 Angaben von Gattungen, die vor 18S0 aufgestellt, aber in den
Nomenciatoren von Agassiz und Marschall und in dem Zool. Record nicht oder

falsch erwähnt worden sind; ferner die Genera des Zool. Record für 1878 und
1879, des Zool. Jahresberichtes für 1879, und alle von den Autoren dem Verf.

angegebenen Genera ; endlich einige höhere systematische Begriflfe . Die Anord-
nung geschieht nach folgendem Beispiele : Hesperornis Maksh, Amer. Journ. sc.

(3), iii, 56, 360. Type Hesp. regalis Marsh. EOTceqog, OQPig. Aves, Odont-
ornithes, Odontolcae.

*IVIiller, S. A., The American Palaeozoic Fossils. A Catalogue of the Genera and Species,

veith names of authors, dates, places of publication, groups of rocks in which found,

and the etymology and significance of the words. Cincinnati 334 pgg.

IV. Museen. Laboratorien. Zoologische Stationen.

(Referenten: Dr. Paul Mayer und Dr. W. Giesbrecht in Neapel.)

Allgemeines.

. . . . Marii.e Zoological Laboratories, in: Nature 29. Bd. p 16—17.

Kurze Besprechung der vorhandenen Zoologischen Stationen.

America.

Agassiz, Alex., Annual Report of the curator of the Museum of comparative Zoology at

Harvard College for 1882—1883. Cambridge 32 pgg.
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Rathbun, Rieh., The United States .fish commission Steamer Albatross. in: Science Vol. 2

p 6—10, 66—72 m. Holzschn.

Annual Report of the board of regents of the Smithsonian Institution, showing the

Operations, expenditures and condition of the Institution for the year 1S81. Washing-
ton 1S83. XVI u. 811 pgg. [vergl. auch Science Vol. 2 p 63—66, 119—123].

Enthält u. A. Berichte über die Thätigkeit der U. St. Fish Commission (von

Sp. Baird), über die Entwicklung des National-Museums (von G. Br. Goode) und
über die zoologische Litteratur des Jahres 1881 (von Th. Gill).

*Weyenbergh, H., Catalogo del Laboratorio y Gabinete de Histologia de la facultad de Cien-

cias medicas de la Universidad Nacional en Cordoba. Cördoba 40 pgg.

Au stral ien.

. . ., Report of the trustees of the Australian Museum for 1882. Sydney.

Belgien.

Beneden, Ed. van, Compte rendu sommaire des recherches entreprises a la Station biologique

d'Ostende pendant les mois d'ete 1883, in: Bull. Acad. Belg. (3) Tome 6 p 458—483.

Die zoologische Station ist ein Annex der Universitäten Lüttich und Gent, denen

auch die Einrichtungen des Gebäudes zugehören. Sie wurde 1883 von 11 Ge-
lehrten besucht; 6— 7 Personen können zu gleicher Zeit arbeiten. — Es folgt

eine eingehende Aufzählung der dort begonnenen Untersuchungen mit faunisti-

schen und anderen Angaben , sowie ein Bericht über die Resultate der Fischerei

mit dem Schleppnetze, speciell über die Ausbeute an Fischen, Crustaceen, Cepha-
lopoden, Echinodermen, Tunicaten, Würmern.

Deutschland.
* Pagenstecher, H., Jahresbericht über das naturhistorische Museum zu Hamburg für das

Jahr 1882. in: Osterprogramm des Akad. Gynin. 19 pgg.

Zoophilus, Betrachtungen über das neu projectirte zoologische Museum in Berlin, in:

Zool. Garten 24. Jahrg. p 78—85.

Zur Controverse über den Bauplatz, die Verbindung mit dem Zoologischen

Garten, den Antheil des Directors und des Architekten am Bauplan.

Engl and.

, Proposed Zoological Station at Granton, near Edinburgh, in : Nature Vol. 28 p 323.

, The Edinburgh Biological Station, ibid. p 467—468.

, A National Laboratory of Marine Zoology. ibid. p 569—570,

Die Gründung der »Edinburgh Marine Station for scientific research« geschah
auf Anregung der Scottish Meteorological Society, und zwar zum Theil aus Über-
schüssen der Fischerei-Ausstellung zu Edinburgh, zum Theil aus Privatmitteln.

Report of the Committee appointed for the purpose of aiding in the maintenance of the

Scottish zoological Station, in: Report 52. Meet, Brit. Ass. Adv. Sc. 1882 p 282.

Die Station bestand 1881 in Oban, 1882 an der Küste von Ross-shire.

Gurney, J. H., jr., The Royal Theriotrophium near the Tower of London, in : Zoologist (3)

Vol. 7 p 37 u. 86. [Historische Notiz.]

White, F. Buch., The Perthshire Natural History Museum, in: Scott. Natural. (2) Vol. 1

p 51—53,

Frankreich.

, L'aquarium et la Station de physiologie du Havre. in: Revue Sc, Paris Tome 31

p 318—319.
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Entstehungsgeschiclite und Einrichtung der Station. Director ist Prof. Paul

Bert, von ihm ist die Benutzung eines Arbeitsplatzes abhängig.

*
, Rapports annuels de MM. les professeurs et chefs de Service du Museum d'Histoire

naturelle. Paris 119 pgg.

*Bertrand, O. , Guide des trois musees du Jardin des Plantes : 1. Geologie, mineralogie,

botanique; 2. Anatomie comparee, anthropologie ; 3. Zoologie. Paris Baudot 96 pgg.

*Cotteau, G., Le Musee departemental d'histoire naturelle de La Rochelle. Paris 7 pgg.

Dimmock, Geo., The Arago Laboratory at Banyuls. in: Science Vol. 2 p 556—559 2 Figg.

Fol , Herrn. , Le laboratoire de EoscofF. in : Revue Sc. Paris Tome 32 p 417—422 m. Holz-

schn.; auch in: Kosmos 13. Bd. p 679—683.

*Lortet, L., Rapport ä Mr. le Maire sur les travaux executes au Museum des sciences na-

turelles de Lyon pendant l'annee 1882. Lyon 22 pgg.

Italien.

Broeck, Em. van den, Une visite a la Station zoologique et ä lAquarium de Naples. in : Ann.

Soc. Make. Belgique Tome l1 ; auch in : Bull. Sc. Dep. Nord 5. Ann. 1882 p 240—254.

Cunningham, J. T., The Zoological Station in Naples. in: Nature Vol. 27 p 453—455.

Emery, Gh., La Station Zoologique de Naples. in: Arch. Ital. Biol. Tome 4 p 1— 14.

Nunn, A. Em., The Naples Zoological Station, in: Science Vol. 1 p 479—481, 507—510

m. Holzschn.

*Romiti, Guigl., ePilade Lach!, Catalogo ragionato delMuseo anatomico della R. Universita

di Siena. Preceduto da una introduzione storica per G. Romiti. I. Osteologia e sin-

desmologia. Siena 79 pgg.

Sladen, "VV. Percy, Report of the Committee appointed for the purpose of arranging for the

occupation of a Table at the Zoological Station at Naples. in : Report 52. Meet.

Brit. Ass. Adv. Sc. p 288—296.

Der Tisch war besetzt von Patr. Geddes, A. G. Bourne und Fr. E. Beddard
;

Auszüge aus den Arbeiten der 3 Forscher sind beigegeben.

Whitman, C. O., The advantages of study at the Naples zoological Station, in: Science

Vol. 2 p 93—97.

Empfiehlt den Vereinigten Staaten die Benutzung der Station.

Niederlande.

, Sevende Jaarverslag omtrent het Zoologisch Station der Nederlandsche Dier-

kundige Vereeniging. in Tijdschr. d. Nederl. Dierk. Vereen. Leiden Deel 7.

Ort und Zweck der Station sind die gleichen wie im vorigen Jahre. Ange-
hängt ist eine Liste der Stellen, an denen im April 1882 gefischt wurde, mit Auf-

zählung der erbeuteten Thiere.

Sauvage, H. E. , The Zoological Station of Holland, in: Science Vol. 2 p 618—620 m.

Abbldg. [übersetzt aus : La Nature.]

Österreich-Ungarn.

*Weinberg, Alex., Die k. k, zoologische Station in Triest. in : Der Naturhistoriker 5. Jahrg.

p 329—340.

Rußland.

*KruSzinski , S. , Das zoologische Laboratorium der königl. höheren agronomischen Schule

inDublany. in: Die Welt Vi'arschau 1882 p 250—252 (Polnisch).

Schweiz.

*RlJtimeyer, A., Bericht über die vergleichend- anatomische Sammlung im Jahre 1880. in;

Verh. Naturf. Ges. Basel 7. Theil 1882 p 234—243.
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y. Untersuchungs- und Conservirungsmethoden.
(Referent: Prof. Dr. Max Flesch in Bern.)

I. Handbücher, Sammelschriften.

Bachmann, Otto, Unsere modernen Mikroskope und deren sämmtliche Hilfs- und Neben-
apparate für -wissenschaftliche Forschungen. Ein Handbuch für Histologen, Geo-
logen, Mediciner etc. München, Oldenbourg. 344 pgg. 175 Figg.

Baird, Sp. F., The Instruction of Naval Midshipmen in Taxidermy, Ichthyology etc. at the

United States National Museum and on board the Steamers of the United States Fish

Commission. in: Bull. U. St. Fish Comm. Vol. 3 p 239—240.

Bizzozero, Giuglio, Handbuch der klinischen Mikroskopie. Autoris. deutsche Orig.-Ausg.

besorgt von Alex. Lustig und Stef. Bernheime r. Mit e. Vorwort von Herrn.

Nothnagel. Mit 44 Holzschn. u. 7 Taf. gr. 8. Erlangen, Bezold.

Capus, G., et A. T. de Rochebrune, Guide du Naturaliste preparateur et du voyageur scienti-

fique, ou Instruction pour la recherche, la preparation, le transport et la conservation

des animaux etc. Avec une Introduction par Edm. Perrier. Paris, J. B. Bailliere

et fils. 324 pgg. 223 Figg.

Certes, M. A., Analyse micrographique des Eaux. Paris, B. Tignol.

Oippel, Leop., Das Mikroskop und seine Anwendung. 2. umgearb. Aufl. 1. Th. Handb.

der allg. Mikroskopie. Mit 1 Taf. 3 Abth. Braunschweig, Vieweg. 80. p 737—1030.

[vergl. Bericht f. 18S2 I p 24.]

*Kings!ey, J. S., The Naturalist's Assistent. A Handbook for the CoUector and Student.

With a Bibliography of fifteen hundred works necessary for the systematic zoologist.

Boston, S. E. Cassino, 1882 228 pgg.

*Latteux, Paul, Manuel de Technique Microscopique ou Guide pratique pour l'Etude et le

Maniement du Microscope. 2. Ed. Paris, A. Delahaye etLecrosnier 477 pgg. 177 Figg.

^Maggi, L., Süll' Esame Microscopico di alcune acque potabili della cittk e per la cittä di

Padova. Pavia, Bizzoni.

*IV!alley, A. C, Microphotography, including a Description of the Wet CoUodion and Gela-

tino-Bromid Processes ; together with the best Methods of Mounting and Preparing

Microscopic Objects for Micro-Photography. London, Lewis. 142 pgg.

Schmeling, C. Das Ausstopfen und Conserviren der Vögel und Säugethiere. Mit 34 Holzschn.

Berlin, Mode. 94 pgg. 34 Figg.

Sternberg, G. M., Photomicrographs and How to make them. Illustrated by 47 photographs

of microscopic Objects, Photomicrographs reproduced by the heliotype Process.

Boston, Jas. R. Osgood & Co. 204 pgg.

Trurat, M. E., Traite elementaire du Microscope. Avec gravures. Paris, Gauthier Villars.

Vogt, C, et E. Yung, Traite d"Anatomie comparee pratique. Paris, Reinwald. l^^Livr. pl

—

37. [Kurze Zusammenstellung der im Genfer Laboratorium angewendeten Methoden.]

Wilder, Burt G., and Sim. H. Gage, Anatomical Technology as applied to the Domestic Cat

:

An Introduction to human, Veterinary and Comparative Anatomy. w. 111. New-York

and Chicago, A. S. Barnes & Co. 1882. SO.

Anonymus, Notes on collecting and preserving Natural History Objects. 2. Edit. London.

216 pgg.

II. Das Mikroskop. *)

a. Theorie nnd Früfang des Mikroskopes und seiner Nebenapparate.

1 . Abbe, E., The Relation of Aperture and Power of the Microscope. in : Journ. R. Micr.

Soc. (2) Vol. 3 p 790—812. [li:]

*) Dieser Abschnitt umfaßt Abschnitt 1 und 2 des technischen Referates in den beiden



II. Das Mikroskop. |3

2. Blackham, G. E., Standard Eye-pieces. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 711—713

(aus: Proc. Amer. Soc. Micr. 6. Annual Meeting). [15]

3. Crisp, Fr., On optical Tube-length, an unconsidered Element in the Theory of the

Microscope. ibid. p 816—820 Fig. [15]

4. Fripp, H. E., Abbe's Method of Testing Objectives. ibid. pl20—126 4 Figg. Auch in:

Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 181—185 (aus: Proc. Bristol Nat. Soc. 1877).

[15]

5. Guebhard, A., Sur le Grossissement des appareils dioptriques. in : Annales d'Oculis-

tique Tome 89 p 197—217. [14]

6. Gundlach, E., Substage Refractor. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 127. [15]

7. Hitchcock, R., The Podura Scale. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 101—103.

[15]

8. Moore, A. Y., Testing Microscope Objectives. ibid. p 52—54. [15]

9. , A new '/e Inch Objective. ibid. p 2—3. [14]

10. Peragallo, H., Sur l'Ouverture des objectives microscopiques et les moyens de la me-
surer. in: Journ. Micrograph. Paris 7. Annee p 326—336 7 Figg. (aus: Bull. Soc.

H.N. Toulouse.) [14]

11. Rogers, W. A., The Visibility of ruled Lines, in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4

p 45-46. [15]

12. Stodder, Gh., The Podura Scale, ibid. p 4. [15]

13. Anonymus. Correction Adjustment for Objectives. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3

p 28—30. [15]

b. Heae Mikroskopstative.

14. Behrens, AV. J., Bericht über einige, vrährend des Jahres 1 882 publicirte Verbesserungen

etc. von Mikroskopen und mikroskopischen Apparaten, in: Bot. Centralbl. 14. Bd.

p 252-2Ö4, 350—351. [15]

15. Curties, Th., Bakers Seaside Microscope. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 190

—191 Fig. [16]

16. Deecke's Large Microscope. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 268-271 3 Figg.

[15]

17. Fase, H., Portable Binocular Dissecting and Mounting Microscope. ibid. p 415—417,

550—551 3 Figg. (aus: Journ. Quek. Micr. Club Vol. 1 p 109— 111.) [16]

18. Ne 1 80
n

's Students Microscope. ibid. p 554 Fig. [15';

19. Queen, J. W., The Acme Nr. 3 improved. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p llft

—111 Fig. [15]

20. Se ib er
t
's Travelling Microscope. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 418 Fig. [16]

21. Swift and Son's Pocket Microscope. ibid. p 896—897 2 Figg. [16]

22. Wenham's Radial Microscope. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 145—146

3 Figg. [15]

(c. Stereoskopisches nnd binocnlares Mikroskop.)

d. Tabns des Mikroskopes.

23. Curties' Nose-piece adapter. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 572—573 Fig.

[16]

24. Hitchcock, R,, The Facility Nose-piece. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 103

Fig. [16]

früheren Jahrgängen und ist noch mehr als im vorigen Jahre abgekürzt. Von neuen Mikro-

skopen sind nur solche, die etwas wirklich Eigenartiges bieten, aufgenommen ; die für an-

dere als biologische Untersuchungen bestimmten Apparate (petrographische Mikroskope u.

a. m.) sind weggelassen; ebenso eine Reihe Aufsätze des Journ. R. Micr. Soc. über Ge-

schichte des Mikroskopes.
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25. Matthew, J. , Device for exchanging Objectives. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3

p 903—904 Fig. (aus: Journ. Quek. Micr. Club Vol. 1 p 303.) [161

26. N elson 's New Nose-piece Adapter, ibid. p 572 Fig. [16]

e. Objecttisch. Finder.

27. Jung, H., Neuer beweglicher Objecttisch für Mikroskope, in: Zeit. Instrum. Kunde

p 246—247 Fig. [16]

28. Zeiß' Stage Micrometer, in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 573 Fig. [16]

f. fflikrospektroskop. Folarisations-Äpparate.

29. Hartnack and Prazmowski's Polarizing Prisms. ibid. p 42S—434 4 Figg. [16]

30. Thompson's Polarizing Prisms. ibid. p 575—579 5 Figg. [16]

31. Zeiß' Spectro-Polarisator. ibid. p 435 Fig. Auch in: Amer. Month. Micr. Journ.

Vol. 4 p 174. [16]

32. Anonymus, The Polari-Spectro-Microscope. in : Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4

p 168-169 3 Figg. [16]

g. Beleüchtungs-VorrichtuDgen.

33. Deyton, R., Modification of the Wenham half-disk Illuminator, in: Journ. R. Micr.

Soc. (2) Vol. 3 p 131—133 Fig. (aus: Proc. Amer. Soc. Micr. 5. Annual Meeting

1882 p 161—163.) [16]

34. Folsom, D., A home made Substage-Condensor. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4.

p 16 Fig. [16]

35. Hardy, J. D., Chromatoscope. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 126—127 2 Figg.

[16]

36. Tolles' Frontal-prism Illuminator, ibid. p 127— 128 Fig. [16]

h. Projections- nnd Demonstrations-Mikroskope.

37. Ryder, J. A., Holman's Lantern Microscope. ibid. p 551—554 Fig. (aus: Journ. Frank-

lin Institute Vol. 116 p 67—69). [16]

38. Stowell, C. H., Projecting Lanterns. ibid. p 706—707. (aus: The Microscope p 51—
53.) [16]

39. Stricker, S., Über das electrische Licht als Hilfsmittel für den mikroskopischen Unter-

richt, in: Wiener Med. Jahrb. p 463—475 Fig. [17]

Abbe's (1) Ausführungen über die Beziehungen zwischen Öffnungswinlsel
und Gesammtleistung des Mikrosliopes werden in einem weiteren Aufsatze fortge-

setzt [vgl. Bericht f. 1S82 I p 14]. Es muß bezüglich derselben auf das Original

verwiesen werden. Peragallo ('^) gibt eine ausführliche Darstellung der theore-

tischen Bedeutung und der Bestimmungsmethoden für den Öffnungswinkel , im

wesentlichen anschließend an Abbe [vgl. Bericht f. 1882 Ip 14]. Des Verf. 's

Wunsche , daß in den Katalogen der Optiker an Stelle der dem Praktiker ganz

gleichgültigen Angaben über die Äquivalent-Brennweite die Größe des Abstandes

zwischen Frontlinse und Präparat treten möge , wird man sich wohl allseitig an-

schließen. Guebhard (^) gibt eine ausführliche Besprechung über den Begriff der

Vergrößerung optischer Apparate, insbesondere auch des Mikroskopes , mit

Rücksicht auf die scheinbare Bildgröße und deren Abhängigkeit von der optischen

Beschaffenheit des Auges des Untersuchers.

Moore (•') bespricht ein neues Objectiv ^/V' mit verstellbarer Fassung für Öl-,

Glycerin- oder Wasser-Immersion. Er ist der Ansicht, es sei falsch, Systeme mit

großer Öffnung in f e st e r F a s s u n g zu armiren ; es müsse vielmehr die Correction
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so viel Spielraum lassen , daß das System für "Wasserimmersion eingestellt wer-
den könne zum Arbeiten an niclit fixirten Präparaten. Dagegen tritt AnonymuS
(13) für die Herstellung billiger Systeme mit fester Fassung ein.

Crisp (3) bringt eine ausführliche Besprechung des Einflusses der Tubuslänge
auf die Vergrößerung des Mikroskopes. Die gesammte, aus Objectiv und Ocular

resultirende Wirkung hängt ab von der Entfernung der vorderen Hauptbrenn-
ebene des Oculares von der hinteren des Objectives ; da aber bei gleich vergrößern-

der Kraft der Linsen je nach der Construction die Brennweite eine verschiedene

sein kann, während die normale Tubuslänge, bezüglich der Abstand zwischen Sy-
stem und Ocular von allen Optikern (Englands) gleichmäßig eingehalten wird, so

ist es möglich, daß trotz gleichen Vergrößerungsvermögens der Systeme und Oulare

2 Instrumente verschiedener Construction bei gleicher Tubuslänge eine ungleiche

Vergrößerung liefern.

Blackham {^j macht Vorschläge zur einheitlichen Benennung der Oculare , zur

Einführung einheitlicher Gewinde, Tubusweiten u. s. f
.

, legt aber ausschließlich

die englischen Zollmaße zu Grunde.

Moore (*) gibt eine Zusammenstellung der bei Prüfung von Mikroskop-Ob-
jectiven zu beachtenden Regeln. Fripp (^) erörtert die Principien der Abbe'schen
Prttfungsmethode und die Anwendung von dessen Testplatte. Gundlach [^) gibt

Anweisungen zur Anwendung eines »Substage - Refractor« , eines Apparates zur

Bestimmung der Apertur von Objectiven, deren Öffnung 1,13 überschreitet.

Rogers (^^j zeigt, daß die Feinheit der Linien der Probeplatten nicht unter

ein gewisses Maß (Vso ooo~"V9o ooo") herabgehen darf; schon dickere Linien sind

nur durch Ausfüllen mit Graphit sichtbar zu machen ; feinere nehmen die Farbe
nicht mehr auf. Zuweilen sind Liniirungen, die das bloße Auge erkennt , dem
Mikroskop unsichtbar, vielleicht , weil sich der entsprechende Einfallswinkel des

Lichtes nicht erreichen läßt. — Stodder (^^j bespricht die Brauchbarkeit der

Schuppen von Lejndocyrtus curvicollis als Probeobject. Sie sind ein gutes Testob-

ject für das Definitions- Vermögen des Mikroskopes. Die Verschiedenheiten,

welche ihr Bild aufweist, sind auf optische Verschiedenheiten der angewendeten
Systeme zurückzuftihren. — Hitchcock (*) ergänzt diese Mittheilung durch eine

Abbildung der Schuppe.

Behrens (i^) berichtet über einige, soweit wichtig, nach dem Original bereits

im vorigen Jahrgang referirte Neuerungen an Stativen u. s. f. — Wenham's
(2'-^) von Roß u. Co. gebautes Radial-Mikroskop läßt nicht weniger als 7 Rotatio-

nen des Stativs, Objecttisches u. s. f. sämmtlich um das Präparat als Centrum
zu. — Queen 's (i^) verbessertes Acme- Stativ bietet nichts neues, erscheint

jedoch nach der Abbildung als ein sehr elegantes und für americanische Verhält-

nisse einfach gebautes Instrument. — Nelson's (^^j Studirmikroskop , ver-

fertigt von Swift and Son, zeigt eine bemerkenswerthe Einrichtung am Object-

tisch ; derselbe dient nämlich direct als Finder , mittelst einer in den Tisch selbst

eingravirteu Scala für die Verschiebung des Objectes von vorn nach hinten, und
einer zweiten , für die Quer-Bewegung , in dem Querstabe , auf welchem — bei

Schiefstellung des Instrumentes — die dem Untersucher zugekehrte Kante des

Objectträgers anliegt. Die Platte des Objecttisches ist hufeisenförmig von vorn

her ausgeschnitten, damit der Arbeitende leichter die Stellung des Condensor
u. s. f. controliren kann. Die erstgenannte, an allen Instrumenten mit gerad-
seitigem Objecttisch leicht anzubringen, verdient Beachtung.

Deecke's (^ß) großes Mikroskop verdient besondere Erwähnung, weil es ne-
ben dem von Fritsch [vgl, Bericht f. lS82Ip22] wohl das einzige z. Z. existirende

Instrument ist, welches gestattet, sehr große Präparate, z. B. Gehirnschnitte

u. s. f. vollständig zu durchmustern ; vor dem genannten Apparat aber die Ver-
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bindung mit einem eigenen bewegliclien Objecttiscb, der nacb jeder Richtung eine

Verschiebung um 4" gestattet, voraus hat.

Ein sehr einfaches, aber anscheinend zu histologischen Zwecken nicht geeig-

netes Eeisemikroskop (von Baker u. Co. London) beschreibt Curties (^^).

Fase's (1^) Reisemikroskop umfaßt in einem Kasten von 9X5X5 Zoll den ge-

sammten complicirten Apparat eines englischen Mikroskopes mit allen zu Prä-

parationen nöthigen Hilfsmitteln (Heiztisch, Drehtisch, Loupe u. s. f.). Verfer-

tiger : Swift and Son.— Seibert's (2<') Reisemikroskop gestattet Verkürzung des

Instrumentes beim Einpacken durch Fügung der den Objecttiscb tragenden Säule

in 2 ineinander zu schiebende Stücke. Ein Taschenmikroskop von Swift and Son
(21) wird von der Redaction des Journ. R. Micr. Soc. als das vollständigste wirk-

lich brauchbare Instrument dieser Art bezeichnet. Die feine Einstellung wird aber

durch längeres oder kürzeres Ausziehen des Tubus mit der Hand ersetzt,

Hitchcock !^^) empfiehlt auf Grund längerer Anwendung an Stelle eines Revol-
ver- Objectiv-Trägers das Einpassen der Systeme in ein Zwischenstück mittelst

eines Ringes, der durch Federn in centrirter Stellung fixirt wird [vgl. über ähnliche

Vorrichtungen Bericht f. 18S2 I p 19]. — Matthew ,25) schlägt vor, die Objective

mittelst conischer Einsätze an dem Tubus oder einem diesem aufgeschraubten

Zwischenstücke zu fixiren ; schneller Wechsel und genaue Centrirung sind hierbei

sicher zu erreichen; andere Autoren, u.a. Nelson [s. u.], treten für diesen Vor-
schlag ein ; sie betonen, daß derselbe vollkommene Garantie für sicheres Halten der

Linsen biete.— Nelson )2G] und Curties (^'j liefern neue Zwischenstücke zum raschen

"Wechseln der Objective; N. zum Einsetzen mit Bajonettverschluß; C. in eigen-

artiger Construction , welche jedes Objectiv mit englischem Normalgewinde (So-

ciety-Screw) ohne weiteres einfügen läßt ; N. tritt indessen selbst später zu Gun-
sten der von Matthew vorgeschlagenen eonischen Einsätze an Stelle jeder an-

deren Befestigungsweise ein.

Jung (2^) beschreibt ausführlich den beweglichen Objecttiscb von Boecker in

Wetzlar : derselbe ist nur 8mm dick, und gestattet bei einer 40mm langen, 50mm
breiten Öffnung Durchsuchung bezw. Auffinden markirter Stellen in fast ebenso-

großen Objecten. Zeiss (^s] liefert einen Objecttisch-Mikrometer , welcher,

da der Betrag der Verschiebung mechanisch durch Verschiebung eines Zeigers

registrirt wird, ermöglicht, Objecte, deren Größe den Durchmesser des Gesichts-

feldes überschreitet, zu messen.

Gute Beschreibungen und Abbildungen der Spektropolarisatoren von
Rollet [vgl. Bericht f. 1882 I p 23] und Abbe lieferten (3i) und (»2] ; verbesserte

Formen der polarisirenden Prismen werden (29) und (30] jjesprochen.

Folsom (3^) setzt schwache Objective — nach der angewendeten Vergrößerung

steigend— in die Substage als Condensoren ein. — Tolles ('"') bringt eine neue

Vorrichtung zur Beleuchtung opaker Objecte , diesmal unter dem Objectiv anzu-

bringen, aber wohl nur für schwache Systeme bestimmt. — Dayton's (^3] Mo-
dification der Wenham'schen Beleuchtungsvorrichtung [vgl. Bericht f. 1880 I

p 19] bezweckt, dieselbe zugleich als Woodward'sches Prisma zu gestalten und
theilweise Abbiendung der Lichtstrahlen zu ermöglichen. Näheres s. im Original.

— Hardy's (sSj Chromatoskop ist eine, für histologische Zwecke kaum brauch-

bare Vorrichtung zur Erzielung bunter Färbung des Gesichtsfeldes bei Objecten,

bei welchen polarisirtes Licht nicht zur Anwendung kommt.
Ryder (^^j beschreibt einen von Holman construirten neuen Proj ec t ions-

apparat, welchem besondere Mannigfaltigkeit der möglichen Einstellungen und
Leichtigkeit der Manipulation nachgerühmt werden. [Ohne Abbildung nicht re-

ferirbar.] — Stowell [^^) empfiehlt zu Projectionszwecken das Kalk- (Knallgas-)

Licht; er demonstrirt u. a. mittelst eines derartigen Apparates Blutkörperchen
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mit iliren Kernen anf 20 Fuß Entfernnng n. a. m. — Stricker [^'] verwendet zu

mikroskopischen Demonstrationen als Lichtquelle ein Bogenlicht, welches von

einer 6pferdigen Dynamomaschine gespeist wird (geliefert von Egger und Kre-
mentzky in Wien) . Die Maschine erhellt während des Vortrages das Auditorium

durch 20 Swan'sche Glühlampen; durch Drehung eines Schlüssels wird statt de-

ren das Bogenlicht in den Stromkreis eingeschaltet , wenn demonstrirt werden
soll. Die Lampe ist eine modificirte Dubosq'sche Lampe, welche innerhalb eines

Kastens so aufgestellt ist, daß die Kohlen um 30"^ geneigt stehen. Ihr Licht wird

dem Präparat durch eine dreigliedrige,, verschiebbare Hülse zugeführt, die im
ersten weitesten Rohr eine einfache (statt der 4 Dubosci'schen) Sammellinse, im 3.

engsten , zwischen planparallelen Glasplatten eine 1 1 cm lange Wassersäule zur

Absorption der Wärmestrahlen enthält. S. erzielt noch mittelst einer Reichert'-

schen Öl-Immersion i/k," gut in dem 120 qm großen Hörsaal tiberall sichtbare

Bilder. Einzelheiten s. im Original.

III. Hilfsmittel der mikroskopischen Präparation.

a. Mikrotom. Schnittstrecker.

1. Andres, A , W. Giesbrecht and P. Mayen, Neuerungen in der Schneidetechnik, in: Mit-

theil. Z. Stat. Neapel 4. Bd. p 420—436 (mehrfach übersetzt). [18, 19]

2. Born, G., Die Plattenmodellirmethode. in: Arch. Mikr. Anat. 22. Bd. p 584—599. [19]

i. Cathcart, C. W., New Form of Ether Microtome, in: Journ. Anat. Phys. London
Vol. 17 p 401—403 Fig. Auch in: Journ. E. Micr. Soc. (2 Vol. 3 p 597—599. [191

4. Dippe!, L., Das neue Mikrotom von Dr. C. Zeiß. in: Bot. Centralbl. 13. Bd. p 388—
3S9 Fig. [19]

5. , Nachtrag zu E. Böcker's Mikrotom, ibid. p 249—250 Fig. [19]

6. Eversbusch, O., Demonstration eines Mikrotomes. in: Ber. lö.Versamml. Ophthalmol.
Ges. Heidelberg. Beilageheft zu Zehender's Klin. Monatsblätter f. Augenheilkvmde.

[19

7. Francotte, F., Microtomes et Methodes d'Inclusion. in: Bull. Soc. Beige Micr. 10. Ann.

p 55—63 1 T. [19]

8. Fearnley, ..., Modification of the Groves-Williams Ether Freezing Microtome, in:

Journ. E. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 913—914 Fig. [19]

9. Lelong's Microtome. ibid. p 733—734 Fig. [19^

10. Schulgin, M., Zur Technik der Histologie, in: Z.Anzeiger 6. Jahrg. p 6. [20]

11. Schulze, F. F., Ein Schnittstrecker, ibid. p 100—103 Fig. [19]

12. Thema, R., Microtome ä Glissement du Prof. E. Thoma et Methodes d'Enrobage. in:

Journ. Micrograph. 7. Annee p 576 -5S3, 639—644 8 Figg. [18]

(b. Präparir-Mikroskop und Loupen.)

c. Zeichnen. Mikrophotographie. Modelliren.

13. Born, G., Die Plattenmodellirmethode. in: Arch. Mikr. Anat. 22. Bd. p584—599. [21]

14. Donnadieu, A. L., Le physiographe universel. in: Journ. (Micrograph. 7. Ann. p 596

—598. [20]

15. Hitchcock, R., Instructions in Dry Photography. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4

p 84—SS, 106-109, 124— 126. "[20]

16. Jung. H., Neuer Zeichenapparat 'Embryograph; für schwache Vergrößerungen, in:

Zeit. Instrum. Kunde p .. . [20]

17. Kohl, G., Böcker's neuer Zeichenapparat nach Dippel. in: Bot. Centralbl. 15. Bd.

p 36-5—366 Fig. [20]

Zoöl. Jaliresliei-iclit. 1SS3. I. o
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18. Schröder, IL, On a new Camera lucida. in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 813

815 2 Figg. [20]

19. Walmsley, ..., Photomicrographic Apparatus. ibid. p 556—559, Auch in: Amer.
Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 197. [20]

2 . White, T. C, Photomicrography. in; x\mer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 81—84 Fig.

[20]

21. Anonymus, Distortion produced by Camera lucida. ibid. p 43—45 2 Figg. [20]

22. Anonymus, Photomicrography and its Value in microscopical Investigation. ibid. p 33

—34. [20]

d. Feuchte Kammer. Gaskammer. Heizbarer und electrischer Objecttisch.

23. Maddox, R. L., Warm and moist Stage. in. Journ. Pi. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 128— 131.

[21]

(8. Mikrometrle. Zählapparate.)

f. Drehtisch. Compressorien.

24. Bausch and Lomb's Optical Co's Compressors. ibid. p 714—715. '21]

25. Creese, J. E-, Tumtable. ibid. p 308—309 Fig. [21]

g. Verschiedene Hilfsapparate; insbesondere Beleuchtungsvorrichtungen.

26. Andres, A., AV. Giesbrecht und P. Mayer, Neuerungen in der Schneidetechnik, in:

Mittheil. Z. Stat. Neapel 4. Bd. p 429—436. [22]

27. Flögel, J. H., Mein Dunkelkasten, in: Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 566—567. [22]

28. van Heurck, H., La Lumiere electrique appliquee aux recherches de la micrographie.

in; Journ. Micrograph. 7. Ann. p 244—260 10 Figg. [21]

29. Kossmann, R., Zur Mikrotomteehnik. in: Z.Anzeiger 6. Jahrg. p 19—21. [21]

30. Schöler, ..., Platin - Glasspiegel, in: Zehenders Monatsblätter f. Augenheilkunde

21. Jahrg. [22]

31. Stearn, C. H., On the Use of Incandescence Lamps as Accessories to the Microscope.

in: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 29—34 6 Figg. Auch in; Journ. Micrograph.

7. Ann. p 151—156 3 Figg. [21]

32. Stein, Th., Electrotechnisch ausgerüstetes Mikroskop, in: Zeit. Elektrotechn. Ver.

Wien 7. Heft [21]

Thoma's ('^j Mikrotom [vgl. Bericht f. 1881 I p27], schou seit mehreren

Jahren bewährt und fast überall ImGebrancli, findet nunmehr ausführliche Beschrei-

bung; bei der allgemeinen Verbreitung des Instrumentes erscheint ein specielles

Referat überflüssig. Neuere Abänderungen, die zum Theil auch in dem betreffen-

den Referate Thomas beschrieben sind, s. u. Nr. 1. — Andres, Glesbrecht und

Mayer [^] beschreiben folgende, an dem Thoma-Jung'schen Mikrotom [vgl. Be-

richt f. 1881 I p 27] angebrachte Veränderungen und Zusätze. 1) Der Schlitten

läuft nunmehr auf Rothgußschienen in 6 statt 5 Punkten (bestehend aus kleinen

Elfeubeinfüßchen) , um das Überkippen beim Schneiden sehr großer Objecto zu

verhindern. 2) An der Mikrometertrommel ist eine Einschnappvorrichtung ange-

bracht, durch weiche ein je nach der Einstellung zu variirender Betrag der

Drehung dem Ohr vernehmbar, mithin das Auge entlastet wird. 3) Ein auf dem
Princip des Cardani'schen Ringes beruhender, in jeder Richtung verstellbarer

Objecthalter, der ausgiebige Veränderungen der Höhenlage des Objectes fast ohne

Hebung oder Senkung zuläßt. Der Paraffinblock ist auf einem in einem Metall-

würfel verschiebbaren Cylinder befestigt ; man kann , indem man den Cylinder

anfangs lief stellt, später hebt, über 2 cm lange Stücke schneiden. Die Ver-
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Stellungen geschehen auch durch Zalin und Trieb. 4 Ein Schnittstrecker ; über

diesen s. u. — Dippei (^ bespricht ferner das zuerst von Körting [vergl.

Bericht f. 18S0 Ip 26] beschriebene Zeiß'sche Mikrotom ; dasselbe ist nunmehr

durch eine, anscheinend sehr zweckmäßige und solide Einspannung des Messers

— es kann durch Schrauben der Rücken desselben beliebig höher gestellt werden

als die Schneide— , durch um 2 Achsen verstellbare Klammern und Gefrierapparate

den gesteigerten Ansprüchen der letzten Jahre angepaßt. Preis ohne Gefrier-

apparat 110 Mark. — Dippei '^) gibt ferner eine Abbildung des Böcker'schen

Mikrotomes [vgl. Bericht f. iSS2 I p 26]; dasselbe ermöglicht sehr feine Schnitte,

läßt aber die an den Mikrotomen von Schanz, Jung. Spengel u. a. möglichen

Verstellungen des Präparates um verschiedene Achsen nicht zu. Preis 90 Mark,

[Gefriereinrichtung anscheinend nicht anzupassen.] — Eversbusch (^; demon-

strirt das für viele Zwecke sehr bequeme Mikrotom von Katsch in neuester Form.

Das Messer wird bewegt in Schlittenführung, das Präparat kann nach Belieben

in einem Cylinder zum Schneiden unter Alcohol , oder auf Gefrierplatte oder in

verstellbarer Klammer bewegt werden. Eigenartig ist die Biegung des Messer-

heftes, durch welche die Schneide soweit herabgesenkt ist, daß die Schnittführung

in einer Wanne mit Alcohol erfolgen kann. — Lelong's {^) Mikrotom, speciell

zur Anfertigung von Querschnitten der Haare empfohlen, comprimirt das Object

in einem Kästchen, das durch Schrauben auf schiefer Ebene gehoben wird. Das

Messer wird auf 2 Platten, die beiderseits den Objecthalter flaukiren, geführt.

Cathcart's (3) Gefriermikrotom ist in der Gefriereiurichtung (Ather-

spray) nach deutschen Modellen gebildet; das Messer wird auf 2 Glasplatten, die

beiderseits von der Gefrierplatte angebracht sind, geführt ; die letztere wird durch

Schraubenbewegung gehoben. — Fearnley (*) hat das Williams-Groves'sche Ge-

friermikrotom [vgl. Bericht f. ISSl I p 27, f. 18S2 I p 27] weiter modificirt,

um schnelleres Gefrieren zu erreichen und die Verbreitung der Ätherdämpfe im

Zimmer «which in many cases cause serious inconvenience to the Operator« zu

hindern.

Schulze (^') empfiehlt, um das PioUen der Schnitte zu verhindern, einen

Schnittstrecker, bestehend aus einer kleinen Metallwalze, die, an einer Uhr-

feder befestigt, lose dem Paraffinblock aufliegt und beim Schneiden mit dem ihr

anhängenden Schnitt sich auf das Messer schiebt. Die Vorrichtung wird mittelst eines

Metallstiftes am Objectschlitten befestigt. Andres, Giesbrecht und Mayer .^ be-

festigen ihren Apparat, einen mittelst Charnieren, Stellschrauben u. s. f. ver-

stellbaren Stahlstab , der genau parallel zur Messerschneide dicht über der-

selben steht, am Messer selbst; es hat diese Einrichtung den Vorzug, daß

sie, solange geschnitten wird, gleichmäßig functionirt, während bei der allerdings

billigeren Schulze'schen Einrichtung eine Verstellung mit dem Kleinerwerden des

Paraffinklotzes nöthig werden kann ; außerdem ist zur Anbringung des Neapler

Schnittstreckers keinerlei Anpassung bezw. Bohrung am Mikrotom nöthig. Für

den Schulze'schen läßt sich eine solche übrigens vermeiden, wenn man nach

Born ('-) denselben auf einem kleinen Stativ neben dem Mikrotom anbringt. Um-
gehen läßt sich der Schnittstrecker durch leichte Erwärmung des Blockes mittelst

eines um den Rand der Schnittebene geführten heißen Drathes ; doch muß dies je

nach 5—6 Schnitten wiederholt werden. Bezugsquellen: für den Schulze'schen
Schnittstrecker Mechaniker Fasching, Graz, Bürgergasse 13, Preis 31/2 Mark; für

den Neapler Mechaniker Jung. Heidelberg. — Aus Francotte" s (') Zusammen-
stellung des modernen Schneide- und Einbettungsverfahrens sei dessen einfache,

den Schnittstrecker angeblich vollständig ersetzende Einrichtung erwähnt : ein

runder Metallstab (Stricknadel) ist an beiden Enden rechtwinklig so umgebogen,

daß , während seine Länge der Messerschneide auflieft , die hakenförmig ge-
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trtimmten Enden der Seitenstücke über den Rücken des Messers gehängt

werden

.

Schulgin (^"] beschreibt ein neues [? Eef.j Messer zu dem Thomaschen Mikro-

tom ; »Vorzug« Beweglichkeit in der Längsrichtung , so daß nicht immer mit der-

selben Stelle geschnitten werden muß.
Zur Theorie der Camera lucida macht Anonymus '-^) Mittheilungen, welche

sich auf die Verzerrung des Bildes bei Anwendung des älteren] Zeiß'schen

und Grunow'schen Zeicheuapparates beziehen. — Schröders "*] neue Camera
lucida ist ein eigenartiges Doppelprisma, nachgebildet dem Wenham'schen
Prisma in binocularen Mikroskopen ; anzuwenden ist es nur bei um 45° geneigtem

Tubus ;
Vortheile sollen sein volle Ausnutzung des Gesichtsfeldes und Verwend-

barkeit für jegliche Vergrößerung u. a. des Dissections-Mikroskopes. Käheres

im Original. — Kohis (i' Empfehlung der «neuen« Bückerschen Camera
erweist dieselbe als im wesentlichen identisch mit dem auf Anregung Dippel's

construirten Abbe - Zeiß'schen Instrumente [vgl. Bericht f. 1SS2 I p 28.; —
Jung's fiö; neuer »Embryograph« (vgl. Bericht f. ISSO p 2S—29, His;, patentirt

an E. Böcker in Wetzlar, besteht aus einer Brücke'schen Loupe mit variabler Ver-
größerung zwischen 1—20 oder 4—30 mal bei einem Sehfeld von 65— 7 mm Dm.,
und einer der älteren Zeiß'schen vgl. Bericht f. 18S1 I p 28] ähnlichen Camera,

(es muß also auf um 22° geneigtes Blatt gezeichnet werden' : beides an einem

Stativ, das zugleich als Präparirmikroskop dient: sehr zweckmäßig sind die

hieran als Unterlage für die Hände anzubringenden Backen, deren Neigung ver-

stellbar ist ; ferner die Beleuchtungsvorrichtung , bestehend aus einem Spiegel

(auf der convexen Seite versilberte Planconvexlinse( zur Beleuchtung von unten

und einem Concavspiegel zur Beleuchtung von oben ; letzterer bezieht sein Licht

von dem ersteren und sind die Brennweiten beider dementsprechend berechnet.

Das Photographiren mikroskopischer Bilder sollte nach Anonymus (--)

nicht nur der Reproduction, sondern auch der Controle der Beobachtung dienen.

Durch die Anwendung von Trockenplatten wird dasselbe nicht nur technisch er-

leichtert, sondern ist auch die Genauigkeit der Bilder wegen der größeren Wirk-
samkeit gelber Strahlen auf diese Platten eine größere. — Whites ("ö; Apparat
für Mikrophotographie ist nicht für die Bedürfnisse feinerer Arbeiten berechnet

;

auch er benutzt die Trockenplatteu. Ausführliche Regeln über deren Gebrauch
gibt Hitchcock [^'^) . Er zieht im allgemeinen weniger empfindliche Platten vor,

weil nur bei diesen es in der Hand des Arbeitenden liegt, feine Nüancirungen der

Lichter durch Variiren der Belichtungsdauer hervorzubringen. Insbesondere

gilt dies für die Reproduction der Negative zu positiven Glasphotogrammen für

das Sciopticon ; R. benutzt hierzu die weniger empfindliche Marke A von Car-

butt's Trockenplatten, zur ersten Aufnahme die Marke B. Bezüglich der Recepte

für die nöthigen Flüssigkeiten muß auf das Original und auf Handbücher über

Photographie verwiesen werden. — Walmsleys (''^( mikroskopischer Apparat
ist eine gewöhnliche horizontale Camera in Verbindung mit einem in horizontale

Lage umgelegten Mikroskop. Aus seiner Beschreibimg seien nur die Expositious-

zeiten für Trockenplatten bei Benutzung von Lampenlicht mit Systemen von ver-

schiedener Stärke citirt : für System von i^/2, Vs' ViO' Vö' Vio" sind erforderlich

2-3, 3-4, 7-10, 8-12, 15-20 Minuten.
Unter dem Namen »Physiographe uuiversel« beschreibt Donnadieu (^^) einen zur

Aufnahme von Photographien zoologischer Objecto, insbesondere auch in Wasser
schwimmender Thiere , bestimmten Apparat, im wesentlichen eine vertical ste-

hende, an einem Stativ, welches zugleich das Präparat u. s. f. oder auch ein Mi-
kroskop trägt, verschiebbare Camera. [Prof. Fol in Genf ist — nach mündlicher
Mittheilung— nach seinen Erfahrungen der Ansicht, daß unbedingt Object einer-



III. Hilfsmittel der mikroskopischen Präparation. 2 1

seits, Camera und Objectiv andererseits auf von einander unabhängigen Stativen

zu befestigen sind, Ref.]

Born [^'^] publicirt in ausführliclier Darstellung eine bereits mehrfach von ihm
und Anderen geübte und gelegentlich mitgetheilte Modellirmethode [vgl.

Bericht f. IS79 p 35 . Das Princip derselben ist die nach Camerazeichnungen

bei bestimmter Vergrößerung vorgenommene Darstellung der einzelnen Schnitte,

bezw. bestimmter Theile derselben aus Wachsplatten, deren Dicke die am Mikro-

tom bestimmte Schnittdicke genau um den Betrag der Vergrößerung übertrifft.

Die Darstellung der Wachsplatten geschieht durch Aufgießen einer aus dem be-

kannten spec. Gew. des Wachses (0,96-0,97' und dem Volum der Platte berech-

neten Wachsmenge auf heißes Wasser in einer Form von vorher ermitteltem

Flächeninhalt. Bezüglich zahlreicher Winke für die Ausübung der Methode muß
auf das Original verwiesen werden.

Maddox ("-^j beschreibt mehrere neue und z. Th. recht einfache und sinnreiche

Vorrichtungen, die zugleich als feuchte Kammer und Heizvorrichtun-
gen dienen können. Immer bestehen dieselben aus auf dem Objectträger ange-
brachten Rinnen u. s. f

.
, mit Einrichtung zur Einfügung kleiner Thermometer,

zur Heizuug mit fließendem warmen Wasser u. s. f. Näheres s. im Original.

Creese's {-^'j neuer Drehtisch bewegt die Drehscheibe durch eine Uhrfeder;

die Platte zum Auflegen der den Pinsel führenden Hand ist verschiebbar.

Bausch und Lomb (-^) liefern einfache Compressorien in 2 Formen,
von welchen die eine in sehr einfacher Weise Paralltlbewegung der Platten und
rasche Seitwärtsdrehung der oberen gestattet. [Näheres ohne Abbildung nicht

zu referiren.l

van Heurck {^^] empfiehlt von Neuem [vergi. Bericht f. 1S82 I p 33] das

elektrische Glühlicht zu mikroskopischen und mikrophotographischen
Zwecken. Statt der Tommasrschen verwendet H. jetzt eine Batterie von Rey-
nier nebst Accumulatoren desselben Ingenieurs. Stearn s neue Apparate finden

alle Berücksichtigung und Empfehlung. Schon vor Stein [^'^] (s. u.) hat Stearn i^')

in ganz ähnlicher Weise kleine Glühlämpchen zur Beleuchtung sowohl, von oben
als von unten her am Mikroskopstativ augebracht ; seine Einrichtung zeigt zwei
Lämpchen unter dem Objecttisch, ein kleineres, von 2^/2 Kerzenstärke, ein grö-
ßeres (4 Kerzen; unter dem Substage, letzteres zu Untersuchungen im polarisirten

Licht. Ein Widerstand zur Reguliruug der Lichtstärke am Fuße des Mikroskopes
hat den Zweck, gewöhnlich nur ein etwas schwächeres Leuchten zu ermög-
lichen und nur bei speciellem Bedarf die volle Stromstärke und demnach rein

weißes Licht in Gebrauch zu setzen ; letzteres ist uöthig , weil die Lampen doch
durch zu starkes Glühen gefährdet werden ; die gewöhnliche Benutzung ertragen die

Swan'schen Lämpchen über 2000 Stunden. Eine elektromotorische Kraft von 3'/2

Volta uud ein Strom von 11/4 Amperes genügt für die kleinere Lampe. — Man
kann übrigens die Lämpchen auch einfach vor dem Mikroskop aufstellen, und sind

hierzu geeiguete Stativchen von Stearn construirt. Stein P^) hat am Mikroskop-
stativ folgende Nebenapparate anbringen lassen: Glühlampen, System Swan,
zur Beleuchtung von unten und oben (Copie nach Stearn, s. 0.), heizbaren Object-
tisch ^Heizung durch Erwärmung einer Widerstandsspirale aus Neusilberdraht;
das Thermometer fehlt!), Vorrichtung zur elektrischen Reizung ; dann ein Rheostat
zum Reguliren der Stromstärken, resp. der Temperatur im heizbaren Objecttisch

und ein Stöpselapparat, mittelst dessen der Strom durch die im Stativ geführten
Leitungen jeder dieser Einrichtungen von einer Batterie aus beliebig zugeführt
werden kann [vergi. Bericht f. 1SS2 I p 26 No. 49].

Kossmann i^^) verwendet zum Schmelzen von Paraffin, Erwärmen der Object-
träger, Abdunsten von Chloroform u. s. f. statt des Wasserbades ein Luftbad
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[Desaga in Heidelberg, Catalog No. lOOS] mit Gasheizung und Thermoregulator

[Desaga No. 771. — Billiger und gleichfalls ausreichend sind die u. a. im deut-

schen Reichs-Gesundheits-Amt gebräuchlichen Regulatoren — Catalog von Rohr-

beck, Berlin No. 14? — Ref.l. Das Paraffin mischt K. aus zwei Sorten, deren

Schmelzpunkt 56 bezw. 36'J beträgt. — Andres, Giesbrechi und Mayer (26) ver-

wenden ein Wasserbad aus Messing mit Vertiefungen und Einschnitten zur Auf-
nahme der Objecto, welche darin nicht mit den Dämpfen in Berührung kommen.
Zur Einbettung dienen Kästchen, gebildet aus auf einen Glasboden aufgesetzten

zweitheiligen Messingrähmcheu, die mit Glycerin ausgestrichen sind. Soll in den-

selben Paraffin längere Zeit flüssig gehalten werden , so werden sie vor dem Ein-

gießen mit dünnflüssigem Collodium gefüllt, das nach Verdunsten des Äther-

Alcohol eine dichte Auskleidung abgibt.

Flögel (2') bespricht Details über die Construction seines von Dippel (Das Mi-

kroskop p 751) und Engelmann [vergl. Bericht f. 1 SSO I p 36] empfohlenen

Duukelkastens. Vgl. d. Orig.

Schöler (2**) macht auf die Möglichkeit der Verwendung von Spiegeln aus

Platinglas, die sich durch ihre Ünzerstörbarkeit durch Säuren u. s. f. auszeich-

nen, zu optischen Apparaten, bei welchen gleichzeitig Licht reflectirt und durch-

gelassen werden soll, aufmerksam ; sie werden geliefert vom Ingenieur Lohmann,
Berlin, Linienstr. 150.
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46. Ward, E., Mounts and Mounting. in: Amer. Month. Micr. Journ. Vol. 4 p 145— 146,

169—171. [Nichts Neues.]

47. Anonymus, Preparation of Dammar Varnish. in: Journ. E. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 145.

,29]

f. Einkitten.

48. Ford, J., Hunts American Cement. ibid. p 143. [29]

Könike r^) versieht das Ende des zur Entleerung des Aquariums dienenden

Heberschlauclies mit einer Mullvorlage in der Weise , daß er es in ein lose mit

Mull überbundenes weitlialsiges Gläschen von oben her mit dem Mull einstülpt.

Die Erneuerung des Wassers geschieht durch Tropfenfall aus einem über dem
Aquarium augebrachten Gefäß. — MÖbius (^) läßt mikroskopische Seeorganis-

men sich festsetzen auf an eingesägten Holzklötzen versenkten Objectträgern, die

später an Korken befestigt in kleinen Gefäßen mit Seewasser transportabel sind.

— Fol (^) empfiehlt zur Narcose von Seethieren Einleiten von Kohlensäure in

das Seewasser; in hermetisch geschlossenen Gefäßen kann diese Narcose 3—4 Tage
anhalten, sie wird aufgehoben, sobald man die Thiere ^Medusen, Seesterue[ in

frisches Seewasser bringt. Fische und Mollusken vertragen das Verfahren nicht,

Krebse nur kurze Zeit.

Hanaman ,2) bewahrt die Tinctionsflüssigkeiten in weithalsigen Flaschen auf,

deren Kork dreifach durchbohrt ist für ein auf den Boden der Flasche reichendes

Abflußrohr, einen Trichtereinsatz und ein anderes Rohr, die letzteren unter dem
Kork endend ; in das Abflußrohr ist ein mit Watte gefülltes Zwischenstück als

Filter eingeschaltet; durch Einblasen von Luft in die 3. Röhre wird die Flüssig-

keit, deren Zufuhr durch den Trichter geschieht, durch das Filter getrieben.

Fol (') empfiehlt als Fixirungsmittel für See-Infusorien, Quallen, Hetero-

poden u. a. m. Eisenchlorid in 2%iger Lösung. Die mittelst derselben ausge-

fällten Organismen sind mit 70%igem Alcohol, dem man später etwas Salzsäure

zur Entfernung des Eisens beigibt, auszmvaschen. Statt Carmin verwendet Verf.

zu späterer Tinction Pyrogallussäure , von welcher einige Tropfen einer lo/^igen
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Lösung dem Alcoliol zugefügt werden. — Pfitzer's (^) Härtungsflüssig-
k e it ist zunächst für botanische Objecte bestimmt ; sie besteht aus einer wässerigen

oder alcoholischen Lösung von Pikrinsäure , der Nigrosin zugesetzt ist , so daß
Fixirung, Härtung und Tinction gleichzeitig erfolgen. — Bikfaivi

C^)
hat die Be-

handlung frischer wie in Alcohol gehärteter Gewebe mit saurer Pepsinlösuug
in ausgedehntem Maße versucht und dieselbe zum Zweck der Isolation von Zellen

sowohl bei ausschließlich von Zellen gebildeten Parenchymen, als auch bei binde-

gewebsreichen Organen erprobt gefunden ; es lassen sich unter Anderem glatte

Muskeln und Epithelien der Lunge , intacte Harncauälchen , Zellen der periphe-

rischen Ganglien gut isoliren. Die Lösung wird gewonnen aus 1 g in Alcohol

behandelter, getrockneter Magenschleimhaut, die bei Brutwärme 3—4 Stunden lang

mit 20 kcm 0,50y'yiger Salzsäure behandelt wird. Das Filtrat darf nicht über Y2~l
Stunde wirken, weil sonst auch das Zellprotoplasma aufgelöst wird. [Vorschrift

undeutlich.] — Zur Maceration von in Müller scher Flüssigkeit und später in ab-

solutem Alcohol gehärteten Theilen des centralen Nervensystems zur Darstellung

des Faserverlaufes benutzt Stilling ('•') eine Mischung von Acid. aceticum glaciale

200, Aqu. comm. 800 g, Creosot 20 Tropfen, welche er als künstlichen
Holzessig bezeichnet. Zu weich gewordene Präparate kann man wieder er-

härten durch Einlegen in gewöhnlichen rectificirten Holzessig, oder auch in Al-
cohol, Näheres darüber s. im Original.

Mayer (-^j empfiehlt folgende Modification von Grenacher's alcoholischer

Carminlösung [vgl. Bericht f. 1S7U p 36—37]. 4g Carmin werden in

100 kcm Alcohol von S0% mit 30 Tropfen HCl etwa 1/2 Stunde auf dem
Wasserbad gekocht , heiß filtrirt , die Säure durch NH3 abgestumpft , nochmals

filtrirt ; Extraction nach der sehr schnellen und intensiven Tinction mit Salzsäure-

Alcohol (vgl. Orig.). — Legal (2") empfiehlt zu sicheren Kernfärbungen bei jungen
Embryonen eine Mischung von 1 Theil concentrirter Pikrinsäurelösung mit 10

Theilen Alauucarmin. In derselben bleiben die Köpfe jüngerer Embryonen,
welche noch nicht entkalkt werden mußten, so daß Müller sehe Flüssigkeit und
Alcohol zur Härtung genügten, 24 Stuuden , kommen von da in schwachen Alco-

hol u. s. f. — Von den von Babes (^**) mitgetheilten Verwendungsweiseu des

Saffranin ist nur eine, die von dem gewöhnlichen Tinctionsverfahren wesentlich

difi'erirte. Eine übersättigte Lösung des Baseler Präparates wird auf 60° erwärmt,

warm filtrirt; nach dem Erkalten werden die zu färbenden Schnitte mit der trüben

Lösung erwärmt, bis dieselbe klar wird, dann in gewöhnlicher Weise nachbehan-
delt (Terpentin statt Nelkenöl!) Dauerpräparate können auch in essigsaurem

Kali, weniger gut in Glycerin aufbewalirt werden. — Zur Tinction von Präparaten

über Knochenentwicklung verwendet Bouma [''] Safi'ranin in wässeriger Lösung,

1:2000 mit nachträglicher Extraction in destillirtem oder mit Essigsäure ange-

säuertem Wasser. Es färben sich Knochen und Bindegewebe roth, Knorpel gelb,

letzteres auf Grund einer chemischen Verbindung zwischen Chondromucin und
Safifrauin, welche durch Kochen oder Alcoholzusatz aufgehoben werden kann , so

daß die ursprüngliche Safi"raninfarbe wieder erscheint. — Griesbach (^'^) empfiehlt

combinirte Färbungen mit Rose beugale (einem in Wasser löslichen chlo-

rirten Tetrajodfluorescin) und Jodgrün , oder Rose bengale, Jodgrttn und Bleu de

Lyon (Salz der Disulfosäure des phenylirten Rosanilius] . Gute Resultate sind

u. a. erzielt bei Chromsäurepräparaten des Rückenmarkes, verschiedenen Orga-
nen von Muscheln, Darmcanal der Ratte. Einzelheiten s. im Original. — Gries-

bach (^^j hat ferner eine Reihe von Azofarbst offen (tiefgefärbten, alle

Nuancen von Gelb, Orange und Roth aufweisenden Körpern) bezüglich ihrer Ver-

wendbarkeit zu histologischen Zwecken geprüft. Dieselben sind meist in Wasser
löslich und widerstehen der Extraction in absolutem Alcohol. Besondere Em-
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pfehlung erhalten Bismarckbraun , Croeein und Goldorange für frische Alcohol-

und ChromScäurepräparate, Biebricher Scharlach besonders für Alcoholpräparate.

unbrauchbar sind Anilingelb und Chrysoidin. Kernfärbungen gelingen außer mit

den genannten mit Tropäolin 0001 u. 2 Bordeaux R. u. G. Bezüglich der

sehr zahlreichen und sorgfältigen Einzelangaben muß auf das Original verwiesen
werden.

Bayerl (^'j bedient sich zum Nachweise hämoglobinhaltiger Zellen einer früher

schon von Noris und Shakespeare , ebenso Merbel [noch früher von Merkel —
Technische Notiz. Untersuchungen aus der anatomischen Anstalt zu Rostock
IS75 p 9S—99 — ] empfohlenen Doppelfärbung mit Carmin und Indigcar-

min. Das üntersuchuugsobject war ossificirender Knorpel: Schnitte des in Salz-

säure 0,5, Chroms. 1,5, Wasser ICO entkalkten und mit Alcohol durchtränkten

Materiales werden in die Mischung (gleiche Teile einer filtrirteu Lösung von Car-
min 2,0, Borax 8,0, Aqu. dest. 130 und einer zweiten Indigcarmin 8,0, Boras
8,0, Aqu. dest. 130) 15—20 Minuten, dann in gesättigte Oxalsäurelösung einge-

legt. Weitere Behandlung für Balsameinschluß ; damit die Farbe nicht nachträg-

lich ausbleicht, muß das beim Aufhellen verwendete Nelkenöl vor dem Einschluß
durch einige Tropfen Benzin entfernt werden. Die Blutkörperchen färben sieh

hierbei grasgrün , Knorpelzellen röthlich , Knochen und Osteoblasten roth. —
Haxelwood (^*) empfiehlt ohne genaue Angabe eine Doppelfärbuug mit Carmin
und einem blauen Farbstoff, bestehend aus Rosanilin, Anilinöl und Schwefel-

säure. — Kitt (^'^) empfiehlt Doppeltinction von in Alcohol geschnittenen Prä-
paraten mit wässeriger Hämatoxj^linlösung, danach mit Naphtholroth

,
gleichfalls

in wässeriger Lösung. — IVIartinotti (^^'j erreicht gute Doppelfärbung, indem er

die mit Hämatoxylin tingirten Präparate nach dem Entwässern mit Eosin
,
gelöst

in absolutem Alcohol, behandelt.

Ciaccio (^^j verwendet Goldchlorid in Mischung mit Cadmiumchlorid in fol-

gender Weise : die Präparate (Muskeln von Torjjedo marmorata) kommen 5 Minuten
in frischen filtrirten Citronensaft, danach im Dunkeln in eine Lösung, die je l^/^

beider Metalle enthält, Y2 Stunde, von da 12 Stunden in l^oigs Lösung von

Ameisensäure in der Dunkelheit , darnach ebenso lange belichtet ; es folgt noch-

malige 24stündige Benetzung mit Ameisensäure (Conceutvation ?) in der Dunkel-
heit, Auswaschen in Wasser, Untersuchung in Glycerin. — Cybulsky (i^) bringt

Modificationen der Henocque' sehen Goldmethode. Von frischen Organen werden
feine Schnitte mittelst eines mit alcoholhaltigem Wasser benetzten Rasirmessers

entnommen; diese legt man in Goldchlorid (^'a-VieVo) ^^^^ V4~V4 Stunden, dann
iu destillirtes Wasser (bis 1

1/2 Stunde) , endlich in ein hermetisch schließendes

Glas mit einer verhältnismäßig großen Menge gesättigter oder auf die Hälfte ver-

dünnter Weinsteinsäure ; dieses stellt man in ein Wasserbad von 50-60° C. Schon
nach 1/4 Stunde kann die Reduction erfolgt sein, man untersucht von da an in

kurzen Zwischenräumen, nöthigenfalls nach Erneuerung der Weinsteinsäure. Über-
färbung wird durch Cyankalium(Y2Vo5&'6 Lösung) beseitigt; letztere zeigt nebenbei

eine günstige macerirende Wirkung. Einschluß in Glycerin oder Balsam. — Os-
miumsäure (i/oVoige Lösung, 24stündige Einwirkung) verwendet C. nach 24-

stündigem Quellen der Präparate in »Essigsäurelösung«. — Grünhagen (^"j bringt

außer einer unwesentlichen Modification der Goldbehandlung eine Hämatoxy-
lin färb ung feiner Nerven : Vorbehandlung der Präparate mit verdünnter Essig-

säure (12 Tropfen auf 100 kcm HoO); Tinction mit concentrirter Hämatoxylin-
lösung (starkes Decoct des Holzes, 'filtrirt mit gleichem Volum kalt gesättigter

Alaunlösung versetzt) . Nach 24 Stunden Untersuchung ;
Entfärbung in salzsäure-

haltigem Glycerin mit Nachbehandlung in Sodalösung.

Stirüng (-^j empfiehlt Rhodaukalium und Rhodauammonium iu lOO'oiger Lösung
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als Reagens zur Darstellung der intranucleären Netze in den Kernen der Blut-

körperchen, der Epitlielien (für welche es zugleich ein gutes Isolationsmittel ist!

,

der glatten Muskeln u. a. m. , ferner zur Untersuchung der Krystalllinse und der

Netzhautstäbchen.

—

Zacharias (-^) durchtränkt behufs des Nachweises von
Eiweiß körpern in Pfianzeuzellen die letzteren mit einer Lösung von 1 Th.

Blutlaugensalz in 20 Wasser und 10 Essigsäure von 1,063 sp. G., wäscht mit ver-

dünntem Alcohol aus und überträgt in eine Eiseuchloridiösung. Die Wirkung der

letzteren auf das unlöslich an die Eiweißkörper gebundene Blutlaugensalz bewirkt

Blaufärbung ; Ausbleiben der Reaction beweist das Fehlen von Eiweißkörpern.

Fol ['^) verwendet zu Inj ectionen Gelatine für photographische Zwecke

(Simeon's Gelatine, Winterthur, Schweiz) in der weicheren, leichter schmelzenden

Sorte. Ein Kilo davon wird mit Wasser zum Quellen gebracht, geschmolzen und

mit mindestens 1 Liter ammoniakalischer Carminlösung (Ammoniaklösung mit

3—4 Theilen Wasser verdünnt, welcher Carmin im Überschuß zugesetzt ist,

filtrirt), dann mit Essigsäure, bis blutrothe Färbung eintritt, versetzt. Die ge-

ronnene Masse wird unter Wasser durch groben Tüll gepreßt ; die ausgequetschten

Fäden werden durch Auswaschen von Säure- oder Ammoniaktiberschuß befreit,

eingeschmolzen und auf mit Paraffin durchtränktes Pergamentpapier ausgegossen
;

die nach dem Trocknen bleibenden Blätter lassen sich trocken aufheben. Blaue

Masse nach Thiersch's Vorschrift läßt sich [wie Ref. aus eigener Erfahrung

bestätigen kann] in gleicher Weise zur trockenen Aufbewahrung herrichten.

Schwarze Leimmasse: 500 g Gelatine, die in 2000 HoO , worin 140 g Koch-
salz gelöst sind, gequollen ist; der geschmolzenen Masse wird Silbernitratlösuug

(300:1000) zugesetzt; Erkalten und Auspressen wie oben; nach abermaligem

Schmelzen Zusatz einer Mischung von 1500 kern kalt gesättigter Lösung von

oxalsaurem Kali, 500 kcm desgleichen von schwefelsaurem Eisenoxydul bei hellem

Licht, bis die Masse schwarz aussieht; Auswaschen u. s. f. Avie oben; die Masse

erscheint bei durchfallendeui Licht dunkel sepiabräunlich. Nimmt man statt

Kochsalz 240 g Bromkalium, so wird die Masse grauschwarz. Chromfarben sind

in Trocken-Gelatine nicht zu conserviren, weil dieselbe bald unlöslich wird. Verf.

warnt vor Anilinfarben.

Becker ("^*^) gibt eine Darstellungsweise der sogenannten Calberla'schen (modi-

ficirteu Bunge'schen) Einbettungsmasse mit einer von Rüge eingeführten Ab-
änderung: Der verrührten Eimasse — Eiweiß und Dotter — wird statt Soda

Glycerin , 7— S Tropfen auf je ein Ei , zugefügt ; die Masse wird durch Flanell

filtrirt und mit dem Präparat in Papierkästcheu über dem Wasserbad Alcohol-

dämpfen bis zur Erhärtung ausgesetzt. Weitere Aufbewahrung erfolgt in Alco-

hol. — Born C^'i gibt einzubettenden Objecten die gewünschte Lage vor dem
Einbetten, nachdem sie mit Paraffin durchtränkt und erkaltet sind ; zur genauen

Einstellung Avird ein in das Mikrotom eingespannter Paraffinblock mit dem gleich-

falls zum Gebrauch definitiv eingespannten Messer mit einer die Schnittrichtung

wiedergebenden Schnittfläche versehen ; auf dieser wird das Object mit Hilfe

eigener Hilfsvorrichtungen vor dem Anschmelzen orientirt. Vergl. Original. —
Schulgin (-'=) benutzt zum Einbetten Mischungen von Paraffin, Schmelzpunkt 55°,

mit Ceresin , allenfalls mit Zusatz von Vaseline. — Thoma's (-'J) Mittheilung

über sein Mikrotom befaßt sich auch mit den Einbettungsmethoden von Calberla

in der Ruge'schen Modification, Duval , Schieiferdecker , Giesbrecht und Bütschli

[vgl. Bericht f. 1S79 p 35, f. ISSl I p 36 und f. 18S2 I p 42.] Die Calberla-

sche Masse (Eiweiß und Eigelb im Mörser zerrührt und durch Flanell gepreßt)

wird besonders zum Einbetten dünner platter Gebilde (Häute) empfohlen ; man
breitet diese aus und übergießt sie mit der Masse, die ohne weiteres anhaftet. Die

erste Erhärtung geschieht in Alcoholdämpfen von 30°; Verf. beschreibt ein eigenes
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Bad zu diesem Zwecke : ein Wasserbad, bedeckt mit einer dimnen Metallplatte,

auf welcher unter einer Glocke eine Schale mit Alcohol, darüber auf einer durch-

löcherten Platte die Kästchen mit der Masse stehen. — Die Einbettung in Celloi-

din hat Verf gleichfalls etwas modificirt : ein Präparat wird mit Celloidin durch-

tränkt und in verdünntem Alcohol gehärtet ; aus dem so erhaltenen Block wird

das zu schneidende Stück in geeigneter Form ausgeschnitten, mit absolutem Alco-

hol, dann Äther benetzt und in diesem Zustand in einer neuen Celloidinschicht in

die richtige Lage eingestellt ; als Unterlage dient ein Kork , dessen Oberfläche

mit einem Überzug von Celloidin, den man eintrocknen läßt, versehen ist.

Eine ganze Reihe von Veröffentlichungen beschäftigt sich mit dem Auf-
kleben und Ordnen von Serienschuitten. Einen Theil derselben hat Francotte

(^2] zusammengestellt. — Flöge! {'^^] benetzt zu diesem Behufe die Objectträger

mit Gummilösung (Gummi arabic. 1, H2O 20 filtrirt ; Zusatz von etwas Alcohol

verhindert Schimmelbildung) . Für dünne Schnitte läßt man die Lösung auf dem
Glas eintrocknen und verflüssigt sie nach dem Ordnen der Schnitte durch An-
hauchen ; dicke Schnitte werden in flüssiger Lösung geordnet. [Vgl. Bericht f. 1SS2

I p 44 Nr. 4.] — Frenzel [^^, •^"') verwendet in Benzin + Chloroform gelöstes

Guttapercha (vorräthig in Lösung 1 : 100 bei F. Beyrich, Berlin N., Linienstraße

114), welche er der von Threlfall [^^] benutzten Kautschuklösung vorzieht. Die

Schnitte werden auf der trocknen Klebschicht geordnet, bei 50—55° C. ange-

schmolzen, das Paraffin durch Überschwemmen mit Naphthaöl gelöst; die Prä-

parate vertragen dann Nachfärben, Behandeln mit absolutem Alcohol ; zu weiterer

Sicherung kann man ihnen — ebenso wie den nach Giesbrecht |^vgl. Bericht f. 1S81

I p 41] oder Flögel (s. 0.) aufgeklebten— vor dem Färben noch einen Überzug mit

der Guttaperchalösung geben. — Gaule (^^) hält fest an der Empfehlung des An-
klebeus der paraffinhaltigen Schnitte durch Alcohol , als einfachstem und selbst

für nachträgliche Färbung brauchbarem Verfahren. — Kossmann ("^^j klebt die

Schnitte nach der älteren Giesbrecht'schen Methode auf Schellack, der mit Kreosot

augepinselt ist ; Zusammenlaufen des Kreosots in Tropfen wird durch leichtes Er-

wärmen des Objectträgers verhindert. — Mayer (^'^j erreicht das Aufkleben

der Schnitte in einfachster Weise durch Bepinseln des Objectträgers mit einer

Mischung gleicher Eaumtheile von Hühnereiweiß und Glycerin ; Zusatz von etwas

Carbolsäure gegen Schimmelbildung. Nach dem Anschmelzen des Paraffins ist

auch hierbei nachträgliche Färbung und Behandlung mit Wasser, Alcohol und

Terpentinöl möglich. — von Noorden {^^) ordnet die Schnitte in einer dünnen

Schicht auf dem Objectträger ausgebreiteter dünnflüssiger^Gummilösung ohne vor-

heriges Aufrollen; nach dem Ordnen zieht er den Objectträger 1—2mal durch die

Alcoholflamme, wobei die Erwärmung nicht bis zum Schmelzen des Paraffins stei-

gen darf. Hierbei entrollen sich die Schnitte : jetzt läßt Verf. die Lösung ein-

trocknen und Terpentinöl und Balsam nachfolgen. — Schällibaum (^^) bedient

sich einer Lösung von Collodium in Nelkenöl : die Schnitte haften nach Anwen-
dung desselben auf dem Objectträger, sobald durch Erwärmen das Nelkenöl ver-

dunstet ist.

Morehouse (^^) veröffentlicht folgende, zunächst für Algen bestimmte Con-
serviruugsflüssigkeit: 15 Grau Kupferacetat werden gelöst in einer Mi-
schung von je 4 Unzen Campherwasser und destillirtem Wasser, 20 Minims
Eisessig und 8 Unzen Glycerin. — Pow [^^] empfiehlt zur Vorbehandlung von

Canadabalsampräparaten , insbesondere kleiner Insecten , Carbolsäure: dieselbe

wird vorräthig gehalten in flüssigem Zustande, indem den Krystallen eben nur

so viel Wasser beigemischt ist, um sie gerade bei gewöhnlicher Temperatur
flüssig zu erhalten. Lebende kleine lusecten werden direct in die Säure , von da
in Balsam gebracht.
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johnston (^') empfielilt als Einschliißmittel zunäclist für Krystalle (u, a.

Cholesterin , die in Balsam verschwinden, Copaiva-Balsam, rein oder gemischt mit

altem Terpentin oder mit Dammarharz.

Anonymus (^'j verwendet als Einschlußmittel Dammarfirniß, herzustellen durch

Auflösen des Harzes in der doppelten Gewichtsmenge Benzol, 2 tägiges Stehen-

lassen, Abgießen des klaren Theiles der Lösung, Zusatz von etwa Yy des ursprüng-

lichen Gewichtes Terpentinöl. — van Heurck (-'f') schlägt als bequemen Ersatz des

Monobromnaphthalins [vergl. Bericht f. 1S80 I p 12] , Styras (von Liquidambar

Orientalis) und Liquidambar (von L. styraciflua) vor; beide haben den Brechungs-

index 1,63. Die braune Farbe des käuflichen Styras: (von Gehe in Dresden)

läßt sich durch Ausbreiten in dünne Schicht und Aussetzen an das Sonnenlicht

beseitigen; Verwendung als Lösung in Chloroform. Dippel {^^) schließt sich auf

Grund der Prüfung einiger Präparate van Heurck' s (Diatomeen) dessen Empfeh-
lung an. [Das americanische Liquidambar ist im Handel nicht mehr zu erhalten.]

— Lovett -^''j benutzt zum Einkitten von Präparaten in Glycerin— meist Mischun-

gen von Glycerin mit Alkohol und "Wasser in verschiedenen Verhältnissen— einen

Lack aus 2 Theilen Bleiweiß, 12 Theilen Mennige und 3 Theilen Bleiglätte mit

» Gold- Size (f verrieben. — Ford's ('^) Kitt für Präparate bildet eine Mischung
von Zinkweiß (aus der Malerfarbe durch Abziehen des Öles) mit Canadabalsam,

verdünnt durch Chloroform mit Zusatz von etwas Terpentin.

V. Conservirungs- und Präparationsmittel.

1. Bedriaga, J. V., Eine neue Kittmasse zum Verschließen der Cylinder und Büchsen, in:

Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 229—23L [291

2. Gerlach, L., Technische Notiz, in: Beitr. z. Morphologie u. Morphogenie. I. [30]

3. Gurwitsch, M. , Über die Anastomosen zwischen Gesichts- und Orbital -Venen, in:

V. Gräffe's Arch. Ophthalm. 29. Jahrg. 4. Abthl. p 31—88. [30]

4. Haacke, "W. , Zur Aufstellung und Behandlung von Alcoholpräparaten. in: Z. An-
zeiger 6. Jahrg. p 518—520. [29;

5. , Ein Apparat für Conservirung von Alcoholpräparaten. ibid. p 540—543. [29]

6. , Über das Montiren von Alcoholpräparaten. ibid. p 694—695. [29]

7. Meyer, H. V., Fernere Mittheilungen über die Kleisterinjection. in: Arch. Anat. Phys.

Anat. Abth. p 277—278. (30]

8. Struthers, J., On a Method of Promoting Maceration for Anatomical Museums by Arti-

fieial Summer Temperature. in: Journ. Anat. Phys. London Vol. 18 p 49. [30]

9. Teichmann, L., Kitt als Injectionsmasse und die Methode der Gefäßinjection mit dem-
selben, in: Vierteljahrschr. f. Veterinärk. 69. Bd. p 157— 181 (übersetzt aus : Ab-
handl. Akad. "VViss. Krakau. math.-nat. Klasse 7. Bd.). [30]

10. Zietz, A., Mittheilungen betreffend Aufstellung und Behandlung von Alcoholpräparaten.

in: Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 199—200. [30]

V. Bedriaga (^) verwendet zum Aufkitten der (Glas- oder Blech-) Deckel auf

Spiritusgläser : Wilhelm Hofmann's weißen Universalkitt (Bezugsquelle Prag,

Graben 34), eine in Form von Stäbchen verkäufliche, beim Erhitzen schmelzende

Kittmasse.— Kaacke (^, ^, ^) verwendet zur Erhärtung der Präparate Spiritu s-

kästen, auf deren mit Abfluß versehenem Boden ein Einsatz mit durchlöcherter

oberer und unterer Wand
,

gefüllt mit Kohlenpulver steht ; ein anderer Einsatz

im obern Drittel des Kastens trägt die Präparate. Man verwendet mehrere Kästen
mit zunehmender Stärke des Alcohols. Während die Präparate diese durchwandern,

wird frischer Alcohol nur dem letzten Kasten mit unverdünntem Inhalt zugefügt

;

der aus diesem abgelassene, durch die Kohle filtrirte Alcohol dient zum Auffüllen
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der nächsten u. s. f. Vortheile: die Präparate sind immer oben im wasser-
armsten Tbeil des Alcohols ; der verbrauchte Alcohol ist durch die Filtration zu
weiterer Verwendung gereinigt. Näheres s. im Original. — Die erhärteten Präpa-
rate befestigt Verf. auf Glasplatten von möglichst der dem Präparate contra-

stirenden Farbe (gelb auf blau, grün auf roth, schwarz auf weiß). Zweckmäßig
nimmt man hierzu matte farblose Glasplatten, färbt diese durch Anstreichen mit

in Hausenblase verrührten Farben auf der matten Seite ; bestreut die Farbschicht

mit feinem Sand, trocknet nach'Benetzeu mit starkem Alcohol ; das letztere unter-

bleibt natürlich bei anatomischen Präparaten. — Alte, schlecht conservirte Thiere

lassen sich noch gut aufstellen , wenn man exenterirt (bei Fischen Schnitt in der

Seitenlinie) und mit Schwämmchen ausstopft, welche das Präparat durch Aufsau-

gen von Spiritus wieder aufblähen. — Zietz ("^; spritzt die Leibeshöhle von in

Alcohol aufzustellenden Thieren durch einen Einstich mit 9 üo/^igem Alcohol aus, um
dieselben bei dem Erhärten prall zu erhalten. Aufstellung bei Thieren, die Farb-
stoffe an den Alcohol abgeben, auf farbigen Glasplatten; Befestigung mitHausen-
blase [vgl. Bericht f. 1SS2 I p 34 No. 9].

Gerlach i"-) hat seine Methode zur Aufbewahrung kleinerer Präparate [vgl. Be-
richt f. 1881 I p. 34] dahin abgeändert, daß er jetzt statt Salicylsäure arsenige

Säure als Antisepticum verwendet. Er löst 40 g Gelatine in 200 kcm gesättigter

Lösung der Säure, fügt 120 kcm Glycerin hinzu und klärt mit Eiweiß. Die Prä-

parate legt Verf. zwischen aufeinander durch abgeschliffene Flächen passende

Uhrgläser und Glasplatten (von Hildebrand in Erlangen) ; Verschluß ein provisori-

scher Wachseinschluß, später Selenka'scher Kitt.

Gurwitsch (^) bereitet folgende Inj ectionsmasse zur Füllung kleinerer

Venen (im speciellen Falle der Augenhöhle) : 100 g venetianischen Terpentins

werden auf dem Wasserbad mit 100g gekochten Leinölfirniß gut gemischt; von
dieser Masse wird zu 200 g fein zerriebener Mennige soviel — ca. 170 g — hin-

zugefügt, daß die richtige dünnflüssige Consistenz erreicht wird. — v. Meyer C^)

empfiehlt auf's Keue die von ihm modificirte Kleisterinjectiou Pausch's [vgl. Be-
richt f. 1881 I p 34, f. 1SS2 I p 34] ; zur Färbung verwendet er jetzt nur Fuch-
sin , soweit nicht feinere Gefäßnetze zu injiciren sind. — Teichmann's ('•'.,

ausführliche Darstellung der von ihm angegebenen Klttinjection [vgl. Bericht f.

1882 I p 34] bringt genaue Regeln für deren Ausführung. Auf 5.00 Kreide 1.00

Zinnober, 0,9— 1,00 licm Leinöl (das Verhältnis wechselt je nach der Feinheit des

Pulvers und Dicke des Öles) kommen 0,75 cm Schwefelkohlenstoff. — Zur Injection

großer Cadaver injicirt man zuerst eine dünnere Masse für die kleinen, dann eine

dickere für die großen Gefäße. Die nöthige große Spritze wird in einem eigenen

Spritzenhalter befestigt. Die Kittmasse für die Venen besteht aus Zinkoxyd 15,

Ultramarin 1, Leinöl 2—2,5, Schwefelkohlenstoff 1,0 kcm. Weiße Kittmasse für

Ljmphgefäße bereitet man aus Ziukoxyd 20,0 , eingedicktem Leinöl 3,0,

Schwefeläther 2,0. Gelbe Farbe liefert chromsaures Blei. Zinnober kann in

geringer, Zinkoxyd nur in bester Qualität Verwendung finden. Selbst halbzersetzte

Cadaver können noch injicirt werden. Einzelheiten s. im Original.

Struthers C^) beschreibt, ohne die ähnlichen Einrichtungen zu kennen [vergl.

z. B. Planer in: Arch. Anat. Entwicklungsgesch. 1877 p 273], ausführlich sein

System zur Maceration von Skeleten in warmem Wasser ; Einzelheiten s. im
Orig. — [Die Grazer Einrichtung zur Warrawasser-Maceration wurde schon 1875
gelegentlich der dortigen Naturforscher-Versammlung demonstrirt.l
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VI. üntersuchungsmethoden für specielle Zwecke.

a. Diatomaceae.

1. Barre, Ph., Sur un Procede de preparation synoptique d'objets pulverulents (Dia-

tomees des guanos , terres fossiles etc.' in: Bull. Soc. Beige Micr. 10. Ann. p 16

—19 IT. [32;

2. , Sur l'alignement de Diatomees dans les preparations. ibid. p 75— 77.

3. Bergen, Y., Cleaning Diatoms, in: Amer. Menth. Micr. Journ. Vol. 4 p 198. [32]

4. Rataboul, J., Les Diatomees. Piecolte et Preparation. in: Journ. Micrograph. 7. Ann.

p 644—646. 1 T. [Bisher nur Einleitung.]

5. Sharp, H., On mounting Diatoms in Lines and Patterns. in: Amer. Month. Micr. Journ.

Vol. 4 p 132—133 (aus Journ. Victoria Micr. Soc.) [32]

Styrax und Liquidambar als Einschlußmittel, s. a. oben IV 30 u. 36. [32]

b. Frotozoa.

6. Blanc, H., Encore une methode, pour conserver et colorer les Protozoaires. in: Z. An-
zeiger 6. Jahrg. p 22—23. [32]

6a. Cattaneo, G., Fissazione, colorazione e conservazione degli infusorii. in: Bell. Sc.

Pavia Anno 5 p 89—95, 122—128. [32]

7. Kent, W. S. , Potassic Jodide for preserving Infusoria. in: Journ. R. Micr. Soc. (2)

VoL 3 p 730. [32]

Fixiren s. oben IV 7. S. auch unten p CO Maggi ;-; und p 61 Parietti.

c. Coelenterata.

8. Squire, P., On a Method of Preserving the fresh-AVater Medusa, ibid. p 4S5—486 Fig.

_[32]

Fixiren s. oben IV 7.

(d. Echinodermata.)

e. Vermes,

9. MSbius, K., Kleine Mittheilungen aus der zoologischen Technik, in: Z. Anzeiger 6. Jahrg.

p 52—53. [32]

10. Zeppelin, Graf M., Über den Bau und die Bewegungsorgane des Ctenodrihis monostylos

n. sp. in: Zeit. Wiss. Z. 39. Bd. p 615. [Zi]

f. Arthropoda.

11. Chadwick, H., Mounting Insects in Balsam ^yithout pressure, in: Journ. R. Micr. ?oc.

(2^ Vol. 3 p 444 (aus: Micr. News Vol. 3 p 10.5—106 Fig.) [32]

12. Green, S., Preparing Insects and Spiders, ibid. p 729—732 (aus: Journ. Quek. Micr.

Club Vol. 1 p 224—226, 253—254). [32]

13. Köstler, Max, Über das Eingeweide-Nerven.system von Pf?v]/j/(.;ie?a oneHte?/.s. in: Zeit.

Wiss. Z. 39. Bd. p 572—595. [32]

14. Nol!,F.C., Zur Verbreitung von A'o(>Ä/omieX. in: Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 47 1—472. [32]

14 a. Torre, C. E. della, Nouvelle methode de decoloration du pigraent de l'oeil des Arthro-

podes, in: Compt. Piend. Tome 96 p 1S06. [Verwendet Chlor
;
genauere Angaben

fehlen.]

g. Mollasca.

15. Griesbach , H. , Über das Gefäßsystem und die Wasseraufnahme bei den Najaden und

Mytiliden. in: Zeit. Wiss. Z. 3S. Bd. p 1—45. [33]

h. Vertebrata.

16. Decker, F., Über den Primordialschädel der Säugethiere. ibid. p 190—234. [33]

17. Deecke, . . ., Cutting and mounting Sections through the entire hvmian Brain. in: Journ.

R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 449—450 (aus : Proc. Amer. Soc. Micr. 5. Ann. Meeting

18S2 p 275—277, 279—281.) [33]
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IS. Harris, V., On double staining nucleated Blood Corpuscles vrith Aniline Dyes. in: Q.

Journ. Micr. Sc. Vol. 23 p 292—301 ; auch in: Journ. Micrograph. 7. Ann. p 542—
544. [33:

19. Rab!-Rückhard, H., Das Großhirn der Knochenfische und seine Anhangsgebilde, in:

Arch. Anat. Phys. Anat. Abth. p 279-322. [33;

20. Robinski, S., Zur Kenntnis der Augenlinse und deren üntersuchungsmethoden. Berlin,

Eugen Grasser 62 pgg. [33^

21. Rogner, V., Über das Variiren der Großhirnfurchen bei Le2}us, Ovis und Sus. in: Zeit.

Wiss. Z. 39. Bd. p 596—614. [33]

Barre (^) verwendet, um verscliiedenes Diatomeeumatei'ial und dergl.

zu Vergleichen unter ein Deckglas zu bringen, eine Vorrichtung, durch welche das

mit hartem Balsam bestrichene Gläschen gegen 9—25 Röhrchen angepreßt wird,

durch welche eine entsprechende Zahl von Objecten auf den Balsam gestreut

werden; nachdem durch Erw.ärmen dieselben angeschmolzen sind, kann das Deck-
glas leicht ohne Vermischung der Objecto auf den Objectträger transportirt werden.
— Bergen (^) reinigt Diatomeen durch Kochen mit reiner concentrirter Schwefel-

säure, bis weiße Dämpfe entweichen, danach allmählicher Zusatz von Kalisalpeter,

bis die Masse weiß oder blaßgelb aussieht, danach Auswaschen mit destillirtem

Wasser.— Nach Sharp [^] empfiehlt es sich, das Deckglas, auf welchem die Diato-

meen geordnet werden, vorher mit einem dünnen Überzug von Wasserglas zu ver-

sehen ; durch Anhauchen erweicht derselbe hinlänglich zum Ankleben der Objecte.

BlanC (-') empfiehlt als Fisirungsmittel für Infusorien Kleinenbergs Picrin-

schwefelsäure mit Zusatz von 3—5 Tropfen l^iger Essigsäure auf 15 kern. Zur

Färbung dient alcoholische Safraniniösung (5 g Safr. in 15 kcm), verdünnt mit

gleichen Theilen destillirten Wassers. Auch für marine Nematoden eignet sich

das Verfahren. — Kent C*)
benutzt Jod -Jodkaliumlösung statt Osmiumsäure

zum Fixiren der Infusorien. Concentrirte Jodkaliumlösung wird mit Jod ver-

setzt bis zur Sättigung, filtrirt und zu sherrybrauner Farbe verdünnt; ein kleiner

Zusatz dieser Lösung zu infusorienhaltigem Wasser genügt. — Cattaneo {^^) ver-

wendet zum Fixiren in erster Linie Chlorpalladium (1—30,0 ige Lösung), Chlor-

goldcadmium (l%ige Löung' oder Chlornatrium (20—30^ gige Lösung) ; zum
Färben Carmin oder Picrocarmin ; zum Aufbewahren Glycerin oder Nelkenöl.

Squire {^] empfiehlt als neu zur Conservirung der Süßwassermeduse Limno-

codium Sotverhii 0,25 Sublimat auf 56,0 Wasser ; die Lösung soll die Temperatur

des Wassers, aus welchem das Thier entnommen ist — 29° C. — zeigen.

Möbius (9) stellt Bandwürmer u. A. so auf, daß er sie auf Glascylinder aiif-

wickelt und mit Hausenblase an den Enden befestigt. Entwicklungsreihen kleiner

Thiere werden in einzelnen Gläschen in einem größerem Gefäß um einen Glas-

cylinder gruppirt. — Zeppelin (^^j tödtet CtenoclrUus pardalis durch 1 Minute

lange Einwirkung von auf 70" erhitzter Sublimatlösung; danach Auswaschen mit

700/oigem Alcohol, Färbung mit Weigert's Picrocarmin.

Noil (1^) empfiehlt für Dauerpräparate von zarten Crustaceen eine Mischung
von gleichen Theilen Farrant'scher und Meyer'scher Lösung Nr. II. [Letztere

besteht aus 1 Vol. Glycerin und 4 Wasser; zu 10 Theilen davon 1 Vol. einer

Lösung von 1 Salicylsäure in 100 Holzessig von 1,04 sp. G. — nach Frey, Mi-
kroskop p 441]. — Green (^^^ bringt Regeln zum Einlegen von Insecten und
Spinnen zu dauernder Conservirung ; Näheres siehe im Original. — Chad-
wick's (11; Regeln zur mikroskopischen Präparation von Insecten betreffen

nur die Aufhellung der Chitingebilde ; ohne wissenschaftlichen Werth. — Köstler

(13) behandelt zur Darstellung des Nervensystems von Periplaneta orientalis die zu

schneidenden Stücke successive mit Osmiumsäure (Räucherung über der Säure in
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Substanz 2—3 Minuten), schwachem Alcoliol, Picrocarmin (24 stündige Einwirkung-

unter der Glocke der Luftpumpe) ; danach sorgfältiges Auswaschen, Imbibition

mit filtrirtem Eiweiß ; nach 2 Stunden Coaguliren des Eiweiß durch schwachen,

dann absoluten Alcohol, der auf 40°C. erwärmt wird, mit nachfolgender Paraffin-

behandlung.

Griesbach (^^) empfiehlt zu Selbstinjectionen lebender Muscheln Jodgrün;

ferner insbesondere zur Beobachtung von Flimmerbewegungen Suspensionen von

Magnesia usta.

Rabl-RUckhard {^*) empfiehlt zur Färbung von Nervenpräparaten von Fischen
Nigrosin (von Trommsdorf in Erfurt) in ganz schwacher Lösung; die Schnitte ver-

weilen 12 Stunden in der Lösung, die schlecht eindringt, so daß namentlich bei

dickeren Schnitten Umkehren derselben nöthig ist ; die Farbe wird durch Alcohol

nicht wieder extrahirt. — Harris (^*) hat die Brauchbarkeit einer ganzen Picihe

von Farbencombinationen aus Anilinfarben bezüglich ihrer Brauchbarkeit zu

Doppeltinctionen an kernhaltigen rothen Blutkörp erchen geprüft; brauchbar

waren nur Rosein-Anilingrün, Fuchsin -Methylenblau, Fuchsin-Bismarckbraun,

Eosin-Vesuvin, Jodgrün-Bismarckbraun, Hofmann'sViolett-Bismarckbraun, Anilin

Violett-Methylenblau. Sehr zweckmäßig ist eine Tabelle der Löslichkeitsverhält-

nisse der wichtigeren Anilinfarben, leider wie die meisten Angaben ähnlicher Art
in ihrer Brauchbarkeit beschränkt durch die Anwendung der Handels- an Stelle

der chemischen Namen. — Decker ('**) empfiehlt als beste Methode zur Dar-
stellung des Primordialschädels Maceration des frischen Materiales in Wasser
von c. 50° C. durch wenige Stunden; die nachfolgende Präparation kann unter-

brochen werden (Aufbewahrung entweder in carbolisirtem "Wasser oder sehr ver-

dünntem Weingeist) ; nöthigenfalls wird die Maceration wiederholt. Aufbewahrung
der fertigen Präparate in Wasser^ Spiritus, Glycerin etc. — Auch für Spektro-

präparate ist Maceration in Wasser bei mäßiger Wärme der Kalilösung vorzu-

ziehen, da letztere schon in ganz schwacher Lösung (3%) dünnere Knorpelplatten

auflösen kann.

Zur Härtung von Gehirnen behufs makroskopischer Untersuchung legt Rogner
(21) dieselben zuerst einige Tage in 30%igen Alcohol, dann in 5%iges chromsaures

Kali ; es hat dies den Vortheil, daß die Gehirne nicht sofort zu Boden sinken, sondern

einige Tage schwimmen. — De ecke's Mikrotom ist, soweit aus der Beschrei-

bung ersichtlich, identisch mit dem Gudden'schen. Eigenartig construirt ist das

Messer, das nicht mit seiner Fläche dem Object aufliegt, sondern auf Führungs-
stäben der Art ruht, daß während des Schneidens nur die Schneide selbst in das

Präparat eindringt, während zwischen letzterem und der unteren Fläche der Klinge

hinter der Schneide eine dünne Alcoholschicht Raum hat. Die vom Verf. mit-

getheilten Regeln über die Behandlung der Schnitte bieten nichts Neues. (Über

das zugehörige Mikroskop siehe oben H. 6.) — Robinski (2"^) gibt eine kritische

Darstellung der in der Histologie der Linse angewendeten Untersuchungsmetho-
den. Er empfiehlt verdünnte Salzsäure zur Maceration, Argentum nitricum 1 : 800
zur Tinction.

VI. Methoden zum Ftaiige wirbelloser Wasserthiere.

(Eeferent: Dr. Wilh. Gies brecht in Neapel.)

Aylward, H. P. , Apparatus for pond-life hunting. in: Journ. R. Micr. Soc. London (2)

Vol. 3 p 911. [Unwesentlich.]

Zool. Jahresbericht. 1SS3. I. 3
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Fol, Herrn., 1. Un nouveau modele de drague pour recolter les animaux du fond de la mer.

in: Arch. Z. Experim. (2) Vol. 1 p I—IV. [34]

, 2. Sur le Stilolonche zanclea et un nouvel ordre de Rhizopodes. in : Mem. Inst. Nat.

Genevois Tome 15 35 pgg. 2 Tfln, [34]

George, C. F., Water collecting apparatus. in: Journ. Post. Micr. Soc. Vol. 1 1882 p 158

—159 1 Fig. [nach: Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 596—597 Fig.; ein gewöhn-

licher Kätscher mit einem Glase am Boden des Netzes.]

Hensen, V., Über das Vorkommen und die Menge der Eier einiger Ostseefische, in : 4. Ber.

Comm. wiss. Untersuch. Deutsch. Meere 7.— 11. Jahrg. p 300, Holzschn. [34]

Levick, J.. Collecting, cultivating and displaying microscopic aquatic life. in : Rep. Trans.

Birmingham N. H. Soc. 1882 p III—XXV. [nach : Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3

p 727.1 [34]

Moebius, K., Kleine Mittheilungen aus der zoologischen Technik, in : Z. Anzeiger 6. Jahrg.

p 52—53. [34]

Pavesi, Pietro, Altra serie di ricerche e studi sulla fauna pelagica dei laghi italiani. in

:

Atti Soc. Ven. Trent. Padova Vol. 8 p 340—403 T 8—14. [34]

Stuxberg, Ant., Die Evertebraten-Fauna des sibirischen Eismeeres. Vorläufige Mittheilun-

gen, in: Wissensch. Ergebn. Vega-Expedition, herausgeg. v. A. E. Nordenskiöld,

Deutsche Ausg. 1. Bd. p 482—483. [34]

Nach Stuxberg wurde auf der Vega-Expedition (1875—79) ein Schleppnetz be-

nutzt, dessen Rahmen so gebaut war, daß es sowohl auf der oberen als der unteren

Seite schleppen konnte. Der Sack war einfach und bestand aus einem fein-

maschigen Netze, das hinten offen war und vor dem Herablassen zugebunden

wurde. — Ein ähnliches Schleppnetz beschreibt Fol (^); nur sind hier noch die

beiden Seitenstücke des Rahmens, an denen die Leine befestigt ist, nach dieser

zu hervorgebogen ; die Concavität des oberen und unteren Theiles des Rahmens
bewirkt, daß die von den Seitentheilen der Dredge getroffenen Gegenstände nach

der Mitte der Öffnung hin getrieben werden.

um kleine, am Meeresboden lebende Thierformen zu dredgen, wendet Hensen
ein gewöhnliches Schleppnetz an, hinter welchem ein zweites feines Netz so be-

festigt ist, daß der untere Rand seiner Öffnung den Boden nicht berührt. Letzteres

fängt die feinen , vom ersteren aufgerührten Bodenbestandtheile und mit diesen

kleine Organismen auf.

Fol (^) benutzt zum Fange von Rhizopoden ein Schwebnetz von »Schweizer

Mühlengaze«, einem äußerst engmaschigen und sehr sorgfältig gearbeiteten Stoffe;

Verf. warnt davor, auch nur auf ganz kurze Zeit das Netz aus dem Wasser her-

auszuheben.

Pavesi beschreibt ein in beliebiger Tiefe verschließbares Schwebnetz: Der
Ring, welcher die Öffnung umgibt, ist diametral durch zwei Scharniere getheilt

;

eine Spiralfeder strebt die beiden Hälften zu schließen; die Sperrvorrichtung,

Avelche das Netz offen hält , wird durch ein herabgeschicktes Bleigewicht aus-

gehoben und die Feder so in Wirkung gesetzt.

Levick befestigt ein Tüllnetz an einer Leine von ungedrehter Baumwolle,

wirft dasselbe vom Ufer aus ins Wasser und zieht es an sich ; so läßt sich ein

Kahn bis zu einem gewissen Grade entbehren.

Um kleine Wasserthiere auf einer für mikroskopische Beobachtung geeigneten

Unterlage angesiedelt zu erhalten, befestigt Möbius Objectträger an einer Holz-

stange, so daß sie leicht abgenommen werden können. Nachdem die Stange mit

den Gläsern beliebige Zeit in der See verweilt hat, werden diese mit den darauf

angesiedelten Thiereu und Pflanzen abgenommen und an Korkstücken schwimmend
an den Arbeitstisch transportirt.
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VII, Allgemeine Faunistik.

(Referenten: Dr, W. Kobelt in Schwanheim a/M. und Dr. P. Schiemenz
in Neapel.)

Ackermann, C, Beiträge zur physischen Geographie der Ostsee. Hamburg, O. Meißner.

399 pgg. m. 5 Taf. u. 1 Tiefenkarte. [43]

*BIanford, ÄV. T., A numerical Estimate of the Species of Animals, chiefly Land and Fresh-

water hitherto recorded from British India and its Dependencies. in : Journ. Asiat.

Soc. Bengal. Vol. 50 1881 p 263-272.

Carruccio, Ant., Cenni sull' importanza ed utilitä delle coUezioni faunistiche locali e contri-

buzione alla fauna dell' Emilia (Vertebrati del Modena). Modena parte I. [39]

*Chantre, Erneste, Rapport sur une mission scientifique dans l'Asie occidentale et speciale-

ment dans les regions de l'Ararat et du Caucase. in: Arch. Missions Sc. et Litter.

(3) Tome 10 69 pgg. 14 Taf. u. 17 Figg.

*Clavigero, F. J., Breve noticia de las Plantas y Animales de Mejico. in: La Naturaleza

Mejico 1882 Tomo 6 p 27—64.

Costa, Achille, 1. Notizie ed Osservazioni suUa Geo-Fauna Sarda. Memoria prima. Risul-

tamento di Ricerche fatte in Sardegna in Settembre 1S81. Napoli 1882. 40. 42 pgg.

[Eingehender Reisebericht mit Aufzählung der gesammelten Wirbelthiere, Glieder-

thiere, Landschnecken und Crustaceen. Kobelt.]

, 2. Relazione di un A'iaggio nelle Calabrie per ricerche zoologiche fatto nella State del

1876. in: Atti Accad. Napoli Vol. 9 Nr. 4 62 pgg. [Schilderung einer naturwissen-

schaftlichen Erforschung des noch so wenig bekannten Sila-Gebirges. Der specielle

Theil beschäftigt sich ausschließlich mit Entomologie. Kobelt.]

, 3« Rapporto preliminare e sommario sulle ricerche zoologiche fatte in Sardegna du-

rante la primavera del 1882. in: Rendic. Accad. Napoli Vol. 21 p 189—201. [Auf-

zählung der Ausbeute, die sich auf alle Klassen derVVirbellosen erstreckt. Kobelt.]

Day, Frc, Observations on the Marine Fauna off the East Coast of Scotland. in: Journ.

Linn. Soc. London Vol. 17 p 84—102. [39]

Edwards, A. Milne, 1. L'expedition scientifique du Talisman dans l'ocean atlantique. in

:

Compt. Rend. Tome 96 p 1456—1457. [Ankündigung der Expedition und Beschrei-

bung der einzuschlagenden Reiseroute.]

, 2. Les explorations des grandes profondeurs de la mer faites ä bord de l'Aviso »Le

Travailleur«. in: Journ. Microgr. Paris Tome 7 p 49—51, 109— 112. [43]

Fauvel, Alb. Aug., Promenades d'un Naturaliste dans l'Archipel de Chusan et sur les cotes

du Chekiang (Chine), in: Mem. Soc. Nation. Sc. N. Cherbourg Tome 22 1879 p287
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Hierher Schmarda.

A. Allgemeines.

B. Landregionen.

1. Allgemeines.

Jordan tritt gegen Wallace für die Abgrenzung der arctisclien Länder von den

gemäßigten Nord-America's einerseits und von denen Eurasiens andererseits als

etwas Besonderes ein. Er stützt sich dabei, weil die Verbreitung der Pflanzen

und Thiere wesentlich auf denselben Ursachen beruhe, auf die Botaniker, welche

nach Grisebach's Vorgang allgemein diese Trennung machen. Den von Wallace

selbst als »echt arctische« angeführten höheren Thierformen fügt er noch einige

niedere bei und wendet sich dann zu einer Kritik und Widerlegung der Wallace'-

schen Ansichten. Es folgt eine Begrenzung und Characterisirung der arctischen

Provinz. Island ist nur im nördlichen Theile arctisch , während der südliche der

gemäßigten Zone angehört. Bezüglich der paläarctischen und nearctischen Region

hält er Heilprin's auf einseitigen Gesichtspunkten beruhende Anschauung für ver-

fehlt und erklärt sich entschieden für die Auseinanderhaltung der beiden Pro-

vinzen, wofür er Belege aus fast allen höheren Thierklassen heranzieht. Das
Japanische Reich hält er für ein Übergangsgebiet von der paläarctischen zu der

asiatisch-tropischen Provinz. Die atlantischen Inseln sind, wenn man nicht be-

sondere Provinzen aus ihnen machen will , der paläarctischen zuzurechnen. Bei

der Zerlegung der paläarctischen Provinz in einzelne Regionen geht er von den

Grisebach'sehen Florengebieten aus, nur will er den nördlichen Theil, den er ger-

manische Region nennt , nicht so weit nördlich ausdehnen, wie es G. mit seinem

östlichen Waldgebiet thut. Das gemäßigte Ost-Asien faßt er als besondere Region

auf und dehnt die germanische über den Ural hinweg nur bis zur Wasserscheide

zwischen Ob und Jenissei aus. Die südlichen Grenzlinien (Pyrenäen, Alpen,

Balcan und Caucasus) bilden ebenfalls besser eigene geographische Regionen. Die

Ausscheidung des Mittelmeergebiets als eine besondere Region ist auch in zoogeo-

graphischer Hinsicht passend , doch muß es bei der paläarctischen Provinz ge-

lassen werden.

2. Paläarctische Region.

Hierher *Chantre, Costa, Hehn, Jordan, Mojsisovics, Neale, Olsson, Prossliner,

Schirm.

Stejneger beschreibt die Fauna von der Kamschatkaküste und den beiden Kom-
mandorski-Inseln. Säugethiere finden sich sehr wenig, während Vögel in großer

Anzahl vorhanden sind \mä sich durch brillante Färbung und schönen Gesang aus-

zeichnen. Erwähnt werden noch einige Insecten. Die Fauna im Allgemeinen ist

paläarctischen Characters
; americanische Formen sind trotz der großen Nähe

dieses Continentes selten.
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Day beschäftigt sicli mit der Fischerei des Häriugs und einigen denselben

betreffenden biologischen Fragen, gibt ferner die Resultate seiner zwischen 56°

40' — 57° 36' n, Br. und 1° 6' östl. — 1° 18' westl. L. angestellten Dredgezüge

und erwähnt nebenbei auch der an der Seeoberfläche beobachteten Vögel, Fische,

Quallen etc. Im Allgemeinen zeigt sich, daß die untersuchten Stellen von 38

—

60 Faden Tiefe in der Nordsee ärmer sind als die betreffenden Zonen anderer

Localitäten. Es folgen einige Angaben über die Temperaturverhältnisse und als

Nachschrift die Aufzählung der ebenfalls vom »Triton« aus von Norman gefischten

und gedredgten Thiere.

Nehring führt als Beweisgründe gegen die Drifttheorie an, daß die diluvialen

Ablagerungen der norddeutschen Ebene entweder ganz frei von thierischen Resten

sind oder solche von Land- und Süßwasserthieren und zwar meistens den Arten

enthalten, welche nicht an der Küste, sondern im Binnenlande zu leben pflegen.

Meeresthierreste fehlen, und sollten sich wirklich einige finden, so könnten sie

sehr gut von Raubvögeln landeinwärts getragen sein, ein Umstand, der nach Verf.

bis jetzt noch zu wenig berücksichtigt ist und für den er mehrere Belege aus seinen

practischen Erfahrungen anführt. Für die Gletschertheorie sprechen die Funde
von Resten einer arctisch-alpinen Thierwelt, von welcher besonders der Myodes
torquatus als characteristisch und beweisend angesehen wird. Das häufige Vor-

kommen von jugendlichen Exemplaren schließt die Annahme einer Verirrung oder

Verschleppung aus. Für die Schweiz gibt Verf. 2 Eisperioden zu, während er für

Deutschland nur eine annimmt. Während der 2. Eisperiode der Schweiz hat zwar

die arctische Fauna sich, wenn auch nur local, auch in Deutschland wieder aus-

gebreitet, allein zu einer Gletscherbildung scheint es nicht wieder gekommen zu

sein. Auf die Eisperiode folgte in Deutschland eine der heutigen Fauna in den

südwestsibirischen Steppen entsprechende Steppenfauna, um darauf einer Wald-
fauna Platz zu machen.

Stobiecki unterscheidet mit Zapalowicz an der Babia göra (West-Karpaten)

4 Regionen: regio montana bis 1150m, subalpina bis 1395m, mughi bis

1665m, tergorum bis 1724,6m Höhe. Besondere Tabellen versinnlichen die

verticale Verbreitung der Hemipteren, Coleopteren und Mollusken. Aufgeführt

werden Mammalia 11, Aves 6, Reptilia 5, Amphibia 5, HemipteraSl, Coleoptera

753, Orthoptera 17, Mollusca 10 Arten. [A. W.]

Pestalozzi zählt die Wirbelthiere, die Schmetterlinge und Käfer auf, mit be-

sonderer Berücksichtigung ihrer Lebensweise und der Jagd- und Fischereiver-

hältnisse. [Kobelt].

Carruccio fügt der emilischen Fauna 13 Säuger, 15 Vögel, 2 Reptilien und
2 Amphibien hinzu und gibt ferner ein methodisches Verzeichnis der Vertebraten

von Modena mit den zugehörigen Erklärungen.

Major beschäftigt sich mit den fossilen Säugethieren des italienischen Fest-

landes und der Inseln und wendet sich dann zu der lebenden Fauna von Sardinien

und Corsica. An der Hand von Tabellen über Säugethiere, Reptilien und Amphi-
bien macht er darauf aufmerksam, daß diese Inseln mit dem südlichen Frankreich,

Spanien und ganz besonders mit dem nördlichen Africa viel mehr Verwandtschaft

zeigen, als mit dem italienischen Festlande selbst. Er gibt dann eine Aufzählung

der Reptilien und Amphibien, welche sich östlich und westlich von der italienischen

Halbinsel und in Nord-Africa finden, der Halbinsel selbst aber fehlen. Er folgert

hieraus, wie aus der eingehend erörterten Vertheilung der Pflanzen, daß das süd-

liche Frankreich, Corsica, Sardinien, der toscanische Archipel, Sicilien und Nord-

Africa ein Ganzes bilden, zu dem auch Spanien gehört, von welchem aber die

italienische Halbinsel ausgeschlossen ist, und stimmt mit Savi darin überein, daß

die tectonische Achse der italienischen Halbinsel, das tyrrhenische Gebirge, unter
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dem tyrrhenisclien Meere liege und daß die erwähnten Inseln und die Westküste

der Halbinsel Trümmer dieses Gebirges sind. Nacb einer Vergleicliung der aus

den biologisclieu Thatsaclien sicli ergebenden Resultate mit denen der Geologie

macht er zum Schluß noch einige Bemerkungen über die conservative Wirkung
der geographischen Isolirung und über das Alter der Thier- und Pflanzenarteu

des Gebietes.

3. Nearctische Region.

Hierher *Forster, Jordan, Langdon, Report, Stearns.

Heilprin (') betont die nahe Verwandtschaft der nearctischen Region mit der

paläarctischen gegenüber derjenigen mit der neotropischeu. Von den 2G Säuger-

familien ist nur 1 ausschließlich nearctisch, und von den ihr nicht eigenthümlichen

Familien hat sie mit beiden Regionen eine gleiche Anzahl gemeinsam. Zieht man
aber die Genera in Betracht, so hat sie mit der paläarctischen 35, mit der neo-

tropischen dagegen nur 21 gemeinsam, von welchen letzteren 6 als fliegende noch

ein besonderes Hilfsmittel zur Verbreitung haben. Combinirt man die nearctische

Region einerseits mit der paläarctischen, andererseits mit der neotropischen, so

erhält mau im ersten Falle 21, im letzteren nur 11 eigenthümliche Genera. Die

21 Genera sind dann durch 69, die 11 dagegen nur durch 39 Species repräsentirt,

so daß ein größeres Übergewicht der paläarctischen Formen in der nearctischen

Region nicht zu verkennen ist. Durch Zusammenziehung der paläarctischen und

der nearctischen Region steigt die Zahl der eigenthümlichen Familien bis auf 7,

wenn man die Rangiferidae, Alcadae und Capridae als besondere Familien gelten

läßt, und sogar bis auf 9, wenn man die Leporidae und Ursidae hinzurechnet, die,

wenn auch nicht eigenthümlich, so doch ihre hervorragendste Verbreitung in den

beiden genannten Regionen finden. Ein beiden Regionen gemeinsamer negativer

Character ist das Fehlen der Quadrumana (von den 5 Grenzformen der palä-

arctischen Region abgesehen) und der Edentata. Ähnliches gilt für die Gattungen

und Arten. Von den 8 Urodelenfamilien finden sich 5 in der paläarctischen, da-

gegen nur 1 in der neotropischen Region. Das Vorhandensein von 3 eigenthüm-

lichen Familien berechtigt ebensowenig zu einer Isolirung der nearctischen Region,

als man China und Japan wegen des Vorkommens der Menopomidae und Ambly-
stomidae von Eurasien trennt. Ferner stimmt die nearctische Region mit der pa-

läarctischen in der Armuth an Bufoniden und dem Vorhandensein von nur 1

generischen Repräsentanten der Ranidae [Ranci] überein, von welchem sogar

1 Species beiden gemeinsam ist. Von den Schlangen kommen nur die Colubridae

in Betracht, von welchen sich mehr als die Hälfte der nordamericanischen Formen

(Sonora und Californien ausgenommen) auch in der alten Welt findet, und zwar

besonders solche Genera, welche in Süd-America keine Vertreter finden [Coluher,

Trojndonotus) . Die nearctische Provinz besitzt, mit Ausnahme der schon er-

wähnten Theile und der an sie angrenzenden Striche, nur 20 Saurierspecies, von

denen 1 3 zu Eumeces der alten Welt gehören , und die in Nord-America am
weitesten verbreitete Species, E. fasciatus, ist paläarctisch. Bezüglich der Che-

lonier ist die Ähnlichkeit Nord-America's mit der alten Welt nicht minder auf-

fällig und ebenso sprechen die Lepidopteren und die Mollusken für eine Verwandt-

schaft beider. Die große Entwicklung der Strepomatiden im östlichen Nord-
America würde nur zu einer Unterscheidung in einen östlichen und westlichen

District, nicht aber zur Auffassung der nearctischen Region als einer besonderen

berechtigen. Sonora und Unter-Californien sind von der nearctischen Region zu

trennen und der neotropischen als Unterabtheilung zuzuordnen. Als gemeinsamer
Name für die paläarctische und nearctische Region wird der Name triarctische

(wegen der 3 das arctische Meer begrenzenden Contineute) vorgeschlagen. —
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Gill wendet sich gegen diese Versclimelznng, indem er die von H. gezogene Grenze

zwischen Region und Siibregion für willkürlich und unbegründet hält, denn ebenso

gut wie zwischen 35 und 4 6^/0 eigener Formen könnte man dieselbe zwischen 46

und 630/0 oder zwischen 64 und 7Sö/o ziehen. Eine logischere und correctere

Classification der Mammalia widerspricht den von H. gegebenen Tabellen. Wenn
die marinen Säuger ausgeschlossen werden, da ihre Vertheiluug und Begrenzung

ganz anderen Bedingungen unterworfen ist, als diejenige der Landsäuger, so er-

gibt sich, daß von den 27 Familien und 68 Genera der nearctischen Region 15

resp. 45 sich nicht in der paläarctischen finden, während umgekehrt von den

32 Familien und 89 Genera der paläarctischen Region 17 resp. 60 in der nearcti-

schen fehlen. Die Annahme der von H, befürworteten Verschmelzung würde con-

sequenter Weise noch andere nach sich ziehen und heterogene Einheiten schaffen.

— Wallace bekämpft ebenfalls die Anschauung Heilprin's, welcher übersehen

habe : 1 , die Abwesenheit weit verbreiteter Formen (es werden viele Säuger und
Vögel angeführt , die für die paläarctische Region characteristisch sind , der

nearctischen dagegen fehlen) und 2 . die geographische Individualität der beiden

Regionen. Eine Überschreitung dieser wohlmarkirten und natürlichen Eiutheilung

würde in Bezug auf die übrigen Regionen zu Fragen führen, deren Beantwortung

keine leichte sein würde. Die stillschweigende Annahme, welche sich durch H.'s

Schrift zieht, daß eine womöglich vollständige Gleichwerthigkeit aller Regionen

stattfinden müsse, sei nicht richtig, denn die in den letzten Zeiten einem solchen

großen Klimawechsel unterworfenen gemäßigten und kalten Zonen der Erde hätten

natürlich nicht so viel alte und specialisirte Formen bewahren können wie die

tropischen. — Den Einwand, daß er nur die positiven Charactere berücksichtigt

habe, hält Heilprin '^) nicht für stichhaltig, da negative und positive Charactere

proportional seien und eine zu starke Betonung der ersteren noch Spaltungen

anderer Regionen veranlassen würde, z. B. Europa's von Eurasien. Eine Gleich-

heit in dem Procentsatz eigenthümlicher Formen der einzelnen Regionen sei an-

zustreben, da sonst kein Grund vorläge, Subregionen den Werth von Hauptregionen

zu verweigern.

4. Äthiopische Region.

Hierher Gaffarel, *Greeff, ^Nolte und *Rochebrune.

W. A. Forbes gibt einige Säuger. Vögel, Reptilien und Fische an, deren er am
Binue und Loko habhaft geworden ist, und schließt aus den Funden, daß diese

Gegend bereits außerhalb der westafricanischen Region liege. Schmetterlinge

waren wegen des zu offenen Terrains wenig vorhanden.

5. Orientalische Region.

Hierher *Blanford, H. 0. Forbes, Häckel i}].

Fauvel gibt faunistische und biologische Notizen über Zoophyten, Crustaceen,

Limulus. Mollusken, Vögel und Säuger, sowie namentlich über Cultur, Fang, Zu-

bereitung und Verwendung von Crustaceen (Krabben und Garneelen), Insecten

[Bombyx^ Coccus] , Mollusken [Ostrea, Noraculma etc.), Vögel (Cormoran). Im
1. Theile finden sich Aufzählungen von Reptilien, Insecten und Fischen von

Chusan, im 2. Theile solche von Reptilien, Batrachiern, Fischen, Mollusken und

Crustaceen von Kingpo.

Mohnike, der als langjähriger Sanitätsbeamter in holländischen Diensten reiche

Gelegenheit zu Beobachtungen über Thier- und Pflanzenleben des malayischen

Archipels hatte, berücksichtigt ziemlich alle Thierklassen und gibt viele inter-

essante biologische Einzelheiten. Seine Ausfälle gegen den Darwinismus bringen

durchaus nichts Neues. [K b e 1 1.]
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6. Neotropische Region.

Hierher *Clavigero, Smith.

V. Kenneil berücksiclitigt absiclitlicli die frühere Litteratnr nicht. Von den
Säugethieren , Reptilien imd Amphibien sind die meisten Baumthiere. In den
Gebirgsflüßchen fand Verf. wenig Krebse, viel Insectenlarven und Würmer, aber
keine Schnecken. Die Thiere schützen sich gegen die starke Strömung durch
Aufsuchen geschützter Stellen oder durch Ansaugen an die Felsblöcke, so nicht

nur die Würmer [Clepsine) , sondern auch Fische (ein häufiger Panzerwels) und
Insectenlarven, welche letztere meist der äußeren Kiemeuanhänge entbehren. In

den Canälen mit langsam fließendem Wasser, wie sie sich namentlich in den
Zuckerpflanzungen finden , steigt die Temperatur wegen der so langsamen Bewe-
gung sehr hoch , trotzdem ist die Fauna ziemlich reich und besteht namentlich

aus Fischen, Insectenlarven, Käfern, Würmern, Schnecken und Batrachierlarven.

Zur Ebbezeit werden einige Thiere vom Wasser entblößt und trotzen (z. B.

Nerithia) auf dem Schlamme liegend den glühendsten Sonnenstrahlen. Einige

Thiere (z. B. Callichtkys) vertragen auch in den Canälen ein weitgehendes

Eintrocknen des Schlammes. Die stehenden Süßwasser enthalten Hydren, Rhizo-

poden, Rotatorien, Turbellarien , Anneliden, Muscheln, Schnecken, eine große
Ameiva, einen kleinen ^^%«for und besonders viele Batrachierlarven. Auf dem
Wasserspiegel tummeln sich Insecten. Im Allgemeinen besteht die Süßwasser-

fauna durchweg aus kleineren Thieren als die entsprechenden im gemäßigten Eu-
ropa sind. In .die größeren fließenden Wasser der Ebene steigt zur Fluthzeit das

Meerwasser ziemlich hoch hinauf; in Folge hiervon finden sich im Ortoire bis

12 Meilen aufwärts Thiere, denen man sonst nur im Meere begegnet: Mytila-

ceen, Pholas , freischwimmende Polychaeten und Crustaceen [Aega, Pakmnon,
Atya). Die Lagunen, welche durch Regenwasser Zufuhr erhalten, haben in

ihrem unteren brackischen Theile eine entsprechende Fauna. In dem oberen

vollständig süßen Theile finden sich aber Mysiden, Nereiden, Palaemoniden,

Atya und viele kleine Quallen. Diese marinen Thiere, welche zum Theil durch

Beisichtragen von Eiern zeigen , daß sie sich nicht etwa dorthin verirrt haben,

reichen aber alle nur soweit hinauf, wie das Wasser stehend ist. Die riesenhafte

Landfauna besteht besonders aus Planarien, Blutegeln und anderen Würmern,
Myriapoden, Peripatus, Insecten und Mollusken.

Vinciguerra gibt eine vorläufige Übersicht über die zoologischen Resultate der

leider unglücklich ausgegangenen Expedition des Lieutenant Bove. Gesammelt
wurden Seethiere auf der Fahrt von Montevideo nach Sta. Cruz, dann Land- und
Seethiere im Sta. Cruz-Flusse und auf Staaten-Island. Am Sta. Cruz lebt außer

dem Puma noch eine kleinere Wildkatze, gato montes, dann Canis Azarae und
ein Stinkthier, außerdem einige Nager; für manche derselben, z. B. Dolicho-

tis pafagonicus und Dasypus minuius , bildet der Fluß die Südgrenze. Ferner

finden sich noch das Guanaco und eine Anzahl Seethiere. Vögel sind zahl-

reicher, die Reptilien dagegen nur durch 2—3, die Batrachier durch 1, die Fluß-

fische durch 2 Arten vertreten, während Seefische sehr zahlreich sind. Auch die

Insectenfauna ist artenarm, Landmollusken fehlen ganz, von Meermollusken fin-

det sich nur 1 Mytilns. — Auf Staaten-Island sind die Wirbelthiere nur durch
eine Ltdra und eine kleine Hesperomys vertreten , zahlreicher die Seesäuge-

thiere an der Küste ; die vom Capitän Buena 1S08 ausgesetzten Ziegen scheinen

sich nicht erhalten zu haben. Vögel sind zahlreich , Amphibien werden dagegen
gar nicht gefunden. Seefische wurden zahlreich in Port Cook gesammelt, im
Süßwasser nur 1 Galaxias. Meeresmollusken waren etwas reichlicher, die be-

kannten magellanischen Arten , auf dem Lande 1 kleine Helix und 1 Siiccinea.
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Insecten sind wenig zahlreich , am häufigsten Dipteren , auch einige K<äfer ; von

Schmetterlingen kam nur ein Nachtfalter vor, einTausendfuß und ein paarArach-

niden und Krebse. Seekrebse waren in massenhaften Exemplaren , aber nur in

wenigen Arten , die tibrigeu Seethiere nicht besonders reich vertreten. — Der
Winteraufenthalt in Punta Arenas ergab ziemliche Resultate

;
hier liegt die Grenze

zwischen der Andenfauna und der patagonischen Ebenenfauna. Die Vogelfauna

war ziemlich reich, aber außer einer kleinen Eidechse wurden Reptilien nicht ge-

funden. Insecten kamen im Winter gar keine vor, von Mollusken nur 1 Succinea

und die bekannten Meeresmollusken, besonders häufig die große Voluta magella-

nica. [Kobelt.]

7. Australische Region.

Hierher Thomson.

C. Meeresfaunen.

1. Allgemeines.

Hierher Fuchs, Neumayr.

Stuxberg (^) begründet nach einer allgemeinen Entwicklung seiner Ansichten über

Art und Werth der Tiefseeerforschung die Punkte , welche nothwendig beachtet

werden müssen : 1 . Feststellung des Ortes nach Längen- und Breitengraden, um
die horizontale Grenze zu bestimmen, 2. Angabe der verticalen Verbreitung durch

den oberen und unteren Grenzpunkt, 3. Natur des Bodens, 4. Temperatur, Salz-

gehalt und chemische BeschaflTenheit des Wassers an der Oberfläche und auf dem
Grunde, 5. Genaue Zeitangabe, 6. Relative Menge der Individuen und Colonien,

7. Relative Menge der (^ u. Q auf demselben Platz.

Norman gibt eine Zusammenstellung der Resultate der Tiefseeforschung der

letzten 15 Jahre. In 2 Anhängen zählt er die Fauna der größten Tiefen aller

Oceane, die des nordatlantischen von 100 Faden an abwärts auf.

2. Nördliches Eismeer.

Hierher Stuxberg (^j

.

3. Ostsee.

Nach einer morphologischen Beschreibung der Ostsee, Erörterung der geologi-

schen Factoren , der Strom- und Windverhältnisse , wendet sich Ackermann im
4 . Abschnitt zu den r g a n is m e n d e r s t s e e. Er schildert unter besonderer

Berücksichtigung der Nordsee die Einflüsse der Migrationsverhältnisse der Gegen-
wart, der Temperatur, des Salzgehaltes und der geologischen Entwicklung der

Ostsee auf dieselben und gibt dann eine Übersicht über ihre horizontale und ver-

ticale Verbreitung, indem er das von der Commission zur Untersuchung der deut-

schen Meere in Kiel, von Nordenskiöld , Nylander, Lilljeborg u. A. gelieferte

Material compilatorisch verarbeitet. Zum Schluß handelt er von der Einwirkung

der Ostsee auf das Verbreitungsgebiet mancher Vogelarten.

4. Nordsee.

Hansson gibt ein Verzeichnis der an der Küste von Bohuslän bis zu 50 Faden
Tiefe gedredgten Thiere mit genauer Angabe der Fundorte. Es sind hauptsäch-

Crustaceen, außerdem einige Coeleuteraten, Würmer, Mollusken und Fische.

5. Atlantischer Ocean.

Edwards (^j macht einige Bemerkungen über Fische, Foraminiferen, Bathybius^
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über die Art und Weise , wie sich die Thiere in den dunklen Tiefen orientiren

(lauge Tastapparate und Phospliorescenz) und über die mitunter recht lebhafte

Färbung dieser Thiere.

Nach Verrill (^) wurde am Cap Cod eine Anzahl bisher dort noch nicht erbeu-

teter nordischer Formen gefunden. Die im Golfstrom zwischen 100-600 Faden
angestellten Dredgezüge förderten außer Foraminiferen, Entomostraken und Spon-
gien 575Evertebraten zu Tage, wovon 265 Mollusken, 85 Crustaceen, 60Echino-
dermen, 35 Anthozoen und 65 Anneliden. Fische waren 75 Species vorhanden.

Die Seltenheit oder das gänzliche Fehlen einiger Crustaceen und des Lopholatüus

,

die früher an denselben Stellen in enormen Mengen gefunden wurden, führt

Verf. auf den Sturm des Winters 188 1 zurück, welcher durch Aufwühlung des

Meeres die kalten Grundwässer dem Golfstrom beigemischt und so eine für die

erwähnten Thiere tödtliche Abkühlung des letzteren bewirkt habe. Ferner nennt

Verf. die wichtigsten am Vineyard Sound an der Oberfläche gefangenen Thiere.

6. Mittelmeer.

Marion (') gibt zunächst eine geologische Entwicklungsgeschichte der Umgegend
von Marseille und einige Bemerkungen über den Golf , wobei der Mangel einer

stärkeren Strömung besonders hervorgehoben wird. Die Verbreitung der Zo-
sterenprairien erfährt eine genaue Schilderung. Der eigentliche Hafen von Mar-
seille, in welchem durch die vielen Kohlenwasserstoffe uud den Schwefelwasser-

stoff der Cloaken das Thierleben sehr herabgedrückt wird, erfordert eine geson-

derte Beschreibung. Am wenigsten belebt ist der Alte Hafen, der fast nur die

Infusorien des faulenden Wassers , abgesehen von zufällig durch die Schiffe ein-

geführten Thieren, enthält
;
je weiter man sich aber dem reineren Wasser nähert,

desto mehr Thiere kommen zu Gesicht. Es werden nun der Reihe nach die ein-

zelnen «Bassins« abgehandelt , von denen das Bassin national eine doppelte Be-
schreibung erfährt, weil nach der Vollendung des glatten Quais, welcher dem
Wasser keinen Durchtritt gestattet, seine Thierwelt eine viel ärmere geworden ist.

In zweiter Reihe werden dann die Faunen des Golfes beschrieben und zwar
1. zone littorale, 2. des prairies de zosteres, 3. du pourtour des prairies de zos-

teres, 4. des fonds vaseux.

Nach Marion (^j wurde das Mittelländische Meer, welches früher größere Ver-

bindungen mit dem atlantischen Ocean und dem rothen Meere gehabt hat , durch

spätere Erhebungen auf seine tieferen Stellen beschränkt und zugleich in ein ge-

schlossenes umgewandelt. Durch den oberflächlichen, noch bestehenden Ver-

bindungscanal können die kühlen und durchlüfteten Wasser des Atlantischen

Oceans nicht eindringen ; da nun wegen der geringen klimatischen Differenzirung

der Küstenländer die Unterschiede in der Erwärmung im Osten und Westen,

Norden und Süden zu gering sind , um energische durchlüftende Strömungen zu

verursachen, und da ferner die thermischen Oscillationen nur 100 Faden tief

dringen, so muß sich das Meer in Stagnation befinden. Die constante Temperatur

von 130 Q beginnt schon bei 100—150 Faden, reicht bis 3000 Meter und ist

nach den verschiedenen Orten Schwankungen von höchstens 1^ C. unterworfen.

In Übereinstimmung damit haben sich auch aus den Tiefen heraufgeholte Proben
Wasser mehr mit Kohlensäure überladen gezeigt als solche vom atlantischen Ocean.
Dieser Umstand nöthigt die Thiere, sich an besonders begünstigten Orten anzu-
siedeln und im Allgemeinen sich mehr der Oberfläche zu nähern. In ganz ent-

sprechender Weise zeigen sich die in früheren geologischen Perioden hervor-

getauchten Gründe über weite Strecken hin steril, während mitten darin sich

plötzlich fossilführende luselchen zeigen, und so sind dieselben Tiefen, welche bei

Marseille noch von zahlreichen Thieren bewohnt werden , an den Küsten von An-
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tibes vollkommen steril. Die Tiefenfauna des Mittelländischen Meeres ist von der-

jenigen des atlantischen Oceans abzuleiten nnd nicht etwa als ans besonderer

Adaptation hervorgegangen zu betrachten. Die die Meerestiefen bevölkernden

Organismen waren früher, als auch in den nördlichen Zonen die Temperatur eine

höhere war, überall ähnlichen Bedingungen unterworfen. Mit dem Kälterwerden

des Nordens haben sie sich an die nur sehr langsam eintretende Temperatur-

erniedrigung gewöhnt und, in der Tiefe allen Störungen der Oberfläche entrückt,

erhalten. Die besonderen Einflüsse, welche die Vertheilung der Tiefseeformen

reguliren, sind noch sehr wenig gekannt, jedenfalls aber wird die Kälte keine

besondere Rolle unter ihnen spielen , bedeutender wird sich die Belichtung und

die schon erwähnte Menge von Kohlensäure geltend machen. Daß die Tiefen-

fauna des Mittelländischen Meeres durch Verarmung aus der Fauna des Atlanti-

schen Oceans hervorgegangen ist , beweisen die oberen tertiären Schichten von

Sicilien , woselbst sich viel Formen finden , welche dem Mittelländischen Meere

heutzutage fehlen, im Atlantischen Ocean aber noch vorkommen. Betreffs des

Thierreichthums würde das pliocäne Mittelmeer dem Atlantischen Ocean homolog

sein. Die littorale Fauna ist characteristisch und hat sich dort erhalten von einer

Zeit her, wo das Klima subtropisch war. — Es folgt die Beschreibung der Fauna

:

1. der Sables vaseux (65-70m) et vase sableuse (75—90m), 2. der Graviers va-

seux (100-2 00m), 3. des Plateau Marsili. Vase gluante (3 00-4 50m), limite

sup^rieure de la faune abyssale, 4. der Regions abyssales au-dessous de la falaise

Peyssonel (555—2020m) und endlich die Beschreibung der Region et plateau co-

tier und der vom »Travailleur « zwischen Marseille und Corsica untersuchten

Stellen.

7. Schwarzes Meer.

Wenn man von den Strudelwürmern absieht und nur die besser gekannten

größeren Crustaceen , Schnecken und Muscheln zur Vergleichung heranzieht , so

zeigt es sich nach v. Martens, daß das schwarze Meer mit wenigen Ausnahmen
keine anderen Arten besitzt als das Mittelmeer, nur bedeutend weniger, und zwar

stimmt es wegen seiner physicalischen Verhältnisse mit dem oberen Theile des

Adriatischen Meeres ebenso wie mit der Nord- und Ostsee bezüglich der Fauna

überein. Die Fauna der Felsenküsten ist diejenige des Mittelmeeres im Allge-

meinen. Das Asowsche Meer ist dem Finnischen und Bottnischen Meerbusen mit

ihrer Süßwasserfauna zu vergleichen. Ob sich wie in den beiden letzteren auch

Formen finden, die auf eine frühere Verbindung mit dem Eismeere zurückweisen,

bleibt noch zu untersuchen.

8. Rothes Meer and Saezcanal.

Nach Keller [^) ist der unter Ptolemaeus II. vollendete alte Suezcanal von ge-

ringer Bedeutung für die Wanderung und Vermischung der Thiere beider an-

grenzenden Meere gewesen , da er dieselben nur indirect mit Zuhilfenahme des

Niles verband. Das Gleiche gilt von der von K. angenommenen Verbindung bei-

der Meere auf dem Isthmus durch die Nilmündung in einer früheren geologischen

Periode. In dem heutigen Canal geht die Wanderung sehr langsam vorwärts,

weil die lockere sandige oder thonige Bodenbeschafifenheit, die Isthmusseen , der

Schiffsverkehr, die Strömungen und vor allen Dingen der enorme Salzgehalt, der

beinahe dreimal so hoch ist wie in den angrenzenden Meeren, große Hindernisse

bieten. Wegen des letzteren Umstandes suchen die Thiere meist die oberen

Schichten auf, welche den normalen Verhältnissen am nächsten kommen. Weit-

aus das stärkste Contingent der wandernden Arten stellen die Mollusken und zwar

weniger die mittelmeerischen als die erythräischen. Am wenigsten Neigung zur
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Wanderung zeigen die Echiuodermen und Coelenteraten , in der Mitte stehen die

Fische. Größere Raubthiere (Haie, Rochen, Krebse und Tinteuschnecken) wan-
dern bis jetzt nicht. Es folgen Angaben über die während der Fahrt im Rothen

Meere gesehenen Thiere. Von Sawakin werden einige Landthiere namhaft ge-

macht und die Meerthiere eingehender beschrieben. Der Aufsatz ['^j gibt neben

einer Beschreibung des Bodens vom Hafen und der Umgegend eine Ergänzung dazu.

9. Stiller Ocean.

Häckel(2) untersuchte Proben, welche der Challenger auf Station 271 und 272

{Centralgebiet des tropisch-pacifischen Oceaus aus 12 000-16 000 Fuß Tiefe)

gedredgt hat. Sie enthielten eine Menge Thiere , welche sich ein festes Skelet

aus dem dort auf dem Boden sich befindenden Material gebaut hatten , und zwar

war dasselbe bei den Protozoen ein äußeres , bei den Metazoen mit geringer Aus-
nahme ein inneres. Von den Protozoen gehörten die meisten den Radiolarien an,

eine kleine Anzahl waren große Lobosen. Von den Metazoen fanden sich Ga-
straeaden, Spongien, Korallen, Ascidien, Anneliden und Gephyreen, bei welchen

beiden letzteren das Caementskelet ein äußeres war.

D. Süsswasserfaunen.

Hierher Kennel, *Vejdovsky.

Imhof fügt in einer vorläufigen Mittheilung den bisher aus den kleineren und
größeren Süßwasserbecken der Schweiz gekannten Crustaceen 6 Protozoen und
6 Rotatorien hinzu.

Forel liefert kurze Notizen über Temperaturverhältnisse und Bodenbeschaffen-

heit des Lac du Bourge und Lac d'Annecy unter Aufzählung einiger gefangenen

und gedredgten niederen Thiere.
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Glauben'! Entstehung und Wesen der Evolutionstheorie.

Reichmann stellt ein gelungenes Bild der wissenschaftlichen Tragweite der

Darwin' sehen Theorie dar und weist die unbegründeten Vorwürfe zurück,
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als ob dieselbe in ästhetischer, ethischer und religiöser Hinsicht schädlich wäre.

Er liefert auch eine bibliographische Skizze der in polnischer Sprache erschienenen

Originalarbeiten und Übersetzungen über Darwinismus. [A. W.]
Wagner setzt seineu Kampf gegen die Selectionstheorie fort [vergl. Be-

richt für 1882 I p 72] und stellt die These auf, »daß die Arten, wie die Indivi-

duen, verschiedene Altersstadien von zunehmender und abnehmender Fruchtbar-

keit und Variabilität durchlaufen und daß dieses natürliche Altern der Form in

der Geschichte des Entstehens und Vergehens der organischen Typen einen viel

wirksameren Factor bildet als der in seinen Wirkungen von Darwin hoch über-

schätzte Concurrenzkampf.« »Jüngere Formen , welche durch Abzweigung und
durch Anpassung an die veränderten Lebensbedingungen neuer Standorte sich

bilden, überdauern die Stammformen.« — Schmidt polemisirt gegen Wagners
Migrationstheorie, speciell gegen die Artikel »Darwinistische Streitfragen.«

Gray und Romanes führen eine ausgedehnte Polemik philosophischen Inhalts

über »natürliche Zuchtwahl und natürliche Theologie.«

Briinner V. Wattenwyl bezeichnet einige Fälle von Mimicry [Myrmecophana

fallax gleicht einer Ameise, 4 Arten von Pterochroza gleichen dürren Blättern)

als »hypertelische«, durch die Anpassungstheorie nur unvollkommen erklärbare, da
die bei ihnen «auftretende Minutiosität weit über das Nothwendige hinausgeht.«

[Paul Mayer].

Stokoe macht darauf aufmerksam, daß die wunderbaren Anpassungserschei-

nungen besonders bei Insecten sich schrittweise entwickeln mußten, da das Seh-
vermögen der Feinde (Vögel) auch wohl erst allmählich ein so vollkommenes

wurde. Fische werden auch jetzt noch durch ziemlich grobe Nachahmungen
(künstlichen Köder) vollkommen getäuscht.

Distant, Wallace und Meldola setzen ihre Debatte über »difficult cases of mi-

micry« fort.

Keller sucht eine Erklärung dafür zu geben, daß die Tiefsee-Organismen
meistens brillante Farben besitzen. Wo ein Farbenkleid auftritt, da besteht es in

der Regel aus einfachen, seltener aus Mischfarben, und zwar sind es fast immer
langwellige Farben, vorherrschend Roth, Orange, allenfalls auch Grün, und in

auffälliger Weise Purpur. Das intensive Roth und Orange dominiren in einer

Zone geringerer Tiefe (etwa 10—4 Faden), während Purpur- und Scharlachroth

für die Bewohner der größeren Tiefen (100—1000—1500 Faden) characteristisch

sind. In der erstgenannten Zone herrscht nur noch Dämmerlicht und hat das

Wasser blauen oder grünblauen Schein, wozu die Farben der Thiere (Roth und
Orange) complementär sind. Die Thiere werden demnach dunkel und ver-

schwinden auf schwarzem Grund für das Auge, d. h. sie finden durch ihre inten-

sive Färbung einen ebenso guten Schutz, wie z. B. die vollkommen durchsichtigen

Organismen. In die tiefsten Regionen dringt zwar kein Sonnenlicht mehr, dafür

verbreiten die leuchtenden Tiefseethiere eine gewisse Helle. Das von diesen

»emittirte Licht unterliegt nun wieder den Gesetzen der Absorption«, rothe und
gelbe Strahlen werden absorbirt und am weitesten gelangen die grünen, während
blaues und violettes Licht fehlen sollen ; für das grüne Licht aber bildet Purpur
die Complementärfarbe, und so werden auch hier wieder die purpurfarbenen Or-
ganismen dunkel, unscheinbar gemacht.

Aus Roux's (1) Arbeit über die Schwanzflosse des Delphins können hier nur

die allgemeinen biologischen Fragen kurz erwähnt werden. Verf. unterscheidet

zwischen Principien zur Ableitung zweckmäßiger organischer Einrichtungen (wo-

bei das Princip der Auslese nach Darwin, der Kampf der Individuen in Betracht

kommt) und denen der directen Gestaltung des Zweckmäßigen , nämlich der

function eilen Anpassung durch den Kampf der Theile im Organismus.

Zool. Jahresbericlit. 1883. I. 4
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El- führt dabei die Bezeiclinuugen »Individualauslese« imd «Partialauslese« ein und
betrachtet ihre allgemeinen Leistungen und ihren Antheil au der Ausbildung der

betreffenden Flosse im Speciellen. Er weist darauf hin, daß die Structurbildungeu

doch nicht mehr durch Wirkung der Hyperämie erklärt werden können und daß
für die Structurverfeinerung uud deren functionelle Anpassung der Kampf der

Theile zur Erklärung herbeigezogen werden muß. Für die Wirkung der Partial-

auslese glaubt Verf. eben in der Schwanzflosse des Delphins ein ganz vorzügliches

Beispiel gefunden zu haben.

Zu denselben allgemeinen Schlüssen gelangt Roux ("^) in seiner Abhandlung
über die Muskeln : «Nach Feststellung dieser Thatsachen der directen morpho-
logischen Anpassung der Muskellänge und -Dicke an dauernde Änderungen ihrer

functiouellen Beanspruchung versuchten wir eine Erklärung dieser Vorgänge. In-

dem wir uns zu diesem Zwecke auf dieselbe Hypothese der trophischeu Wirkung
der functionellen Reize resp. der Functionsvollziehung stützten, welche ich be-

reits in der Schrift »der Kampf der Theile im Organismus« in ihrer allgemeinen

Bedeutung entwickelt und jüngst zur Erklärung der »functionellen Structur« der

Delphinsschwanzflosse verwendet habe, war es möglich, auch den Thatsachen der

functionellen Anpassung der Muskeln eine causale Ableitung zu geben. Mit dieser

weiteren Leistung unserer Hypothese erhalten wir somit einen neuen Beweis für

ihre Richtigkeit, also dafür, daß sie die das Wesen treffende, causale Verallge-

meinerung der functionellen Anpassung ist. Bei der Ableitung wurde mehrmals

das Princip der »Theilauslese im Organismus« verwandt, weshalb dasselbe am
Schlüsse etwas weiter ausgeführt und in seiner Bedeutung für die Physiologie und
Pathologie hervorgehoben wurde.«

Ragg vergleicht die V^ererbung mit dem Gesetz der Bewegung und die Ver-

änderlichkeit mit einer Kraft, welche einen Körper aus der Ruhe oder der geraden

Bewegungsrichtung drängt. Die Kräfte, welche Variation erzeugen, wären die

Resultirenden aus den Verschiedenheiten der Lebensbedingungen in Gemeinschaft

mit den Resultirenden aus den ererbten Tendenzen.

In seinem Vortrage über die Vererbung wendet sich Weismann (') gegen die

Annahme der Vererbbarkeit erworbener Eigenschaften. Dieselbe lasse sich einer-

seits durch nichts mit Sicherheit beweisen und sei andererseits entbehrlich für die

Erklärung der Erscheinungen, zu deren Verständnis man sie bisher für nothwendig

hielt. Verf. beweist dies z. B. an der Umänderung der Organe durch Gebrauch

uud Nichtgebrauch im freien Leben und in der Domestication, der Verbreitung

der Kurzsichtigkeit des civilisirten Menschen, der Entstehung und Abänderung
der Instinkte, der Entstehung und Ausbildung der Talente etc. Nur bei der Ab-
änderung als directer Folge äußerer Bedingungen sei eine andere Erklärung noch

schwierig, aber hier sei der Thatbestaud auch noch zweifelhaft. Die neue Er-

klärung nun, welche Verf. einführt, ist die, daß alle phyletischen Abänderungen

aus primären Keimesabänderungen hervorgehen. Bei einzelligen Organismen

beruht die Vererbung auf der Continuität des Individuums, dessen Leibessubstanz

sich fort und fort durch Assimilation vermehrt ; bei den vielzelligen auf der Con-

tinuität des Keimplasmas, das neben dem Plasma der somatischen Zellen in der

Keimzelle poteutia enthalten ist ; früher oder später trennen sich dann bei der

Entwicklung diese beiden Plasmaarten in Form gesonderter Zellen und nur ein

Theil des Keimprotoplasmas bleibt unverändert übrig, damit sich aus ihm die

Keimzellen des neuen Individuums bilden können. Die oft außerordentlich ge-

ringen quantitativen uud nicht qualitativen Verschiedenheiten im Keimprotoplasma

sind es, welche die Naturzüchtung benutzt ; sie operirt nur scheinbar mit den

Qualitäten des fertigen Organismus, in Wahrheit aber mit den in der Keimzelle

enthalteneu Anlagen dieser Eigenschaften. Die Keimesvariationen selbst aber
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sind wahrscheinlich in letzter Instanz auf die verschiedenartigen äußeren Ein-

flüsse zurückzuführen. Insofern kann auch der fertige Organismus Einfluß auf

die phyletische Entwicklung seiner Descendentenreihen haben, nicht aber durch

die Vererbung der von ihm erworbenen Eigenschaften.

Götte hält die Auffassung Weismann's von der Dauer des Lebens [vergl.

Bericht f. ISSl I pSü] für ungenügend, da sie die erste Entstehung des erb-

lichen Todes nicht erkläre, sondern bereits voraussetze. Er gibt dann eine De-
finition des Begriffs Tod, wobei er ausführt, daß der Tod des ganzen Organis-

mus und derjenige seiner Theile als zwei verschiedene Erscheinungsreihen aus-

einander zu halten sind , entsprechend einer zweifachen Gestaltung des Lebens,

dem Gesammtleben eines ganzen Organismus und demTheilleben seiner Elemente

;

die Lebensthätigkeit der Zellen und das Gesammtleben des Individuums verhalten

sich zu einander wie Kraft und Arbeitsleistung. Man hat bei den Polypiastiden

zu unterscheiden zwischen dem natürlichen und dem postmortalen Zellentod. Die

Ursache des Todes muß ererbt sein und zwar als ein unbedingt nothwendiges Mo-
ment der Fortpflanzung, als welches es bei den Urformen der Polypiastiden

(Hetero- und Homopiastiden) vorhanden war ; nur seine Begleiterscheinungen, die

Altersinvolution und der postmortale Zellentod wurden erst im Verlauf der

Stammesentwicklung erworben. Aber auch die Urformen der Polypiastiden

haben die Fortpflanzung durch Keime und den damit verbundenen Tod geerbt

und zwar von den Monoplastiden , wo der Tod in dem Verjüngungsproceß, der

Encystirung, zu suchen ist. Es ist somit der Tod als nothwendige Begleiterschei-

nung der Fortpflanzung so alt wie diese und wie die Lebewesen überhaupt ; eine

absolute Contiuuität des Lebens muß also zurückgewiesen werden. — Verf. legt

seinen Erörterungen zahlreiche Beispiele zu Grunde. Weismann (^) seinerseits ist

mit Götte's Anschauung nicht einverstanden und gelangt dagegen zu folgenden

Resultaten : » 1 . Der natürliche Tod kommt allein bei den vielzelligen Wesen vor,

die einzelligen besitzen ihn noch nicht; der Encystirungsproceß derselben ist

einem Tode in keiner Weise vergleichbar. 2. Der natürliche Tod tritt zuerst auf

bei den niedersten Metazoen (Heteroplastiden) durch Normirung sämmtlicher

Zellen auf eine Generation und der somatischen oder eigentlichen Körperzellen

auf beschränkte Dauer; später erst, bei den höheren Metazoen, wurden die soma-

tischen Zellen auf mehrere
,
ja viele Generationen normirt und das Leben ver-

längerte sich dem entsprechend. 3. Diese Normirung ging Hand in Hand mit der

DifFerenzirung der Zellen des Organismus nach dem Princip der Arbeitstheilung

in Fortpflanzungs- und in somatische Zellen und kam durch Selectiousprocesse

zu Stande, 4. Das biogenetische Grundgesetz gilt nur für die vielzelligen

Wesen , auf die einzelligen findet es keine Anwendung ; und zwar beruht dies

einerseits auf der Fortpflanzung durch Theilung bei den Monoplastiden (Einzelli-

gen) , andererseits auf der durch die geschlechtliche Fortpflanzung bedingten

Nothwendigkeit der Beibehaltung eines einzelligen Entwicklungszustandes bei

den Polypiastiden (Vielzelligen). 5. Wie der Tod selbst, so beruht auch die kür-

zere oder längere Dauer des Lebens lediglich auf Anpassung ; der Tod beruht

nicht auf einer Ureigeuschaft der lebenden Substanz, auch ist er nicht mit der

Fortpflanzung nothwendig verbunden , oder gar eine nothwendige Folge dersel-

ben«. Die Fortpflanzung wurde umgekehrt nicht mit dem Tode eingeführt,

sondern ist eine Ureigeuschaft der thierischen Materie ; »das Leben ist aber ein

dauerndes, nicht ein periodisch unterbrochenes«, nur die Formen haben gewech-
selt, und alle, auch die höchsten, leiten sich in ununterbrochenem Zusammenhang
von den niedersten und ersten ab ; es besteht eine vollkommene Contiuuität des

Lebens«.

Düsing faßt das Resultat seiner Arbeit über die Factoren, welche die Sexua-
4*
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11 tat entscheiden , in folgende Sätze zusammen: »Alle Eigenschaften der Thiere

nnd Pflanzen, welche Einfluß auf die Geschlechtsausbildung besitzen, sind durch

natürliche Züchtung entstanden. Sie sind der Fortpflanzung der Individuen nütz-

lich und bestehen darin , daß unter solchen Verhältnissen das Geschlecht stärker

producirt wird , unter welchen eine solche relativ größere Vermehrung für die

Fortpflanzung der Thiere vortheilhaft ist. Im ersten Theil der Arbeit habe ich

gezeigt, wie das Sexualverhältnis mit Hilfe dieser Eigenschaften sich selbst regu-

lirt. Im zweiten Theil habe ich erläutert , wie unter gewissen Umständen sogar

ein anomales Sexualverhältnis für die Fortpflanzung von Nutzen sein kann und
in der That auch eintritt. Die hierauf bezüglichen Eigenschaften wurden ab-

geleitet aus dem Umstände , daß das Weibchen bei der Reproduction den Stoff

für den Aufbau des Embryo zu liefern hat. Das Männchen hat eine ganz andere

Rolle hierbei übernommen , in Folge deren sich ebenfalls die Geschlechtsausbil-

dung beeinflussende Eigenschaften ausgebildet haben. Da diese aber weniger

wichtig sind, so habe ich sie hier noch nicht erwähnt«.

Um die Frage zu beantworten , in welchem Augenblick der Ontogeuie die

Individualität sich zu erkennen gibt, machte Fol Versuche an Eiern von
Strongylocentrotus , in welche er zahlreiche Spermatozoon eindringen ließ, und kam
zu dem Schluß , daß weder das Ei , noch die Samenzelle einzeln genommen hin-

reichen, um die Individualität zu bestimmen. Masse und Herkunft der Kernsub-

stanz, welche den Anstoß zur Bildung eines Embryos geben können, variiren in

ziemlich weiten Grenzen , und nur die Zahl der Amphiaster , welche sich beim

Beginn der Furchung zeigen, bestimmt die Zahl der Individuen. An dem ersten

Amphiaster gibt sich zuerst die Individualität zu erkennen.

Hubrecht stellt die neue Hypothese der beschleunigten Entwicklung
durch Erstgeburt auf, welche dazu diene, die Thatsache zu erklären , daß
manche Thierformen sich seit den ältesten Erdperioden bis heute wenig veränder-

ten , während andere mit Riesenschritten neue Bahnen einschlugen. Er legt dar,

wie die Reihe der Abkömmlinge eines Paars , die immer nur aus Erstgeborenen

besteht, viel zahlreichere und durch kleinere Zwischenräume von einander ge-

trennte Generationen aufweist , als die aus den allemal letztgeborenen Abkömm-
lingen desselben Paars gebildete Reihe. Es läßt sich nun an Beispielen zeigen,

daß einerseits die äußeren Einflüsse, welche auf die Art einwirken, bei den Erst-

geborenen andere sind, als bei den Letztgeboreneu, und andererseits Jene auch

innerliche Verschiedenheiten Diesen gegenüber aufweisen. Die durch Erstgeburt

entstandenen Nachkommen können also eine raschere Veränderung eingehen ; und

ist einmal eine neue Art aus ihnen entstanden, so wird eine Kreuzung mit den

Spätgeborenen immer seltener, da die Copulation vorzugsweise zwischen Indivi-

duen derselben Art stattfindet ; bei dieser neuen Art werden wieder die Erstge-

borenen im Lauf der Jahre die Letztgeborenen überflügeln, und so geht der Pro-

ceß ins Unbegrenzte weiter. Bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung (Theilung und

Sprossung) dagegen bleibt derselbe aus, und man darf deshalb annehmen, daß, wo
im Laufe der Jahrhunderte ungeschlechtliche Fortpflanzung vorherrschend ge-

wesen, ein Stagniren in der Entwicklung die Folge war, während die aus vor-

wiegend geschlechtlicher Vermehrung hervorgegangenen Formen in der Zwischen-

zeit ihren regelmäßigen Lauf vorwärts genommen haben. In letzterem Fall mögen
sich die höher entwickelten Thiere befinden , während viel weniger zahlreiche

Generationen, unterbrochen durch ungeschlechtlich sich vermehrende Stadien, die

weniger hoch entwickelten Gruppen von ihren Vorfahren trennen.

Graber hat eine große Reihe Versuche darüber angestellt, ob und in welchem
Grade a u g e n 1 o s e und geblendete Thiere gegen Lichtdifferenzen empfind-

lich sind, ob außer einer »photommatischen« auch eine «photodermatische« resp.
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»photosomatisclie« Wirkung des Lichtes nachgewiesen werden kann. Die avigen-

losen Regenwürmer sind sowohl gegen quantitative als auch gegen qualitative

Lichteindrücke sehr empfindlich; dies gilt auch für decapitirte Würmer, mithin

besitzt die gesammte Haut, nicht etwa nur ihr vorderer, dem Nervencentrum naher

Abschnitt die Empfindlichkeit. Als Versuchsobject für die Untersuchung ge-
blendeter Augenthiere diente Triton cristatus, der im normalen Zustand leuko-

phob ist und auch geblendet sich als sehr empfindlich gegen Helligkeitsdifferenzen

erweist, wobei sich ergiebt, daß diese Empfindlichkeit ihren Sitz in der Haut hat,

oder doch durch sie vermittelt wird. Auch qualitative Lichtunterschiede empfindet

der geblendete T. ; er reagirt ähnlich dem normal sehenden, nur in viel geringerem

Grade, auf Roth und Blau, und gibt ersterem den Vorzug. Es liegt also eine

»wenn auch nur entfernt zu denkende Analogie in der Beschaffenheit des ophthal-

moptischen und des dermatoptischen Empfindens« vor.

Bei Yung's zahlreichen Experimenten über den Einfluß physisch-che-
mischer Medien auf die lebenden Wesen handelt es sich um folgende Haupt-

punkte: »1. Decomposer le milieu physico-chimique dans ses elöments. 2. Faire

agir ces elements sur un certain nombre d'individus appartenant ä des types

differents et provenant d'une meme parente, afin qu'au debut de rexpörience ils

apportent une meme somme d'influences h^reditaires. 3. Continuer les conditions

de l'experience sur un certain nombre de generations, afin d'assurer la fixation des

variations subies sous l'influence de ces conditions«. [Vergl, Bericht f. 1882 IV

p 184].

Varigny bespricht den Einfluß, den die Bestandtheile des Meerwassers auf

die Entwicklung von Süßwasser thieren (speciell Froscheier) ausüben und

kommt zu dem Schluß, das Kochsalz sei hierbei der schädlichste Factor. Darauf

hin erwähnt Bert, daß er bei Versuchen über das Absterben von Seethiereu im

süßen und von Süßwasserthieren im Seewasser schon früher zu demselben Resultat

gekommen sei, während schließlich Plateau Beiden gegenüber die Priorität dieser

Entdeckung in Anspruch nehmen muß, da er schon 1870 dasselbe Salz als das

hauptsächlich schädliche bezeichnet hat. Auch was die allmähliche Ge-
wöhnung der Thiere an Salz- resp. Süßwasser betrifft, so ist Plateau schon da-

mals zu denselben Resultaten gelaugt wie neuerdings Bert.

Hudson gibt ein Beispiel für die öfters beobachtete enorme Vermehrung
einer Thierspecies durch günstige äußere Umstände. Auf den Pampas traten

Mäuse zu Myriaden auf, zogen aber zugleich eine solche Menge von Feinden an,

sogar solche, welche sonst andere Nahrung aufsuchen, daß sie gar bald wieder auf

ein Minimum reducirt wurden.

Der umfassende Artikel von Geddes über Morphologie zerfällt in folgende

Abschnitte: Historical outline; Results ; Histology, Cell Theory ; Individuality

;

Promorphology ; Nature of Morphological changes ; Nature of Morphological Cor-

respondence ; Categories of Homology ; Results of Taxonomy ; Relation of Mor-
phology to Physiology ; Orientation and Subdivisions of Morphology.

Caüaneo gelangt in einem umfangreichen Werke , dessen hauptsächlicher

Inhalt im Berichte f. 1 882 III p 22 referirt worden ist, zu dem Schlüsse, daß

man die wirklich segmentirten Thiere, wie die Anneliden, Arthropoden und
Vertebraten , von linearen Colonien einfacherer Organismen ableiten muß. —
Emery wendet sich in ausführlicher Kritik gegen Cattaneo und verwirft die An-
sicht, daß die segmentirten Thiere aus Colonien von Thieren niederer Ordnung
entstanden seien, hält dagegen an der Anschauung fest, daß der Grundtypus des

segmentirten Thiers aus Kopf und ungegliedertem Rumpf bestehe (Loven'sche

Larve ; Hatschek) und daß durch homonome und heteronome Gliederung des

Rumpfes der Articulatenkörper hervorgehe. Kopf und Rumpf sind von Anfang
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an getrennte Theile und Letzterer niclit aus einer Differenzirung des ersten Me-
tameres entstanden.

Pouchet bespricht in einem Vortrag den heutigen Stand der Frage ; Was ist

Species, was ist Individuum? Er greift dabei die Hypothese der Entstehung seg-

mentirter aus aggregirten Individuen an und ermahnt zur Vorsicht in derartigen

Speculationen.

Hartwell s kurze Mittheilung handelt von der Correlation bilateraler Sym-
metrie im Bau mit bilateral übereinstimmenden Functionen bei Wirbelthieren und

speciell beim Menschen. Es wurden Versuche über Natur und Ausdehnung der

functionellen Differenz zwischen den beiden Seiten des Körpers bei Rechts- und
Liukshcändern angestellt.

In einem öffentlichen Vortrage spricht 0. Hertwig über die Symbiose im

Thierreich und erhäutert deren Wesen und Bedeutung an einer Reihe von Bei-

spielen ; besonders eingehend behandelt er das Consortialverhältnis von Algen und

Thieren, wobei er hauptsächlich die gelben Zellen der Radiolarien und Actinien

und die grünen der Hydra viridis bespricht. Er gelangt zum Schlüsse: »Der

Nutzen, welchen beide Genossen aus ihrem Zusammenleben ziehen, läßt sich ge-

rade darauf zurückführen, daß Organismen mit sich ergänzenden Lebensansprüchen

vereint sind, daß Kohlensäureconsumenten sich mit Kohlensäureproducenten, oder,

was das Gleiche besagt, Sauerstoffproducenten mit Sauerstoffconsumenten zu-

sammengethan haben.«

Manouvrier erzählt einen Fall ungewöhnlicher Beziehungen von Thieren ver-

schiedener Arten zu einander, hervorgerufen durch enges Zusammenwohnen in

der Domestication. Es handelt sich um einen großen Hofhund, 2 Jagdhündinnen,
"2 Hasen, einen Kater, eine Katze und ein Taubenpaar. Caton beschreibt einige

Fälle unnatürlicher Neigungen zwischen Thieren , die hier nicht ausführlicher

wiedergegeben werden können.

Über thierische Intelligenz finden sich Notizen von Birmingham, Rae,

Pidgeon, Hughes und Stewart, und ein Fall von Wohlwollen bei Thieren, mit-

getheilt durch Fitch. Nach Cooper darf es nicht als ein Ding der Unmöglichkeit

angesehen werden, Thiere den Gebrauch der Buchstaben zu lehren; Verf. gibt

einige Winke, in welcher Weise dies geschehen könne.

IX. Allgemeine Ontogenie.

(Referent: Dr. B. Hatschek in Lmz.)

Nussbaum,M., 1. Zur Befruchtung bei den Nematoden, in: Z.Anzeiger 6. Jahrg. p 515. [54]

, 2. [Befruchtung bei Ascaris.] in : Sitz. Ber. Niederrhein. Ges. Nat. Heilk. Bonn

5. Aug. 18S:3 [Gegen Schneider; vergl. Nr. 1.1

Salensky, W., Etüde sur le developpement des Annelides, in: .Arch. Biol. Tome 4 p 143

—

264 T 4—9. [55]

Sarasin, C. F., Reifung und Furchung des Reptilieneies, in: Biol. Centralbl. 3. Jahrg.

p 108—111. [55]

Schneider, A., Das Ei und seine Befruchtung. 3 Holzschn. 10 Taf. Breslau. [55]

Nach Nussbaum (^) sind die Beobachtungen Schneiders an Ascaris megaloce-

phala unvollständig und haben ihn zu irrigen Schlüssen geführt. Der Befruch-

tungsvorgang besteht in der Copulation von Ei- und Samenzelle, deren Kerne
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nach Ausstoßung der Richtungsbläschen — bei deren Bildung Kernspindel und

Fadenapparat auftritt — sich vereinigen.

Bei Aricia foetida beobachtete Salensky ein Stadium mit männlichem Pronucleus.

Sarasin findet bei Lacerta agilis. während das Ei noch im Wachsthum begriffen

ist, das Keimbläschen schon auf der Wanderung nach der Peripherie des Eies.

Später liegt das Keimbläschen der Eihaut dicht an, es plattet sich mehr und mehr

ab, verliert seine Membran und breitet sich endlich als feine Lage über die Ober-

fläche der Keimschicht aus. Diese Lage wird immer dünner, Theile davon werden

in den Dotter, selbst noch während der Furchung, aufgenommen. Ein Übergang

eines morphologischen Theils des Keimbläschens in eine Kernbildung konnte nicht

beobachtet werden ; dagegen mischt sich die Keimbläschensubstanz der ganzen

Keimschicht bei. Ähnliche Verhältnisse wurden bei Mehpsittacus undulatus be-

obachtet.

Schneiders Abhandlung ist in drei Abschnitte getheilt : Abschnitt I (das Ei)

enthält Beobachtungen über Bau des Eies und über Befruchtung, Abschnitt II

(das Sperma) über Entwicklung der Spermatozoon und Spermatophoren [ist hier

nicht zu referiren] und Abschnitt III gibt eine Übersicht der Ergebnisse. — As-
caris megaloeephala. Nach Ablösung des Eies von der Rhachis schwinden die in

Essigsäure unlöslichen Protoplasmakörner und es treten helle, in Essigsäure lös-

Uche Lecithinkugelu auf. Das Keimbläschen beginnt sich zu verändern. Durch
die Micropyle dringt nun das Spermatozoon, und zwar immer nur ein einziges, in

das Ei ein, wobei das Ei amöboide Contractionen ausführt. Die Veränderungen,

die das Keimbläschen erfährt, sind folgende. Es verliert seine Membran, sein

Inhalt scheidet sich in Kernsubstanz und Kernflüssigkeit. Dann wird es amöboid

und verwandelt sich in eine Spindel mit polaren Strahlenbüscheln. Ein Theil der

Kernflüssigkeit bildet nämlich die Strahlen, der Rest verwandelt sich in die

Spindel. Die Kernsubstanz bildet zwei Körper, die im Querschnitt der Spindel

liegen. »Die Streifung der Spindel wird bewirkt durch feine Längskanten, in

welche sich die Spiudeloberfläche erhebt.« Diese Erklärung der Spindelstreifung

hat allgemeine Gültigkeit. Die Spindelfalten und Strahlenbüschel verschwinden

und ein Theil des an die Peripherie gerückten Kerns wird als Richtungsbläschen

ausgestoßen. Der Rest des Kerns bildet wieder eine sehr kleine Spindel mit

Strahlenbüscheln, nimmt dann eine unregelmäßige Form an und theilt sich endlich

in zwei Kerne, die sich dann noch vergrößera. »Weiter als zur Bildung zweier

Kerne gelangen die Eier von Ascaris megalocephala nicht im lebenden Thiere.«

Von dem Zeitpunkte an, wo das Richtungsbläschen sich bildet, beginnt auch das

Spermatozoon Form und Structur zu ändern und zu schwinden : »Man kann sagen,

daß sich das Spermatozoon wie ein Rhizopod nicht in Strahlen, sondern wie eine

Wolke ausbreitet und dem Blick verschwindet. Es wird schwer halten, diesen

Vorgang durch Abbildungen darzustellen. Nichts läßt sich bei diesen Vorgängen
sehen, was an die von Hertwig und so vielen Anderen erwähnte, angeblich von
den Spermatozoon ausgehende Strahlenbildung erinnert.« — Die Lecithinkugelu

schwinden während der Bildung des Richtungsbläschens. Die helle Substanz,

welche rings um den Dotter ausgeschieden wird, das »Perivitellin«, enthält Proto-

plasma und ist nicht als eine extracelluläre Substanz zu betrachten (dies wird als

allgemein gültig aufgestellt) . Sie vermittelt auch das weitere Wachsthum der Ei-

haut. Es wird noch eine dünne, innere, secundäre Eihaut gebildet. Die primäre
Eihaut sondert sich in 2 Schichten. — Cucullanus elegans. Verf. widerspricht in

einzelnen Punkten den Angaben Bütschli's, bestätigt aber seine Beobachtungen
über die Veränderungen des Keimbläschens im Ganzen. — Bei Tubifex enthält

das reife Ei eine Kernspindel. »Ein Richtungsbläschen entsteht nicht.« »Ebenso-
wenig wird Perivitellin ausgeschieden. Es ist vorhanden, bleibt aber in den
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Furch ungszellen und dem Embryo.« Bei Einwirkung von Essigsäure zieht sich

nämlich der Embryo zusammen, und es wird dabei eine Substanz ausgeschieden,

die Verf. als Perivitelliu auffaßt. In den Furchungskugeln tritt durch Essigear-

min ein tief gefärbter Fleck auf, der mit dem Kern nicht zu verwechseln ist. —
Mesostomum Ehrenhergü. Verf. widerholt seine 1873 publicirteu Beobachtungen

und führt sie weiter aus. Die eingedrungenen Spermatozoen liegen unregelmäßig

im Ei um das Keimbläschen gewunden. Das Keimbläschen wird amöboid. Die

Spermatozoen zerfallen. An Stelle des Keimbläschens tritt ein gewundener Knäuel

von fadenförmiger Kernsubstanz auf. Derselbe stellt sich in eine äquatoriale

Ebene des Eies und bildet eine Rosette. Der Faden ist in diesem Stadium mehr-

fach unterbrochen. In den zur Äquatorialebene gehörigen Polen entstehen

Strahlen, die nach Schneider aus Keruflüssigkeit bestehen. Die Fäden der Rosette

ordnen sich so, daß die Spitzen in den Polen liegen, sie sind in der Äquatorial-

ebene scharf geknickt und brechen dann au dieser Stelle; die Stücke entfernen

sich vom Äquator. Nun theilt sich auch das Ei. Ein Richtungsbläschen bildet

sich nicht. — Bei Nephelis verändert sich das Keimbläschen schon im Follikel

und stellt einen homogenen Fleck dar. Die Befruchtung erfolgt in den Ovarien.

Dort dringen zahlreiche Spermatozoen in die Eier ein, die dabei eine ganz un-

regelmäßige Form annehmen. Nachdem das Ei abgelöst ist, dringen Spermatozoen

nicht mehr in dasselbe ein. »Bei Nephelis sexoculata ist die Zahl der einge-

drungenen Spermatozoen noch bedeutender als bei N. octoculata. Ihre Eier

scheinen zu einer gewissen Zeit ganz aus Spermatozoen zu bestehen.« Das Keim-
bläschen verschwindet, im Dotter tritt Molecularbewegung auf, das Ei wird wieder

kugelförmig. Die Spermatozoen zerfallen und verschwinden. Dann erfolgt die

Abscheiduug des Perivitelliu; in dasselbe treten die bis jetzt noch ungelösten

Spermatozoen. Das Keimbläschen tritt wieder auf und zwar in Form einer Keru-

spindel mit polaren Strahlenbüscheln. In diesem Zustand werden die Eier in

Cocons abgelegt. — Für die folgenden Vorgänge bestätigt Verf. die von Bütschli

undHertwig beschriebenen Bilder, hebt aber hervor, daß die angenommene Reihen-

folge nur auf Combination beruhe. Ferner wendet er sich gegen die Deutung,

daß der 2. neu entstehende Kern aus einem eingedrungenen Spermatozoon her-

vorgegangen sei. »Nach den oben mitgetheilten Beobachtungen über das Ein-

dringen von großen Mengen von Spermatozoen ist es wohl nicht mehr möglich,

die Entstehungsweise des zweiten Kernes aufrecht zu erhalten.« Die Fäden der

Kernspindel werden geleugnet, »der Schein derselben entsteht durch Furchen an

der Oberfläche der Spindel.« [Vergl. Ascaris.] — Aulostoma vorax. Die Be-

fruchtung erfolgt schon im Eierstock. Die Spermatozoen dringen bis in die

Follikel und zwar »in Eier von jeder Entwicklungsstufe« (unausgewachsene Eier)

ein. Die Spermatozoen rollen sich im Ei spiralig zusammen und verwandeln sich

in kernhaltige Zellen, die sich im Dotter auflösen. Die Zahl der in das Ei auf-

genommenen Spermatozoen beträgt im Maximum 100. Die Kernspindel ver-

schwindet und tritt allmählich wieder auf. — Piscicola geometrica. Die Sperma-

tozoen dringen durch den FoUikel in das Ei, und zwar ohne Unterschied in die

noch unausgewachsenen oder ausgewachsenen Eier. Die Zahl der in ein Ei ein-

gedrungenen Spermatozoen wird auf 100 geschätzt. »Wenn das Ei seine volle

Größe erreicht hat, schwindet die Follikelwand und das von einer Haut umgebene
Ei wird frei. Ein Eindringen von Spermatozoen findet dann nicht mehr statt.«

Die eingedrungeneu Spermatozoen schwinden. Dann findet die Perivitellinaus-

scheidung statt, wobei die noch nicht aufgelösten Spermatozoen in das Perivitelliu

treten. Das Keimbläschen hat sich in eine Spindel verwandelt. — In Betreff der

Vorgänge bei E Chi no der men (^si'eracan^Äzon ruhens, Echinoiden) widerspricht

Verf. in wesentlichen Punkten der bisheriRcn Auffassung der Autoren. Er hält
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es für unerwiesen, daß nur ein einziges Spermatozoon in das Ei eintrete. Verf.

beschreibt, daß bei Asteracantkion die Eier nach der Berührung mit den Spermato-

zoen normaler Weise sich mit zahlreichen buckeiförmigen Fortsätzen bedecken,

und vermuthet, daß an jedem Buckel ein Spermatozoon eingedrungen ist. Er be-

zweifelt, daß die Entstehung des 2. Sternes auf ein eingedrungenes Spermatozoon

zurückzuftihren sei ; einen tingirbaren Körper konnte er in demselben nicht auf-

finden. Die Strahlenfiguren betrachtet er als Theile des amöboiden Kernes. Das
Richtungsbläschen bei Echiniden ist wohl vor der Befruchtung gebildet, wird aber

erst nach derselben abgelöst. Verf. betont diese Ansicht besonders und verall-

gemeinert sie dahin, daß die Abtrennung des Riclitungskörpers bei allen Thieren

nur nach erfolgter Befruchtung eintrete.

X. Einzelne Thiergruppen.

Protozoa.

(Referent: Dr. Karl Brandt in Neapel.)

ßalbiani, G., 1. Les Organismes Unicellulaires. Les Protozoaires. Lecons faites au College

de France, in: Journ. Microgr. Paris 5. Annee 1881 p 63—71, 115—124, 156
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R. Soc. London Vol. 35 p 155—161 T 2, 3. [69]
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1. Arbeiten über Protozoen aus verschiedenen Gruppen.

A. Zusammenfassende Darstellungen.

Biitschli (^) beginnt die Besprechung der Mastigopliora und handelt Ge-

schichte, Morphologie und größtentheils auch die Fortpflanzung der Flagellaten

ab. Die Künstler'scheu Anschauungen [vergl. Bericht f. 1882 I p 102] werden

dabei einer eingehenden Kritik unterworfen.

Vogt und Yung behandeln in derselben Weise wie früher [vergl. Bericht f.

1SS2 I p 81] die Rhizopoden und Infusorien.

Maggi's (i) Buch enthält im Wesentlichen dasselbe wie Häckel's »Protistenreich«

(Leipzig 1878), nur in zum Theil anderer Anordnung. Der Anhang »I Protisti e

le acque potabili« ist schon früher veröffentlicht worden.

Kollmann bespricht die Lebenserscheinungen der Protozoen und die Abgrenzung
von Thier- und Pflanzenreich.

Braun stellt die Angaben über menschliche Parasiten zusammen. Amoebaea
3 sp., Sporozoa 3, Flagellata 17, Ciliata 4.

Balbiani (') bespricht sehr ausführlich unter Einflechtung neuer Thatsachen und
Anschauungen die Protozoen, und zwar die Ciliata vollständig und die Flagellata

bis Steins Familie 14 incl. Verf. theilt die einzelligen Wesen oder IMicrobien

[Protisten Hckl.] in Protozoen und Protophyten. Zu den ersteren gehören Ciliata.

Flagellata, Cilioflagellata, Acineten, Rhizopoden, Labyrinthuleen, Catallacten.
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Noctiluken, Trypanosomen. Dagegen werden die Sporozoen zu den Protophyten

gerechnet. [In einem späteren Aufsatze (2) werden sie wieder zu den Protozoen

gestellt.]

B. Biologie im Allgemeinen.

HitchCOCk kritisirt Heitzmann's »Bioplasson-Theorie« und leugnet die netzför-

mige Structur des Protoplasmas von Amoeha etc. Dolley bespricht die Resultate

der bisherigen Forschungen über Cilien und deren Bewegimgsart.

Gruber (°) faßt seine früheren Mittheilungen über die häufige Kernlosigkeit von

Actinophrys kurz zusammen (s. unten p 74 und Bericht f. 1SS2 I p 94). Auch
Amoebeu und sogar Oxytricha sind oft kernlos. Bütschli hat Ähnliches von Para-

mecium putrinwn angegeben. Brass hält auf Grund von Beobachtungen an Infu-

sorien, Amoeben etc. die chromatische Substanz für »secundär eingelagertes Nah-
ruugsmaterial«. Sie ist »kein lebender activer Theil« der Zelle, sondern »ein Assi-

milationsproduct, das aus der aufgenommeneu Nahrung hervorgeht«.

S. meint, das Infusorienleben sei im Winter in zugefrorenen Gräben reicher als

zu einer anderen Jahreszeit, und gibt eine Liste der im Januar unter dem Eise

gefundenen Arten.

Kessler ergänzt die früheren Untersuchungen Brandt's, indem er auch bei 2

Rhizopoden, Acanthocystis chaetophora und Amoeba radiosa, die Algennatur der

grünen Körper darthut. Das Verfahren des Kerunachweises wird ausführlich

beschrieben. Amoeba nimmt trotz zahlreicher eingemietheter Algen noch Nahrung

zu sich.

Brandt (^) fand neuerdings gelbe Zellen in Globigerina echinoides, in Acantho-

metren und einer noch unbeschriebenen Vorticelle , so daß jetzt von Protozoen

einige pelagische Foraminiferen [Globigerina, Orbiiolites), eine Flagellate [Lepto-

discus medusoides Hevtw
.)

, eine Ciliate [Voriicella s'p. auf Aglaophenia) und alle

Radiolarieugruppen mit Ausnahme der Tripyleen (Phaeodarien) als Wirthe von

Zooxanthellen bekannt sind. Die Angabe von Geddes, daß Ray Lankester in

Haliphyscma ähnliche Körper gefunden habe, beruht auf Irrthum. Ob das bei

Ceratium und anderen Cilioflagellaten vorkommende gelbe Chromophyll endogener

oder parasitärer Natur sei, konnte Verf. nicht entscheiden (s. unten p 85). Die

Gründe für die Algennatur der gelben Zellen werden ausführlich besprochen und

die einzelnen Bestandtheile beschrieben. Die gelben Zellen der Sphaerozoiden

und Thalassicollen besitzen, ebenso wie die anderer Protozoen, einen compacten

Zellkern und zweierlei Assimilationsproducte : hohle Körner aus einer nicht doppelt-

brechendeu Amylum-Modification und feine doppeltbrechende Körnchen von un-

bekannter chemischer Beschaffenheit. Der gelbe Farbstoff gehört zu den Chromo-
phyllen und findet sich vorzugsweise dicht unter der Zellmembran. Die gelben

Zellen von Vorticella und Globigerina stimmen mit denen der Radiolarien überein,

sind aber kleiner. Die intracapsulären gelben Zellen der Acanthometriden, die

bis dahin als Pigmentzellen galten, sind sehr mannigfaltig in Größe und Gestalt.

Eine Membran scheint nicht vorhanden zu sein. Bei Acanthometra tetracopa haben

die Zooxanthellen oft so große Ähnlichkeit mit Labyrintkula vitellina Cienk., daß

Verf. letztere als die freilebende Form der ersteren ansieht. — Bei Culturen in

filtrirtem Wasser verwandelten sich die gelben Zellen in ovale Zoosporeu mit 2

Geißeln. Verf. hält daher die in Thiereu vorkommenden gelben Zellen für zur Ruhe
gekommene Schwärmzustände entweder von Melanophyceen oder von einer neuen

Gruppe bra^mer Algen Chromophyton etc.). — Die Bedeutung der gelben Zellen

für die Radiolarien besteht weder in der Schutzfärbung, noch in der Sauerstoff-

production, sondern in der Lieferung von Nahrungsstoffen. Junge Radiolarien-

colonien enthalten wenige gelbe Zellen und ernähren sich durch Verdauung von
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festgehaltenen Organismen, also in animalischer Weise. Ältere Colouien dagegen

besitzen sehr viele gelbe Zellen und nehmen keine oder nur ganz unzureichende

Nahrung von außen auf. Sie ernähren sich also während des gi'ößten Theiles ihres

Lebens in vegetabilischer Weise. Verf. bestreitet, daß die gelben Zellen selbst

vom Thiere verdaut werden, und führt Beobachtungen dafür an, daß die Assimi-

lationsproducte der Algen den Thieren theilweise zu Gute kommen. So fand er

wiederholt zahlreiche kleine Stärkekörnchen im Protoplasma coloniebildeuder

Radiolarien. Sie waren besonders häufig auf der äußeren Oberfläche und in der

Nähe vollkommen intacter gelber Zellen und stimmten in jeder Hinsicht mit den

innerhalb der Zooxanthellen nach Belichtung vorhandenen Stärkeköruchen über-

ein. — Die SauerstofFentwicklung seitens der gelben Zellen wurde mittelst der

Engelmann'schen Bacterienmethode bei CoUozoen, Acanthometren und isolirten

Zooxanthellen nachgewiesen. Geddes' Behauptung, daß die SauerstofFentwicklung

von nützlichem, unter Umständen aber auch von schädlichem Erfolge für die Ra-
diolarien sei, beruht auf ungenügender Untersuchung.

Engelmann (2) tritt der Behauptung Brandt's, daß selbstgebildetes Chlorophyll

Thieren vollkommen fehlt, entgegen und beweist, daß Vorticella [campanula ?)

eigenes, diffus, vertheiltes lebendes Chlorophyll besitzt. Das ganze Ectoplasma,

mit Ausnahme des Peristomes, ist schwach und homogen grün gefärbt. Die Chlo-

rophyllnatur wurde durch das Bacterienverfahren , das hohe Sauerstoffbedürfnis

der Vorticellinen durch mehrere Versuche nachgewiesen. Unter Umständen zieht

sich der Farbstoff zu verschieden großen Tropfen zusammen , dann findet aber

keine Sauerstoffproduetion mehr statt. Auch Klebs bestreitet auf Grund von Unter-

suchungen an Euglenen, daß endogenes Chlorophyll nur echten Pflanzen zukommt
(s. unten p 81). Hertwig faßt die Resultate der bisherigen Untersuchungen über

Algen in Thieren zusammen und entscheidet sich für die Algennatur der »grünen

Körper«.

C. Faunistik.

I. Allgemeines.

imhof (^) untersuchte die pelagische Fauna der Schweizerseen und fand von

Mastig ophoren: Dmobryonl, In., Peridiniuml, Ceratium l n. ; von Ciliaten:

Ejnstylis 1 n. und von Suctorien: Acineta 1 n. Die ersten 5 Species sind

während des ganzen Winters häufig, die Acinete seltener.

In den Savoyerseen: Lac de Bourget und Lacd'Annecy fand Imhof (^) folgende

Protozoen pelagisch: Ceratium 1, Dinobryon 1 n. und zahlreiche Vorticellen (an

Anabaena); am Boden bei SO—100m Tiefe; Cothurnia 1, Cyphoderia 1, Amoeba 1,

Sientor 1 , Vorticella 2 , Ejnstylis 1 , Carchesium 1

.

Pavesi studirte die Fauna der italienischen Seen und fand in vielen Ceratium

furca und andere pelagische Thiere, bezeichnet daher als Relictenseen die Laghi

di Candia, Ledro, Loppio. Alserio, Idro, Caldonazzo, S. Croce, Mergozzo, Vive-

rone, Annone, Endine, Revine-Lago, Maggiore, Como, Orta, Lugano (in denen

Ceratium gefunden wurde) , und die Laghi di Albano, Avigliana, Pusiano, Levico,

Varese, Monate, Comabbio, Ghirla, Garda, Iseo (wo andere pelagische Thiere sich

fanden)

.

Bergonzini gibt eine Liste der Ciliata, Suctoria, Amoebaea und Flagellata,

welche er bei Modena gefunden hat.

Parona (•') vervollständigt seine Liste der Protozoen Sardiniens [vergl. Bericht

f. 1 882 I p 86]. Er fand 15 Amoebaea [Protamoeba 2, Amoeba \ 0, Podostoma I
,

Dactylosphaerium 1, Amphizonella 1); 11 Thalamophora [Pseudochlamys \

,

Arcella 2 , Lagena 1 , Euglypha 3 , Cyphoderia 1 , Difflugia 2 , Microgromia 1 )

;

5Heliozoa [Nuclearia !, Actinospkaerium 1, Acanthocystis 2, Heterophrys 1);
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25 Mastigophora {Glenodinium 1, Peridinium 2^ Astasia 3, Microglena 1, Eu-
glena 3, Zygoselmis 1, Trachelomonas 1, Phacns 1, Diselmis 1, Anisonema 1, J/o-

«rts 2, Ckilomonas 1, Pleuromonas 1, Oicomonas 1, Heteromita \, Diplodorina 1,

Uvella 1, Salpingoeca 1, Magosphaera 1); 5lCiliata {Cothurnia 2, Vaginicola 1,

Tintinnus 1, Epistylis 2, Zoothamnium 1, Carchesium 1, Vorticella 5, Strombidkmi 1,

Halteria 2 ,
Oxytricha 1 , Siylonychia 4 ,

Urolej}tus 2 , Euplotes 3 , Aegyria 1

,

Disteria 1, Campylopus 1, Chilodon 2, Opisthiotricha l, Sjnrostomum 1, Stentor 2,

Btirsaria 1 , Metopus 1 , Pleurone^na 1 , Cyclidium 2 , Glaucoma 1 , Paramecium 3

,

Nassida 1 , Holojihrya 1 , Coleps 1 , Lacrymaria 2, Trachelophyllum 1 , Atnphileptus 2);

9 Suctoria [Acineta 6, Sphaerophrya 1, Podopkrya 1, Hemiophrya 1).

McMurrich uennt Protozoen aus Canada imd beschreibt einige Infusorien ge-

nauer.

Stein fand zahlreiche neue Formen von Cilioflagellaten durch Untersuchung des

Mageninhaltes von Tunicaten, Comatulen etc. aus verschiedenen Meeren und em-
pfiehlt ähnliche Untersuchungen für faunistische Studien.

Norman faßt die geologischen und zoologischen Resultate der Forschungen über

die Fauna der größten Meerestiefen zusammen und macht Angaben über Vor-

kommen und Zusammensetzung des Globigerina- , Biloculina- , Radiolarien-

Schlammes und anderer Tiefsee-Ablagerungen. Von Foraminiferen überwiegen

die Arenacea in den größten Tiefen. Im nordatlantischen Ocean sind in mehr als

1000 Faden Tiefe folgende Foraminiferen lebend gefunden: Biloculina (J, 1 var.,

Spiroloculina l , Miliolina 5 , Ophthahnidium 1 , Planispirina 2 , Cornuspira 2 , Or-
bitolites 1 , Astrorhiza 4 , Pelosina 1 , Pilulina 1 , Technitella 1 , Saccatnina 1 , ^y-
perammina 2 , Rhabdammina 3 ,

Aschemonilla 1 , Rhizammina 1 , Haliphysema 1

,

Reophax 9, Haplophragmium 8, Placopsilina 2 , Thurammina 1, Webhina I, Ammo-
discus 3, Hormosina 4, Trochammina 5, Cyclammina 1, Texttdaria 3, Verneuilina 3,

Tritaxia 1 , Gaudryina 3 , Bulimina 7 , 1 var. , Virgulina 1 , Bolvina 2 , Cassidulina 4

,

Chilostomella 1 , Lagena 1 8 , Nodosaria 5 , Glandulina 2 , Frondicularia 1 , Margi-
tmlina2, Rhabdogonium 1, Vagimilitia 2, Cristellaria (i, Polymorphina 4, Uvigerina 3,

Globigerina 8, Orbulina 2, Pullenia 3, Sphaeroidina 2, Candeina 1, Spirillina 3,

Tinoporus 1, Polytrema 1, Truncatulina 10, Pulvimilina 11, Rotalia 2, Nonionina 4,

Polystomella 1

.

II. Faunen,

a. Marine Fanueu.

A 1 1 e M e e r e : Cilioflagellaten Stein.

Nordmeer. Grönland: G^^oS?^Zm5 Levinsen.

Atlantischer Ocean. Nordatlantischer Ocean: Foraminiferen Norman;
Faroe-Canal: Foraminiferen Brady; Holstein: 2Vy/»ff7iosomrt Möbius; Portugal:

Trypanosoma Certes(^^); Frankreich: Cilioflagellaten Pouchet; Provence:

Cilioflagellaten Pouchet, Gourret, Tintinnodea Fol ('^); Sardinien: Protozoen

Parona (*-^), LinguUnopsis Bornemann; Adria: Foraminiferen Schacko, Roboz;
Greta : Foraminiferen Jeffreys ; Caraibisches Meer : Foraminiferen Goes.

b. Biuneufauueu.

England: Flagellaten, Ciliaten Phillips (^ ^j ; Holland: Faw/iyre^^rt Engel-

mann (1); Deutschland: Amoebaea Niisslin, Spongomonas Gruber ('), Mastigo-

phora Klebs; Frankreich: Flagellaten Künstler (2), Henneguy; Schweiz: Pro-

tozoa Imhof (S ^); Ungarn: Ciliata Entz (^), Mastigophora Entz (^j; Rußland:

Oxytrichina Kowalewsky; Italien: Ceratium Pavesl, Protozoen Bergonzini; Sar-

dinien : Protozoen Parona p, •'^j
; Nord-America : RapUdioph-ys Leidy, Mastigo-

Zool. Jahresbericht. 1883. I. 5
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pliora Stokes {^) , Ciliala Siokes (^i, Kellicoti Protozoen McMurrich; Trinidad:

Arcella Kenne!.

c. Fossilia.

Jura (Schweiz): Foraminifereu Häusler (^—^j; Kreide (England; : Foramini-

feren, Radiolarien Waüich; Tertiär Paris): Foraminifereu Terquem; Miocen

(Ungarn): Foraminifereu Schacko; Eocen (Belgien): Foraminifereu Limburg-

Stlrum; Tertiär (Italien): Ptadiolarien, Foraminifereu Pantanelii (^-^
.

2, Sarcodina.

a. Amoebaea.

Über das Vorkommen von Amoeben vergl. Parona ('j, s. oben p 64.

Über Kerulosigkeit von Amoeben vergl. Gruber
'.J',-,

s. oben p 63.

Über Chytridiaeeen in Amoeben vergl. Eniz (-;, s. unten p S3.

Parona /, 2, 3, beschreibt Amoeba 2 n. sp. aus Süßwasser von Sardinien. —
NÜSSiin sprach über Zonomyxa violacea n. g. n. sp.

Gruber (-) fand in einem conservirten und gefärbten Individuum von Amoeba
proteus, das 24 Kerne enthielt, 4 davon in Theilung begriffen. Nach Schilderung

des Baues lebender Kerne von A. j^roteus und der 4 von ihm beobachteten, sich

theilenden Kerne entwirft Verf. folgendes Bild von dem Verlauf der Kern-

theilung: »Zuerst zerfällt der Nucleolus in 2 gleich große Theile, welche anfangs

noch nahe zusammenstoßen, dann aber weiter auseinander rücken. Zwischen den-

selben, also im Äquator des Kernes, tritt eine Linie auf. in welcher sich die neue

Rindenschicht für die Tochterkerne ablagert. An dieser Stelle wird der Zu-

sammenhang locker, an der Peripherie trennen sich die Rindenzonen der Tochter-

kerne bereits, während sie im centralen Theil noch zusammenhängen, um sich

schließlich ganz von einander loszulösen. Wie man an der durch die Reagentieu

abgehobeuen Membran bemerkt, ist dieselbe noch nicht in Mitleidenschaft gezogen,

denn sie ist noch vollkommen rund. Es scheint demnach, als ob sie erst sehr spät

sich einschnüre und zur Vollendung der Tochterkerne führe.« Der ganze Theilungs-

vorgang scheint ungemein rasch vorüberzugehen; Verf. sieht ihn als »eine

niedere Form indirecter Theilung« an, denn eine einfache »Durch-

schnüruug des Kernes ohne irgend eine bestimmte Metamorphose seiner Substanz«,

wie Flemming die directe Theilung bezeichnet, findet bei Amoeba nicht statt.

Wenn auch karyokinetische Figuren nicht zu sehen sind, so theilen sich die lu-

haltsbestandtheile des Kernes nicht zu gleicher Zeit, und vor allen Dingen bleibt

die Membran bis zum Schlüsse der Kerntheilung erhalten. Der letztere Umstand
hat nach dem Verf. wohl in mechanischen Schwierigkeiten seinen Grund. »Nähme
der sich theilende Kern die Hantelform an, so könnte in dem Wirbel von Körnern,

Krystallen, Nahrungsballen etc. leicht eine Zerreißung erfolgen.« Diese Beobach-
tung schließt außerdem die Möglichkeit aus, daß das Protoplasma zu denTheilungs-
vorgängen im Kerne den Anstoß gebe, auch spricht hiergegen der Umstand, daß
nur 4 von 24 Kernen Theilungsstadien zeigten. — Bei einer kleinen, einkernigen,

nicht näher bestimmten Amoeba hat Verf. folgenden Verlauf der Kerntheilung
wahrscheinlich gemacht: Im Nucleus, der nur aus einem Nucleolus und einer

durch einen hellen Raum davon getrennten Membran besteht, schnürt sich zu-
nächst der Nucleolus in 2 Theile ab. Diese rücken nach den Polen hin ausein-
ander, und im Äquator bildet sich eine Scheidewand, die Membran der Tochter-
kerne Dann erfolgt die Abschnürung, und die Stücke, jedes mit seinem Antheil
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an Chromatin, trennen sich von einander. Die beiden Theile desNucleolus waren

häufig nicht gleich groß und nicht von gleicher Gestalt. Auch diese Art der Kern-

theilung bezeichnet Verf. als indirecte, weil sie sich zunächst nur am Kern-

körper kundgibt.

Brandt {^) hält es noch nicht für ausgemacht , ob die difFerenzirten membrau-
führenden Kerne , deren Theilung Gruber studirt hat , secundäre Zellkerne oder

Fortpflanzungskörper oder Schmarotzer sind. Als die eigentlichen Kerne sieht

er homogene lichtbrechende Kügelchen an, die Gruber in seiner Mittheilung nicht

berücksichtigt hat. Gruber {^) bestätigt das Vorkommen der zweiten Art von

Kernen, hält sie aber nicht für die eigentlichen Kerne.

Gruber (') untersuchte 2 neue Seewasser-Rhizopoden. 1) PacJnjmyxa ki/strix

n. g. n. sp. hat einen trüben, reichlich mit Körnchen imd Vacuolen versehenen

Protoplasmaleib von zäher Consistenz und schwacher Bewegungsfähigkeit. Die

Hülle ist zart, nur nach Einwirkung von Reagentien erkennbar und mit senk-

recht stehenden feineu Stäbchen dicht bedeckt. Letztere sind sicher ein Product

des Protoplasmas; in Chromsäure lösen sie sich sofort auf, bei Zusatz von Über-

osmiumsäure aber bleiben sie erhalten. In der Stäbchenhülle befinden sich kreis-

runde Öffnungen zum Durchtritt der Pseudopodien , welche »von der Austritts-

stelle bis zur Spitze gleichmäßig dicke, eine bestimmte Länge nie überschreitende

Fäden sind, die sich auch langsam hin und her biegen können.« Im Körper

finden sich oft Nahrungsballen, deren Aufnahme jedoch nicht beobachtet werden

konnte. Unzweifelhafte Zellkerne waren nicht zu finden, dagegen sah Verf. nach

Carminbehandlung eine große Anzahl von rothen Körnern und spricht sie für

Kerne an. In einigen Fällen beobachtete er, daß die kernartigen Körner von

einer ebenfalls tingirten Zone hyalinen Protoplasmas umgeben waren, und glaubt,

daß sie als endogene Schwärmer aufzufassen sind. An den langsamen Gestalts-

veränderungen des Protoplasmaleibes nimmt die Stäbchenhülle stets Theil. Hantei-

förmige Zustände deutet Verf. als Theilungsstadien. Eine in demselben Aquarium
vorkommende Varietät von P. hystrix unterschied sich von der gewöhnlichen

Form durch den Mangel eines Stäbchensaumes und das Vorhandensein kegelför-

miger Pseudopodien ; doch konnte auch bei dieser Varietät »die Umkleidung mit

einer festen feinen Protoplasmaschicht, die sich bei einer gewissen Präparation

wie eine Cuticula abhebt«, constatirt werden. P. steht der von Entz beschriebe-

nen Orbulinella noch am nächsten. Mit den perforaten Foraminiferen besitzt sie

eine entfernte Ähnlichkeit, während die geringe Consistenz der Hülle und die

Gestalt der Pseudopodien , so wie der ganze Bau des Protoplasmaleibes sie eher

zu den amöbenartigen Rhizopoden verweist (s. imten). 2) Amoeha ohtecta n.

unterscheidet sich von anderen Amoeben hauptsächlich dadurch , daß sie in einer

napfförmigen Hülle aus gelblicher schleimiger Substanz lebt , welche mit der bei

Stichotricha socialis vorkommenden identisch zu sein scheint. Das Protoplasma ist

ziemlich zäh und zur Pseudopodienbildung wenig geneigt , enthält Vacuolen und

einen großen homogenen Kern. Häufig wurden Colonien beobachtet.

Nach Fayod ist Amoeba Limax Dnj. der Schwärmzustand des Myxomyceten
GuttuUna Cienk. Die Entwicklung verläuft folgendermaßen : Aus einer glatten,

hyalinen , dünnwandigen Cyste tritt bei der in frischem verdünnten Mistdecoct,

aber nicht in Wasser, erfolgenden Keimung ein izmaz-förmiger , cilienloser, mit

Kern versehener Schwärmer aus einer seitlichen Öffnung der Cyste heraus. Die

Myxamoebe nimmt nach einigen unbestimmten Bewegungen sehr bald Gestalt,

Bau und Bewegungsart einer Amoeba Limax an. Die Ernährung findet durch

Aufnahme von festen Körpern (Bacterien , Carminstückchen etc.) statt; die un-

verdauten Reste werden am hinteren Theile ausgestoßen und bleiben meist einige

Zeit daran haften. Ebenfalls hinten befindet sich eine oft sehr große, langsam

5*
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pulsirende Vacuole. Verf. beobachtete einige Male ein eigenthttmliches Vor-

schnellen oder Springen der Myxamoeben in der Flüssigkeit auf das zwei- bis

vierfache ihre Körperlänge, unter plötzlicher, aber auch schnell verschwindender

Abrundung ihrer Gestalt. Wenn die Myxamoeben eine gewisse Größe erreicht

haben , so beginnt der Vermehrungsproceß. Die Amoebe wird kuglig, ihr Kern

wird vacuolär, dann schaumig und verschwindet schließlich vollkommen. Darauf

schnürt sich die Amoebe bisquitförmig ein und zerfällt in 2 Individuen, in denen

alsbald ein immer deutlicher werdender Kern auftritt. Die Zweitheilung scheint

sich mehrere Generationen hindurch zu wiederholen, wenn die Nährflüssigkeit

rein bleibt. Nach einiger Zeit verwandeln sich die Schwärmer wieder in Sporen,

indem sie aus der Flüssigkeit herauskriechen und an ihrer Oberfläche erhärten.

Sie häufen sich dabei gewöhnlich aufeinander und bilden so weiße Häufchen auf

dem Miste, den sie bewohnen. Plasmodienbildungen kommen nicht vor. — In

verunreinigten Nährflüssigkeiten gehen die Schwärmer durch einen eigenthüm-

lichen Häutuugsproceß in Ruhezustand über. Eine Hülle ist am encystirten

Schwärmer nachweisbar. In diesem Zustande können sie Monate lang eingetrock-

net werden, um unter günstigen Umständen wieder zu keimen.

Neue Gattungen, Arten nnd Synonyma.

Amoeba digitata n. Süßwasser des botanischen Gartens von Cagliari ; Parona (^)

p 5 Fig. — Limax Duj. = Guttulina i)rotea n. sp. ; Fayod p 177 — ohtecta n.

Seewasseraquarium; Gruber (') p 54 Figg. — velata n. Süßwasser bei Fonni;

Parona (2) p 6 Fig.

Guttulina protea Tl.- Fayod p 169 Figg.

Zonomyxa n. Zwischen Pelomyxa und Amphizonella; NÜSSlitl p 16 — violacea n.

Herrenwieser See, Baden; id. p 16.

Incertae sedis.

Fachymyxa n. g. ; Gruber (^j p 46 — hystrix n. Seewasseraquarium; id. p 46

Figg. = Trichosphaerium Sieboldii ^Q\mQ\diQX ] id. p 330.

b. Thalamophora.

Über die Foraminiferen des nordatlantischen Oceans vergl. Norman, s. oben

p 65 ; über die in Feuersteinen vergl. Wallich, s. unten p 78; über das Vor-

kommen von Thalamophora vergl. Parona (^j, s. oben p 64. Über parasitische

Chytridiaceen in Thalamophoren vergl. Entz (2), s, unten p 83.

Schacko suchte durch Studium receuten und miocänen Materials die Beziehung

zwischen Orhdina und Globigerina zu ermitteln. Die OrJ?/Zm«-Schalen waren in

den untersuchten Fällen einander immer ziemlich ähnlich , dagegen erwiesen sich

die darin enthaltenen Globigerinen in Bestachelung , Windungsachse, Perforation

etc. als specifisch verschieden. Nicht erwachsene 0. bestanden zuweilen aus

2 Schalen mit correspondirenden Poren. Verf. sieht darin eine Stütze der An-
sicht M. Schuitze's, daß sich das Wachsthum der monothalamen Schalen nur

durch innere Resorption und äußere Auflagerung erklären lasse. Die O. waren
stets , die eingeschlossenen G. theilweise ohne Stacheln. Die G. lag immer ex-

centrisch in der hohlkugeligen, geschlossenen 0. und war an einer Stelle mit der-

selben verwachsen. Kleine O. enthielten eine mäßig große G.
, größere eine

größere , noch größere eine kleine und ganz große nur geringe oder gar keine

Spuren von C .-Schalen. Außerdem wurden in getrocknetem recenten und in

fossilem Material die von früheren Autoren als Embryonalkugeln, Kerne oder
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gelbe Zellen gedeuteten Kugeln gefunden. Verf. hält sie für Embryonalkammem
und betrachtet die G. nur als die Bildungsstätte dieser Embryoneu, die 0. da-

gegen als eine Cyste, welche die G. überdauert und die Embryonen durch große

Poren austreten läßt. — Die bereits referirte Entdeckung der Embryonenbildung

bei Peneroplis [s. Bericht f. 1882 I p 89] wird ausführlicher wiedergegeben. Das

Austreten der Embryonen kann nur durch Aufbrechen der dünnen Kammer-
decken geschehen. Verf. fand auch häufig Schalen von Peneroplis und Dendri-

tina , bei denen die Deckschale der Kammern fehlte und nur die Septalkammer-

wände stehen geblieben waren. — Bei den Imperforaten : Peneroplis, OrhicuUna,

Orbitolites und Miliolina erkannte Verf. Reste von Perforation und zeigt , daß die

Schalen derselben ursprünglich feine Poren besitzen und daß bei Ausbildung der

Septalflächen und deren Röhren die Perforation durch Auflagerung neuer Schich-

ten von innen her beseitigt worden sei.

Munier-Chalmas und Schlumberger, die 1880 bei den (perforaten) Num-
muliten einen Dimorphismus beschrieben haben , entdeckten denselben auch bei

lebenden und fossilen (imperforaten) Milioliden. Je eine Species von Biloculina,

Triloculina und Flabularia ergaben sich als dimorph. Form B unterscheidet sich

von A durch sehr viel geringere Größe der Embryonalkammer und den Besitz

viel zahlreicherer Kammern. Zur Erklärung dieser Erscheinung stellen Verf. 2

Hypothesen auf. Welche der beiden richtig ist , muß das Studium der ganzen

Entwicklung einer lebenden Foraminifere zeigen. Entweder sind die beiden For-

men von ihrem Ursprung an unabhängig von einander , oder Form A ist ein

Jugendzustand der Form B und geht durch Resorption der großen Centralkam-

mer und Neubildung zahlreicher kleiner Kammern in dem centralen Räume in B
über.

Kenne! fand in einem Teiche an der Ostküste von Trinidad zahlreiche Arcellen,

die , am Wasserspiegel angelangt , eine Luftblase zwischen die reusenartig ge-

stellten kleinen Zähne der Schalenmündung nehmen und so an der Oberfläche

schwimmen.

Roboz beschreibt und bildet ab eine primitive, in der Gestalt noch nicht fixirte

neue Miliolide: Calcituba polymorpha n. g. n. sp. aus der Adria. Schale por-

zellanartig, 1—6kammerig, mit 1 oder 2 großen Öffnungen. In der Form oft mit

gewissen Sandforaminiferen übereinstimmend. Protoplasma ziegelroth, die ältesten

Kammern am intensivsten gefärbt. Da das Thier an Algen festgekittet ist, so

werden die feinen verästelten Pseudopodien nur zur Nahrungsaufnahme benutzt.

Mit Grenacher's Boraxcarmin wurden zahlreiche Kerne nachgewiesen. Manche
Kammern enthielten bis 8, andere 4—6 Kerne. Junge, monothalame Formen be-

saßen nur einen Kern.

Brady gibt nach einer kurzen Einleitung über die bisherigen Forschungen nach

Foraminiferen im Faroe-Canal eine eingehende Beschreibung einer neuen sand-

schaligen Foraminifere, die er in 2 fragmentarischen Exemplaren untersucht hat.

Syringammina fragilissima n. g. n. sp. steht der lebenden Form Astrorhiza nahe,

ist aber wahrscheinlich noch sehr viel näher mit den fossilen Syringosphae-
riden verwandt. Die Schale ist von einer großen Anzahl von Röhren gebildet,

die nach fast allen Richtungen ausstrahlen und reich verzweigt sind. Die Öff-

nungen sind terminal und liegen an den Enden der Röhren. Die Wände bestehen

aus fast gleichförmigem feinen Sande mit wenig oder gar keiner Kittsubstanz.

Nach Jeffreys hat Robertson in Dredge-Material aus der Nähe von Greta (70—
120 Faden) folgende Foraminiferen gefunden: Comuspira 2 sp., Paucispirina 1,

Biloculina 4, Miliolina 12, Spiroloculina 3, Peneroplis 1, Orbiculina 1, Psammo-
sphaera 1, Hyperammina 3, Jaculella 1. Rhahdammina 1, Rhizammina 1, Reophax

1, Haplophragmium 2, Ammodiscus 1, Webbina 1, Textularia 2, Bigenerina 1,
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Clavulina 1, Bolivina 1, Nodosaria 3, Dentalina 2, Vaginulina 1, MarginuUna 1,

Cristellaria h, Polymorphina 2, Uvigerina 1, Globigerina 2, Orbulina 1, Sphaeroi-

dina 1, Discorhina 1, Planorbulina 2, Truncatulina 2, Polytrema 1, Pulvinulina ;i,

Rotalia 2 , Polystomella 1 ^ Ope7-culina 1

.

Goes beschreibt und bildet ab Foramiuiferenscbaleu vom Boden des Caraibi-

scheu Meeres unter Angabe der Synonyme: Nodosarina 7 sp., 7 v., Uvigerina

4 sp., BuUmina 5 sp., 2 v., Textularia 5 sp., 2 v. (1 n. v.), Valvulina Isp., 2v.

(In.v.), Candeina Isp., Sphaeroidina Isp., Globigerina 2^^., Carpenteria In.v.,

Planorbulina 3 sp., 3 v. (1 n. v.), Tinoponis 1 sp., Pullenia 1 sp., Discorbina

5 sp. , 1 V., Spirillina 1 sp., Pulvinuli7ia 4 sp., 1 v., Polystomella 2 v., Hetero-

stegina 1 v., Amphistegina 1 sp., Orbictdina l sp., Cornuspira l sp., Vertebralina

1 sp., Miliolina 3 sp., Trochammina 1 sp., Lituolina 3 sp., 3 v. (2 n. v.), Hyper-
ammina 1 sp., Rhabdammina 1 n. v., Jaculella l sp.

Nach Stein gehört Cenchidrium Ehrb. [Lagena Walck. u. Jac.) zu den Cilio-

flagellaten.

Bornemann fand im Mittelmeer 1 n. sp. von Lingulinopsis, die bisher nur fossil

bekannt war.

Terquem gibt nach einer kurzen historischen Besprechung eine eingehende Be-
schreibung der im Tertiärbecken von Paris vorkommenden Foraminiferen. Er
fand Orbulina 1, Lagena 13 (2 n.), Fisstirina 1 (2 n.), Spirillina 4 (3 n.), Glan-

dulina in., Nodosaria 1, Dentalina 4, Placopsilina 2 n., Lingulina In., Frondi-

cularia In., Cristellaria 2 (1 n.), Noniotiitia 6 (3 n.), Vertebralina 2 n., Opercu-

lina 1 n., Polystomella 4 (2 n.), Faujassina In., Peneroplis 1, Alveolina 3 (l n.),

Dendritina 2 (1 n.), Spirolina 5, Haplophragmium 1 n., Rotalina 65 (47 n.),

Siphonina 1, Globigerina 5 (4 n.), Nubecularia 4 (2 n.), Planorbulina 6 n., Trun-

catulina 8 (4n.), Anomalina 3n., Rosalina lOn., Valvulina 7 (3n.), Tritaxia In,,

Verneuilina 4 (3 n.), BuUmina 28 n., Uvigerina 5 n., Clavulina 2, Patellina 2 n.,

Amphistegina 3 n., Cyclolina 1 n., Orbitolites 1, Orbitoides 2 (In.), Globulina 9

(4 n.l, Guttulina 7 (4 n.), Allomorphina 1 n., Polymorphina 9 (5 n.j, Textilaria

8 n., Bolivina 4 n., Articulina 3 (1 n.), Biloculina 4 (1 n.), Spiroloculina 16

(12 n.', Fabularia 2, TrilocuUna 16 (6 n.), Quinqueloculina 33 (20 n.j.

Häusler (^j constatirte, daß die Astrorhiziden und Lituoliden im unteren Lias

auftreten und im oberen Jura das Maximum ihrer Entwicklung erreichen. Die

Arten stimmen mit den recenten Tiefseeformen größtentheils überein. Von juras-

sischen Astrorhiziden werden beschrieben : Psammosphaera 1 , Astrorhiza 1 , Rhab-

dammina 2, Hyperammina 1 ; von Lituoliden: Reophax 1, Placopsilina 1, Hormo-
sina 1, Ammodiscus 3, Trochammina 3, Thuramniina 2. — Verf. (^j fügt die Be-

schreibung von Reophax midliloctdaris n. hinzu und gibt an, daß jetzt etwa 60

Arenacea im Schweizer Jura gefunden seien. — Verf. (3) erhebt die von ihm

früher kurz beschriebene Thurammina canaliculata aus dem aargauischen Jura zur

neuen Gattung Thuramminopsis. — Verf. (-*) beschreibt und bildet ab 1 1 Varie-

täten von Thurammina papillata Brady aus dem aargauischen Jura.

Limburg-Stirum fand 2 sp. NummuUtes im Sande von Wemmel (bei Gand).

Neae Gattnngen, Arten nnd Synonyma.

Familie M i 1 i o 1 i d i n a.

Biloculina arcuata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 154 Fig.

Calcituba n. Roboz p 420 — polymorpha n. Adria ; id. p 420 Fig.

Quinqueloculina abnormis u.
; Tcrquem p 178 Fig. — anguina n. ; id. p 180 Fig.— angustidentata n.; id. p 175 Fig. — annularis n. ; id. p 180 Fig. — cen-

trataw.] id. p 177 Fig. — conica n.] id. p 187 Fig. — crassicostata n.; id.
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p 185 Fig. — distichan.] id. p 183 Fig. — incerta n.; id. p 178 Fig. — in-

stabüis n.] id. p 177 Fig. — longidentata }i.\ id. p 176 Fig. — navicularis n.\

id. p 187 Fig. — pertusa n.; id. p 183 Fig. — plicata n.; id. p 179 Fig. —
rhomboides u.; id. p 187 Fig. — rosiratan.; id. p 174 Fig. — simplex n.; id.

p 172 Fig. — stelligera n.; id. p 183 Fig. — tricostata u.; id. p 184 Fig. —
truncata n.; id. p 179 Fig. — undulose-costata n.; id. p 185 Fig.; alle ans dem
Pariser Tertiärbecken.

Spiroloculina alata Ti.\ TerqUGm p 15'S Fig. — angulifera n.; id. p 156 Fig. —
costata n.; id. p 160 Fig. — costigera n.; id. p 159 Fig. — incerta n. ; id.

p 161 Fig. — inßata n.; id. p 156 Fig. — ornata n.; id. p 159 Fig. — per-

tusa \\.\ id. p 160 Fig. — semi-ornata n.; id. p 161 Fig. — striata n.; id.

p 160 Fig. — subangulosa n.; id. p 159 Fig. — tricarinata n.; id. p 158 Fig.;

alle aus dem Pariser Tertiärbecken.

Triloculina hemisphaerica n.; TertjUem p 163 Fig. — oviformis n.; id. p 165 Fig.

— propinqua n.; id. p 168 Fig. — triquetran.-. id. p 164 Fig. — tumida n.;

id. p 169 Fig. — variansi\.\ id. p 170 Fig.; alle aus dem Pariser Tertiär-

becken.

Familie Peneroplidina.

Articulina laevigata n. Pariser Tertiärbecken
; Terquem p 151 Fig.

Dendritina laevigata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 51 Fig.

Haplophragrtiium parisiense VL. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 54 Fig.

Lituolina irregularis Rom. var. compressa n. Caraibisclies Meer; Goes p 141 Fig. -

—

scorjnurus Mtert. var. ammophila n. ibid.; id. p 137 Fig.

Nubecidaria elongata n. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 89 Fig. — novo-rossica

u. ibid.; id. p 89 Fig.

Placopsilina conglomerata n. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 38 Fig. — lucida

n. ibid.; id. p 38 Fig.

Vertebralina contracta n. Pariser Tertiärbecken
; Terquem p 45 Fig. — laevigata

n. ibid.; id. p 44 Fig.

Familie Orbitolitina.

Alveolina eximia n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 51 Fig.

Cyclolina carinata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 125 Fig.

Familie Arenacea.

Rhahdammina abyssorum Sars var. robtista u. Caraibisches Meer; Goes p 143 Fig.

Syringammina u. g. ; Brady p 158 — fragilissima u. Faroe-Canal ; id. p 158 Figg.

Familie Rhabdoina.

Cristellaria contracta n. Pariser Tertiärbecken
; Terquem p 41 Fig.

Entosolenia costata Williamson = Lagena costata; Terquem p 27.

Fissurina bicarinata u. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 31 Fig. — tricarinata

n. ibid.; id. p 32 Fig. — tricinctan. ibid.; id. p 30 Fig.

Frondicularia sinuata n. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 40 Fig.

Glandulina tuberculata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 35 Fig.

Lagena ßorida n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 26 Fig. — ornata n. ibid.;

id. p 27 Fig.

Lagenula reticulata Macgill = Lagena reticulata
\ Terquem p 28.

Lingulina impressa n. Pariser Tertiärbecken
; Terquem p 38 Fig.
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Lingulinojisis carlofortensis n. Mittelmeer bei Sardinien; Bornemann p 2 Figg.

Reophax multilocularis ^. Aargauischer Jura ; Häusler (^j p 26.

Familie Polymorpliiuina.

Globulina hispida n. Pariser Tertiärbeckeu
; Terquem p 131 Fig. — transversa -a.

ibid.; id. p 129 Fig. — unilocularis n. ibid.; id. p 128 Fig. — variaiis u. ibid.;

id. p 128 Fig.

Guttulina gravida n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 135 Fig. — mucronata u.

ibid.; id. p 133 Fig. — ponderosa n. ibid.; id. p 135 Fig. — pyriformis m,.

ibid.; id. p 135 Fig.

Polymorphina amygdaloides u. Pariser Tertiärbecken
; Terquem p 141 Fig. — po-

lita n. ibid.; id. p 139 Fig. — praelonga n. ibid.; id. p 142 Fig. — spatulata

n. ibid.; id. p 142 Fig. — suhcruciata n. ibid.; id. p 140 Fig.

Uvigerina abbreviata n. Pariser Tertiärbeckeu ; Terquem p 120 Fig. — fragilis u.

ibid.; id. p 120 Fig. — muralis u. ibid.; id. p 119 Fig. — nuda n. ibid.; id.

p 120 Fig. — rugosa n. ibid.; id. p 120 Fig.

Familie Globigerinae.

Carpenteria balaniformis Gray var. proteiformis xi. Caraibisches Meer; Goes p 94
Fig.

Globigerina aequabilis n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 86 Fig. — conglome-

rata n. ibid.; id. p 86 Fig. — eocaenia n. ibid.; id. p 86 Fig. — lamellosa n.

ibid.; id. p 85 Fig.

Thuramminopsis n. g. Nahe Thurammina: HäUSler [^) p 69 Fig.

Familie Cryptostegia.

Allomorphina abbreviata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 138 Fig.

Familie Textulariidae.

Bolivina carinata n. Pariser Tertiärbeckeu; Terquem p 148 Fig. — eocaenica n.

ibid.; id. p 148 Fig. — irregularis n. ibid.: id. p 149|Fig. — nuda n. ibid.;

id. p 148 Fig.

Bulimina auriculata n.; Terquem p 115 Fig. — Candida n.; id. p 111 Fig. — co-

nulus n.; id. p 116 Fig. — cuneiformis n.; id. p 112 Fig. — decorata n.; id.

p 117 Fig. — elongata u.; id. p 109 Fig. — flexa n.; id. p 115 Fig. — glan-

duliformis n.; id. p 113 Fig. — intorta n.; id. p 115 Fig. — irregularis n.; id.

p 112 Fig. — longiscatau.] id. p 109 Fig. — obliqua n.] id. p 118 Fig. —
obscuran.] id. p 111 Fig. — oviformis n.: id. p 112 Fig. — ovigeran.\ id.

p 108 Fig. — Ovula n.; id. p 113 Fig. — pulchra n.; id. p 114 Fig. — pupa
n.; id. p 116 Fig. — scalariformis n.; id. p 114 Fig. — semi-nuda n.; id.

p 117 Fig. — simplex n.; id. p 109 Fig. — splendens n.; id. p 117 Fig. —
striato-punctata Ji.; id. p 116 Fig. — tenuistriata n.; id. p 118 Fig. — trigona

n.; id. p 110 Fig. — trocheata n.; id. p 111 Fig. — turbiiiata n.; id. p 113
Fig. — uviformis n.; id. p 110 Fig. ; alle aus dem Pariser Tertiärbecken.

Textilaria aspera n. Pariser Tertiärbeckeu; Terquem p 147 Fig. — canaliculata u.

ibid.; id. p 147 Fig. — heteroclita n. ibid.; id. p 146 Fig. — tnafuillata n

.

ibid.; id. p 146 Fig. — tninuta n. ibid.; id. p 147 Fig. — pupoides dOrb. var.
conican. Caraibisches Meer

; GoeS p 83 Fig. — quadrata n. Pariser Tertiär-
beckeu

; Terquem p 147 Fig. — spinigera u. ibid.; id. p 146 Fig. — triseriata

u. ibid.; id. p 145 Fig.
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Tritaxia ovata u. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 105 Fig.

Valvulina irregularis n. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 103 Fig. — limhata w.

ibid.; id. p 102 Fig. — ovalis n. ibid.; id. p 103 Fig. — triangularis dOrb.

^~i\x. folyphragma n. Caraibiscbes Meer : Goes p S7 Fig.

Verneuilina elongataVL. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 106 Fig. — limhata xs..

ibid.; id. p 105 Fig. — ohtusa n. ibid.; id. p 106 Fig.

Familie R o t a 1 i n a e

.

Anomalina hybrida n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 96 Fig. — ohscura n.

ibid.; id. p 96 Fig. — truncata n. ibid.; id. p 9ü Fig.

Discorbina megasphaerica Gümbel = Rotalina megasphaerica.\ TerquCm p 59.

Patellina dentata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 123 Fig. — nitida n. ibid.;

id. p 123 Fig.

Planorbulina costellata u. Pariser Tertiärbecken
; Terquem p 91 Fig. — eocaenica

n. ibid.; id. p 90 Fig. — ßabellum n. ibid.; id. p 92 Fig. — nodosa n. ibid.;

id. p 91 Fig. — punctata n. ibid.; id. p 91 Fig. — Ungeriana d'Orb. var.

afßxan. Caraibisches Meer; 6oes p 103 Fig. — vicinalis u. Pariser Tertiär-

becken; Terquem p 90 Fig.

Rosalina conica n.; Terquem p 97 Fig. — dubia n.; id. p 100 Fig. — excavata n.;

id. p 98 Fig. — pa7-isiensis n.; id. p 99 Fig. — propinqua u.; id. p 99 Fig.

— quadrata n.; id. p 98 Fig. — rotata n.; id. p 100 Fig. — scalaris n.; id.

p 101 Fig. — seniipunctata n.; id. p 98 Fig. — spinigera n.; id. p 97 Fig.;

alle aus dem Pariser Tertiärbecken.

Rotalina aequabilis n.; Terquem p 64 Fig. — cingillata n.; id. p 73 Fig. — claus-

trata n.; id. p 78 Fig. — clypcata n.; id. p 62 Fig. — coarctata n.; id. p 76

Fig. — cretiularis n.; id. p 61 Fig. — cristellaroides n.; id. p 57 Fig. — de-

pressa n. ; id. p 58 Fig. — dißbrmis n.; id. p 64 Fig. — excavata n.; id. p 77

Fig. — fragilis n.; id. p 78 Fig. — gyrata n.; id. p 70 Fig. — hemisphaerica

n.; id. p 75 Fig. — heteroclita n.; id. p 64 Fig. — inermis n.; id. p 68 Fig.

— involuta n.; id. p 76 Fig. — lacrymosa n.; id. p 71 Fig. — limbata n.; id.

p SO Fig. — lobata n.; id. p 63 Fig. — nautiloides n.; id. p 62 Fig. — nuda

n.; id. p 73 Fig. — nummularis n.; id. p 62 Fig. — obesa n,; id. p 61 Fig.

— obvoluta n.; id. p 81 Fig. — orbicidaris n.; id. p 60 Fig. — ovalis n. ; id.

p 60 Fig. — perovalis n.; id. p 70 Fig. — pertusa n.; id. p 70 Fig. — pla-

centula n.; id. p 63 Fig. — porosa n.; id. p 84 Fig. — punctulata n.; id. p 83

Fig. — pustulosa u.; id. p 77 Fig. — quadriloba n.; id. p 77 Fig. — radiata

n.; id. p 78 Fig. — rotata n.; id. p 83 Fig. — scutata n.; id. p 63 Fig. —
semiornata n.; id. p 79 Fig. — setiii-punctata n.; id. p 83 Fig. — septifera n.;

id. p 65 Fig. — Simplex n.; id. p 76 Fig. — solida n.; id. p 72 Fig. —
stellata n.; id. p 58 Fig. — subconica n.; id. p 61 Fig. — succisa n.; id. p 7 l

Fig. — turbinata n.; id. p 75 Fig. — uvifonnis u.; id. p 73 Fig. — vitrea n.;

id. p 79 Fig.; alle aus dem Pariser Tertiärbecken.

Truncatulina carinata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p94 Fig. — disjuncta n.;

ibid.; id. p 95 Fig. — orbicularis n. ibid.; id. p 95 Fig. — producta n.

ibid.; id. p 92 Fig.

Familie Involutinae.

Spirillina mamillata n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 33 Fig. — nodifera n.

ibid.; id. p 34 Fig. — striato-granulosa n. ibid.; id. p 33 Fig.
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Familie Pulleninae.

Amphistegina excavata n. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 124 Fig. — nucleata

n. ibid.; id. p 123 Fig. — parisiensis n. ibid.; id. p 124 Fig.

Nonionina gra7\ffera n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 42 Fig. — stellata n.

ibid.; id. p 43 Fig. — umbilicata n. ibid.; id. p 42 Fig.

Familie Nummulitidae.

Faujassina Orbignyi n. Pariser Tertiärbecken; Terquem p 49 Fig.

Operculina srmjjlex n. Pariser Tertiärbeckeu ; Terquem p 46 Fig.

Polystomella costifera u. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 47 Fig. — lamhiata.

n. ibid.; id. p 47 Fig.

Familie Cycloclypidae.

Orbitoides inßataM. Pariser Tertiärbecken ; Terquem p 125 Fig.

c. Heliozoa.

Über das Vorkommen von Heliozoa vergl. Parona f^;, s. oben p 64.

Über parasitische Chytridiaceen in Heliozoeu vergl. Entz ('-), s. nnten p S3.

Gruber '}] ergänzt seine Angaben über Versclimelzungsvorgänge bei Actino-

phrys sol [vergl. Bericht f. 1&S2 Ip94]. Kernführende Actinophiyen ver-

schmelzen ungern untereinander, dagegen nehmen sie gern kernlose (bis 3 Exem-
plare) auf. Verf. vermuthet, daß es der Actinopkrys um Substanzvermehrung

durch Aufnahme der kernlosen Trümmer zu thun sei. In einigen Fällen zerfielen

die kernlosen Individuen bei Berührung der normalen in einen Körnchenhaufen,

der aber trotzdem stets aufgenommen wurde.

Gruber (^y untersuchte an conservirtem und gefärbtem Material den Kern-
theilungsvorgang bei Actinosphaerium Eichhomii. Er fand nur bei Einem Exem-
plare die Kerne in Theilungsstadien und hält danach folgenden Verlauf für wahr-

scheinlich : Die Kernkörperchen des polynucleolären Kernes ordnen sich in

2 Glieder, bis sie schließlich 2 dem Durchmesser des Kernes parallele Reihen

bilden. In Letzteren verschmelzen dann die Nucleoli zu 2 homogenen Bändern

Kernplatten) . Die übrige tingirbare Substanz des Kernes und die Körnchen ver-

einigen sich um die genannten Bänder und zwischen denselben, wobei einTheil der-

selben vielleicht in die beiden Kernplatten aufgenommen wird . Letztere rücken dann

immer weiter auseinander und die zwischen ihnen gelegenen Körner ordnen sich

dabei in parallelen Streifen an. Im Äquator des länglich ovalen Kernes wird eine

Linie (Analogen der Zellplatte) bemerkbar, die durch Körner jener Streifen ge-

bildet wird und vermuthlich bei der Scheidewandbildung eine Rolle spielt. Wahr-
scheinlich ziehen sich dann die beiden Nucleolenbänder zu einer Kugel zusammen,

und die beiden Tochterkerne trennen sich (in einer bis jetzt noch nicht festge-

stellten Weise) von einander. Verf. nimmt weiter an, daß die kleinen mononu-
cleolären Kerne, welche er in 3 anderen Exemplaren von A. fand, junge Tochter-

kerne sind, die sich durch Größenzunahme und Vertheilung 'der Kernsubstanz zu

definitiven polynucleolären Kernen ausbilden. Da es verhältnismäßig so selten

gelingt, A. mit in Theilung begriffenen Kernen zu finden, so ist dem Verf. ein

sehr schneller Verlauf der Kerntheilung höchst wahrscheinlich. Da Verf. außer-

dem bei dem einen von ihm beobachteten Individuum nur etwa den dritten Theil

(12) der sämmtlicheu Kerne in Theilung begriffen sah, so schließt er, daß nicht

das Zellprotoplasma den Anstoß zur Theilung geben könne. Während sonst bei

den Theilungsvorgängen thierischer und pflanzlicher Zellkerne die Kernkörperchen
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verschwinden und in dem Gerüste aufgehen, bleiben hier die Nucleolen bestehen
und nehmen sogar wahrscheinlich noch das vertheilte übrige Chromatin des Kernes
in sich auf. Den Grund für diese Verschiedenheit sucht Verf. darin, daß ein

eigentliches Kerugerüst, das sonst als Träger des Chromatins die Hauptrolle spielt,

bei A. fehlt, »wo die geformten Träger des Chromatins einzig und. allein die Nu-
cleolen sind.« Ein anderer Unterschied von den bisher bekannten Theihmgsvor-
gängen besteht darin, daß die Kernmembran, die sonst bei der indirecten Keru-
theilung sich auflöst, hier die ganze Zeit hindurch erhalten bleibt. Ein Eindringen
von umgebendem Zellplasma behufs directer Betheiligung am Theilungsprocesse
sei dadurch unwahrscheinlich gemacht. »Bei der gewöhnlichen Zelltheiluug ist

wohl die Auflösung der Kernhülle dadurch geboten, daß die beiden Kernhälften
sehr weit auseinander rücken müssen, ehe die Theilung der Zelle erfolgt, während
das hier, wo der Kerntheilung keine Zelltheilung nachgeht, nicht nöthig ist.« End-
lich ist es höchst auffallend, daß am sich theilenden Kerne von A. eine Art Zell-

platte auftritt, die sonst bei Thieren (ausgenommen Dicyemiden) fehlt und nur bei

den Pflanzen vorkommt. Das Analogon der Zellplatte bei A. dient vielleicht zur
Bildung der neuen Kermvände. )^Demnach hätte in diesem Punkte der Theilungs-
vorgang des ^.-Kernes Ähnlichkeit mit dem einer Zelltheilung und insbesondere
einer Theilung bei pflanzlichen Zellen.« Brandt (^j bemerkt hierzu, daß die von
Gruber als Tochterkerne gedeuteten Gebilde vielleicht nicht Kerne, sondern Ent-
wicklungszustände der Saprolegniacee Pythiwn Actinosphaerii sind. Eine sichere

Unterscheidung sei in conservirten Präparaten nicht möglich. Gruber 1^) hält an
seiner früheren Auffassung fest, besonders deshalb, weil nach dem von ihm fest-

gestellten Verlaufe der Kerntheilung die jungen Kerne so gebaut sein müssen wie
die Körper, die er als Tochterkerue , Brandt vermuthungsweise als Parasiten

deutet.

Foulke beobachtete, daß 4 Actinosphaerien , die mit einander verschmolzen
waren, sich wieder trennten und dabei »eine dünne protoplasmatische Substanz mit

durchsichtigen granulirten Kugeln und freien Körnern« ausstießen. Die Kugeln
[Kerne?] wurden zu jungen Actinosphaerien.

Leidy beschreibt eine coloniebildende neue Heliozoe : Rhaphidiophrys socialis.

— Engelmann (^) beschreibt als Vampyrella Helioproteus n. ein Moner, das meist

wie Actinosphaernmi mit langen radiären Pseudopodien versehen ist, aber in wenigen
Minuten in die rundliche Scheibenform von Amoeba guttula übergehen kann. Von
Hyalodiscus rubicundus Hertwig und Lesser unterscheidet es sich fast nur durch
den Mangel von Zellkern und contractilen Vacuolen.

Zopf beschreibt als Haplococcus retictdatus n. ein Fam^y/-e//«-artiges Mycetozoou,
das sehr häufig in Schweinefleisch vorkommt. Verf. beobachtete Sporangien und
Dauersporen. Erstere sind von glatter kugliger Membran, die 3 dünnere Papillen

hat, umgeben und enthalten anfangs feinkörniges Plasma, das zur Reifezeit in

6—15 Amoeben zerfällt. Die Dauersporeu sind abgerundet tetraedrisch. Ihre stark

verdickte Membran trägt netzförmige Erhabenheiten. Im Inhalt ist ein großer

Fetttropfen. Verf. vermuthet, daß diese Amoeben in Schlamm vorkommen und mit

der Nahrung in die Schweine gelangen.

Neue Gattangen, Arten und Synonyma.

Haplococcus \x . Verwandt mit Fam^yreZ/a ; Zopfp676 — reticulatusM. In Schweine-
fleisch; id. p 674 Figg.

Rhaphidiophrys socialis n. Lake Hopatcong, N. J.; Leidy p 96.

Vampyrella Helioproteus TU. Graben bei Utrecht, zwischen Conferven; Engelmann
(1) p 3.
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d. Radiolaria.

Übev gelbe Zellen der Radiolarieii vergl. Brandt (^), s. oben p. 63.

Hacke I verändert auf Grund weiterer Studien am Challeugermaterial sein zu-

letzt aufgestelltes ßadiolarien-System [s. Bericht f. 1 88 1 Ip 1 1 S
t

. Er unterscheidet

2 Unterklassen mit je 2 Ordnungen und führt 32 Familien (3 n.) auf.

Subclassis 1 . Holotrypasta n. Kapselmembran allseitig durchbohrt.

Ordo 1. Acantharia W^. Centralkapsel ursprünglich kugelig, homaxon. Skelet

acanthin. Kein Phaeodium. Subordo 1. Acanthometreae J. MiWl. Skelet nur aus

radialen Stacheln, keine Gitterschale. l.Fam. ActinelidaEkl. Stacheln in wech-
selnder Zahl, nicht nach MüUer's Gesetze vertheilt. 2. Fam. Acanthonida Hkl.

20 Stacheln, nach MüUer's Gesetz angeordnet. — Subordo 2. Acanthopractae

Hertw. Skelet aus 20 radialen Stacheln nach MüUer's Gesetze, die durch zu-

sammenstoßende Querfortsätze eine Schale rings um die Centralkapsel bilden.

3. Fam. Dorataspida Hkl. Gitterschale kugelig, sphäroid oder ellipsoid, einfach

oder doppelt. 4. Fam. Diploconidall]s\. Schale sanduhrförmig mit einer Achse
von 2 gegenständigen starken Stacheln.

Ordo 2. Spumellaria Ehrbg. (= Sphaerellaria -{- CoUodaria -f- Polycyttaria

Hkl. 1881). Centralkapsel ursprünglich kugelig, homaxon. Skelet fehlend oder

kieselig und vielgestaltig. Subordo 3. CoUodaria Hkl. Skelet fehlt oder aus ein-

zelnen außerhalb der Centralkapsel zerstreuten Nadeln gebildet. 5. Fam. Tha-
lassicolUda Hkl. Skelet fehlt. Monozoisch. tj. Fam. Collozoida Hkl. Skelet fehlt.

Polyzoisch. 7. Fam. Thalassosphaerida Hkl. Einzelne Spicula um die Central-

kapsel zerstreut. Monozoisch. 8. Fam. Sphaerozoida Hkl. Einzelne Spicula

außerhalb der Centralkapsel. Polyzoisch. — Subordo 4. Sphaerellaria Hkl. Mit

gegittertem oder spongiösem Kieselskelet. 9. Fam. SphaeroidaWeX. Skelet ent-

weder eine einfache Gitterkugel, oder aus mehreren concentrischen Gitterkugeln,

mit oder ohne Radialstacheln. Centralkapsel kugelig. Monozoisch. 10. Fam.
Collosphaerida Hkl. Skelet einfache Gitterkugeln oder aus 2 concentrischen Gitter-

kugeln. Centralkapseln kugelig. Polyzoisch. 11. Fam. Pylonida l^lkX. Skelet

subsphärisch, eUipsoid oder polymorph, durch große Spalten oder Thore ausge-

zeichnet, welche an bestimmten Stellen die ursprünglich kugelige oder ellipsoide

Gitterschale durchbrechen. Gitterschale einfach oder concentrisch zusammenge-
setzt, mit oder ohne Stacheln. Geometrische Grundform mit 3 ungleichen, auf-

einander senkrechten, gleichpoligen Achsen. 12. Fam. Zygartida Hkl. Skelet

eine ellipsoide oder fast cylindrische Gitterschale, in der Richtung einer Achse
verlängert und in der Mitte, senkrecht auf diese Achse, ringförmig eingeschnürt,

oft durch wiedei-holte Ringstricturen gegliedert. In der Mitte oft 1 oder 2 con-

centrische, kleine Gitterschalen eingeschlossen. Beide Pole der Hauptachse gleich.

13. Fam. Lithelida Hkl. Skelet sphäroid oder unregelmäßig, zusammengesetzt

aus einer kleinen centralen Gitterschale und aus Reihen oder Haufen von
Kammern, welche bald spiralig oder achsenständig, bald ganz regellos um erstere

gehäuft sind. 14. Fam. Discoida Hkl. Skelet scheibenförmig abgeplattet, ur-

sprünglich kreisrund, linsenförmig, später oft durch periphere Fortsätze poly-

morph
, bald deutlich aus concentrischen Gitterringen zusammengesetzt , bald

spongiös.

Subclassis 2. Merotrypasta n. Kapselmembran partiell durchbohrt.

Ordo 3. Nassellaria ^hxhg. Centralkapsel ei- oder kegelförmig, monaxon.
Kapselmembran mit einem einzigen Porenfelde am Oralpole der Hauptachse.
Skelet kieselig, polymorph. Subordo 5. Plectellaria Bkl. Skelet einfacher Kiesel-
ring oder dreistrahliges Nadelgerüst, von welchem meist einfache oder verästelte

Stacheln ausgehen. Die Äste der letzteren können sich zu lockeren Geflechten
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vereinigen, ohne jedoch eine gekammerte Gitterschale zu bilden. 15. Farn.

Cystidina n. Skelet fehlt ganz. 16. Fam. Plectoida Hkl. Skelet ursprünglich aus

3 Nadeln, die von einem Punkte ausstrahlen, später durch Verästelung oft lockere

Geflechte bildend. 17. Fam. Stephoida Hkl. Skelet ursprünglich (?) aus einem

einfachen Kieselringe gebildet, später oft aus mehreren verbundenen Kieselringen,

oder einem lockeren Geflechte. — Subordo 6. Cyrtellaria Hkl. Mit einer ge-

kammerten, meist dipleuren Gitterschale, deren ursprüngliche Grundlage entweder

ein einfacher Ring oder ein dreistrahliges Gerüst bildet, oft eine Combination von

beiden. 18. Fam. Spyroida Ehrbg. Skelet dipleurisch, eine Zwillingsgitterschale

bildend, deren beide Hälften durch einen verticalen Ring zusammenhängen. Am
oberen (aboralen) Pole der Längsachse meist ein occipitaler Gipfelstachel, am
unteren (oralen) Pole ein Mündungsgitter mit meist 4 Löchern und gewöhnlich

3 Stacheln. 19. Fam. Botryoida'iikl. Skelet eine unregelmäßige, mehrkammerige
Gitterschale, zusammengesetzt aus mehreren ungleichen Kammern, welche um ein

primäres Köpfchen meistens regellos angehäuft sind , mit oder ohne Stacheln.

20. Fam. Cyt-tida WsX. Skelet dipleurisch, entweder nur aus einem primären

Köpfchen bestehend , oder aus einer oder mehreren Kammern , welche in der

Längsachse an den Oralpol jenes Köpfchens sich ansetzen. Mündung ofi*en oder

übergittert. Meistens 3 radiale Stacheln.

Ordo 4. Phaeodaria Hkl. Centralkapsel eiförmig oder subsphärisch , mo-
naxon. Kapselmembran mit einer Haiiptöfi'nung und oft mehreren Nebenöff-

uungen. Skelet extracapsular , kieselig, meist aus hohlen Röhren zusammenge-
setzt. Stets Phaeodium vorhanden. Subordo 7. Phaeocystia Hkl. Skelet fehlt

oder rudimentär. 21. Fam. Phaeodinida Hkl. Skelet fehlt. 22. Fam. Can-

narhaphida Hkl. Skelet aus einzelnen hohlen Röhrchen oder Gitterstückchen,

welche tangential um die Centralkapsel gelagert sind. 23. Fam. Aulacanthida

Hkl. Skelet aus feinen Tangentialröhrchen und einer Anzahl starker Radial-

stacheln. — Subordo 8. Phaeogrmxia Hkl. Mit dipleurem , einkammerigem

Gehäuse , welches am Basalpole eine große Mündung , meistens mit einem oder

mehi-eren Zähnen bewaffnet, besitzt, außerdem oft mehrere kleinere Nebenöff-

uungen. 24. Fam. Lithogromlda n. Einkammeriges dipleures Gehäuse mit

soliderWand von eigenthümlich krystallinischer Structur, porzellanartig. 25. Fam.
Challengerida J. Murray. Einkammeriges Gehäuse mit poröser

,
glasartiger

Wand und sehr feinen, ganz regulären hexagonalen Poren. — Subordo 9.

Phaeosphaeria Hkl. Mit kugeligem oder subsphärischem Gittergehäuse , das

meist aus einer, selten 2 concentrischen Gitterschalen besteht. Gitterbalken hohl

oder solid. Hauptöfiiiung vorhanden oder fehlend. Mit oder ohne Radialstacheln.

26. Fam. Castanellida Hkl. Eine kugelige Gitterschale aus soliden Stäben

mit einer großen HauptöfFnung , mit oder ohne Radialstacheln. 27. Fam. Cir-

coporida Hkl. Gitterschale kugelig , subsphärisch oder polyedrisch , bald aus

soliden, bald aus gegitterten Platten, meist mit hohlen Radialstacheln, stets mit

einer großen Hauptöffnung und mit mehreren zerstreuten Porenfeldern. 28. Fam.
Sagenida n. Gitterschale kugelig, subsphärisch oder polymorph, ein spongiöses

Geflecht aus soliden Balken bildend, ohne Hauptöfi'nung. 29. Fam. Aulosphae-

rida Hkl. Gitterschale meist kugelig, aus hohlen Röhren in eigenthümlicher

Weise zusammengesetzt, meist mit hohlen Radialstacheln, ohne Hauptöffnung.

30. Fam. Cannosphaerida Hkl. Gitterschale kugelig oder subsphärisch,

doppelt; die innere aus soliden, die äußere aus hohlen Gitterstäben. Beide

Schalen durch hohle Radialstäbe verbunden , ebensolche in den Knotenpunkten
der äußeren Schale. — Subordo 10. Phaeoconchia Hkl. Gitterschale 2-klap-

pig, muschelähnlich, mit oder ohne Radialröhren. 31. Fam. Concharida Hkl.

Gitterschale ohne Radialstacheln, aus 2 glatten, halbkugeligen oder linsenför-
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migen Klappen , deren Ränder gewöhnlich durch Zahnreihen ineinander greifen.

82. Farn. Coelodendrida Hkl. Gitterschale ans 2 halbkugeligen oder linsen-

förmigen Klappen , von deren Scheitelmittelpunkten (oder von den beiden Polen

der Schalenquerachse) große hohle Radialstacheln ausgehen, meistens banm-
förmig verästelt. — Verf. stellt folgende Stammformen auf: für die Radio-

larien im allgemeinen Actissa , für die Acantharia ActmeUus , für die Spumellaria

Actissa , für die Nassellaria Cystidkmi und für die Phaeodaria Phaeodina. — Ob
der vielkernige Zustand früh oder spät auftritt, ist für die systematische Unter-

scheidung der Ordnungen nicht von maßgebender Bedeutung. Deshalb und wegen
der völligen Identität der characteristischen Skeletform bei manchen monozoeu
und den polyzoen Radiolarien stellt Verf. die coloniebildenden Radiolarien in

3 Familien zwischen die Familien der soUtären Radiolarien. Trotzdem Verf. die

Angabe Brandt's , daß bei einzelnen Arten die Centralkapselmembran erst kurz

vor der Sporenbildung auftritt, bestätigt, hält er die Anwesenheit dieser Membran
als Hauptcharacter der Radiolarienklasse fest. Die Symbiose der gelben Zellen

und der Radiolarien lullt er »für eine zufällige , nicht für eine wesentliche Er-

scheinung.«

Nach Brandt ('1 ist die Behauptung von Geddes , daß die Radiolarien morgens

wegen zu starker Sauerstoffproduction der gelben Zellen und wegen der bei Be-

lichtung producirten Stärke in die Tiefe sinken, unrichtig. Wie Beobachtungen

und Experimente zeigen , hat weder das Licht , noch der von den gelben Zellen

gebildete Sauerstoff einen schädlichen Einfluß. Das Vorkommen der Radiolarien

hängt dagegen von der Temperatur imd der Bewegung des Wassers ab.

Wallich fand in den Höhlen von Feuersteinen aus den Sandgruben von Surrey

mehr oder weniger metamorphosirte Skelete von Astromma , Hcdiomyna, Podocyr-

tis, einigen Dictyochiden und von Foraminiferen.

Pantanelli (*) beobachtete außer Globigerinen die Cyrtide Polystichia im Kalk

von Castel Berzi bei Sinalunga. — Ferner fand Verf. (2) zwischen Sassuolo und
Montegibio Kalk mit folgenden Radiolarien : Aulacantha , Acanthodesmia , Dic-

tyocha, Litharachnium. Cyrtocalpis, Cornutella. Dictyospyris^ Ceratospyris^ hopha-

phaena, Lithocampe, Eucyrtidium, Pterocankim, Dictyomitra, Podocyrtis, Dictyopo-

ditim, Lithoboirys , Cyrtidosphaera ,
Ethmosphaera ^ Acanthometra ['?] , Hcdiomma,

Actinomma . S2)ongosphacra, Spongodiscus, Spongocycla^ Hymeniastridiuyn, Tremato-

discus, Euchitonia, Discospira, Ommatodisctis. Beim Castell von Baiso bei Reggio

fanden sich: Globigerinen, Eucyrtidium, Lithocampe^ Haltomtna, Actinomma, Tre-

matodiscus, Euchitonia. Welchen Schichten die beiden Radiolarien-führenden Kalk-

steine angehören, wurde nicht sicher festgestellt. — Verf. (^j untersuchte Kalk

von verschiedenen Gegenden Italiens und fand zahlreiche Foraminiferen und Ra-
diolarien in demselben. Amorpher Kalk enthielt viel mehr Versteinerungen als

krystailinischer.

e. Taxopoda n. ordo.

Fol erweitert und berichtigt Hertwig's Angaben über Sticholonche zanclea Hert.

Die Membran liegt dem Körper unmittelbar auf. Die von Hertwig beschriebenen

2 Formen von Stacheln gehen ineinander über. Sie sind hohl und scheinen aus

Chitin mit schwacher Salzeinlageruug zu bestehen. Verf. vergleicht sie mit den

Acanthinstacheln der Acanthometren. Die Sarcode ist ziemlich homogen und ent-

hält oft Kugeln von fast gleichem Lichtbrechungsvermögen. Der große niereu-

förmige Körper (Zellkern) ist mit Stäbchen dicht besetzt, die an der concaven
Fläche am kürzesten und dünusten sind. Die Membran, auf der die Stäbchen be-

festigt sind , läßt keine Poren erkennen und umschließt homogene Sarcode und
eine große oder mehrere kleine Vacnolen. Eigentliche Pseudopodien fehlen, statt
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deren finden sich 4 Reihen wenig contractu er »Arme» , die an der Basis eine be-

sondere Achseusubstanz erkennen lassen. Bei Sänrebehandlung werden sie perl-

schmuformig. Ob sie unter umständen miteinander verschmelzen können, blieb

unentschieden. An der concaven Seite des nierenförmigen Körpers liegen in der

Sarcode bei kleinen Individuen einige , bei größereu zahlreiche Kugeln mit glän-

zendem Centralkorn. Der Kugelhaufeu theilt sich in 2 Klumpen, die nach den

Seiten rücken. Audere Individuen besaßen statt eines oder 2 Haufen von kleinen

Kugeln eine sehr große Kugel , zuerst mit S-förmiger Höhle , später mit einem

spiralförmigen Körper im Inneren. Schließlich wird der Binnenkörper zu einem

holotrichen , spiralförmig eiugeschuürten holotricheu Infusor , das austritt und

fortschwärmt. Übergänge zwischen den Haufen kleiner Kugeln und der großen

Kugel mit spiralförmigem Körper v/urden nicht beobachtet. Verf. nimmt au.

daß die von Hertwig bei verschiedenen Acauthometriden entdeckten analogen

Körper ebenfalls nicht primären Kernen, sondern Embiyonen entsprechen. Deu
Einwand , daß es sich um parasitische Eindringlinge handelt , hält Verf. für uu-

Avahrscheinlich und sieht die spiralförmigen Infusorien in der einen Hälfte von

Individuen und die Haufen kleiner Kugeln in der anderen Hälfte für geschlecht-

lich ditfeienzirte Sporen an. Weiterentwicklung der Infusorien wurde nicht beob-

achtet. Da aber die fast reifen Anlagen bei der Färbung sich als vielkernig er-

wiesen , so hält Verf. die Infusorien für einen von Cilien bedeckten Spermato-

phoren und die Haufen kleiner Kugeln anderer Individuen für Eier. — Für *S'.

errichtet Verf. die neue Ordnung Taxopoda, die den Ordnungen der Radio-

larien und Thalamophoren gieichwerthig ist.

Incertae sedis.

Levinsen beschreibt die von Fabricius entdeckte Mammaria glohulus unter dem
Namen Globidus Fabricü. Körper kugelig oder etwas länglich , von Cuticula

umgeben. Die Protoplasmamasse enthält Nahrungsstoffe (Algen, Spongiennadeln,

Copepoden etc.). In der Cuticula befindet sich auf einer Vorwölbung eine kleine

trichterförmige Öffnung, die von 12— IG schmalen Läppchen umgeben ist. Pseu-

dopodien nicht beobachtet, ebensowenig irgend welche Bewegung. Durchmesser

2—4,5 mm. Verf. vermuthet, daß Glohulus zu den Rhizopoden gehört.

Neue Gattungen, Arten und Synonyma.

Globulus n. g. ; Levinsen p 130 — FabricUn. An Laminarien bei Grönland; id.

p 130 Fig.

Mamma7-ia globulus Fabr. = Globulus Fabriciihev . \ LevlnSen p 130,

3. Sporozoa.

a. Gregarinida.

Baibiani ('^; gibt eine ausführliche Darstellung der gesammten Sporozoen, die

er in Gregarinen, Coccidien (Psorospermies oviformes), Sarcosporidien (Ps. tubu-

liformes ou utriculiformes) , Myxosporidien (Ps. des Poissons) und Microsporidien

(Ps. des Articules) eintheilt. Die früher (') von ihm vorgeschlagene Unter-

bringung der Sporozoen bei den Protophyten gibt Verf. auf und stellt sie wegen
des thierischen Characters der Gregaiinen zu den Protozoen. — Der Nachtrag
(•') enthält keine neuen Thatsachen.
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Fiesch fand im Bindegewebe der Darmzotten vom Pferde zahlreiche Cysten,

die meist einen körnigen, mit Hämatoxylin nnd Carmin färbbaren Körper (Kern ?)

und eine körnige Hauptmasse mit zahlreichen größeren und kleineren, stark licht-

brechenden Kugeln enthielten. Bei einigen Cysten war der Inhalt anders be-

schaffen , doch konnte der Zusammenhang der verschiedenen Formen noch nicht

mit Sicherheit festgestellt werden. AufWunsch des Verf. 's hat Leuckart das Sporo-

zoon untersucht und, da ihm die Bezeichnung als Coccidkmi unstatthaft erschien,

den Gattungsnamen Globidium vorgeschlagen. Verf. nennt die Form G. Leuckarü.

Hilgendorf nennt das von Häckel schon beschriebene und abgebildete Psoro-

sjjermium des Flußkrebses P. Haeckelii u. Es findet sich an gesunden und kranken

Krebsen, vorwiegend an der Thoracalganglienkette. [vergl. Linstow unten pSl.]

Schneider (^) ergänzt seine früheren Angaben über Entwicklung von Stylorhyn-

ckus [vergl. Bericht f. 1SS2 I p 99.] Der junge Coccidien-förmige S. bildet durch

Knospuug zuerst ein dem Deutomerit , dann ein dem Protomerit entsprechendes

Segment, und schließlich erscheint der Hals. Der primitive Coccidienkörper ent-

spricht also dem Haftapparat des erwachsenen *S'. Der Kern bleibt in seiner ur-

sprünglichen Lage , bis Deutomerit und Protomerit erschienen sind ; dann rückt

er allmählich vom proximalen nach dem distalen Pole hinab , d.h. vom Haft-

apparat in das Deutomerit. Dabei entsteht die Höhle im Haftapparat.

Schneider (^) fand alle Entwicklungszustände von Klossia octopiana kernftihrend.

Junge Psorospermien enthalten einen vacuolären Kern mit homogenem Nucleolus,

der bei etwas älteren sich in eine dichte Rindenschicht und eine weniger färbbare

Centi'almasse differenzirt. In der Rinde ließ sich einmal eine mikropylenartige

Öffnung nachweisen , durch welche höchstwahrscheinlich die Innenmasse hervor-

sproßt. In älteren Exemplaren finden sich neben dem differenzirten Nucleolus

bis 20 homogene Nucleoliten, die in Färbbarkeit mit der Centralmasse des Nu-
cleolus übereinstimmen und sich zu Nucleolen differenziren können. Später reißt

wahrscheinlich die Kernmembran, und die freigewordenen Nucleoliten wandern
in die periphere Zone der Zelle ; sie sind alsdann homogene, nackte Kerne, die

sich durch Zweitheilung rasch vermehren. Das Stadium, bei welchem sich an

der Oberfläche einer Protoplasmakugel sehr zahlreiche Kerne befinden, und das

einer Blastula entspricht, bezeichnet Verf. als Nucleosphaera. (Gewisse Mißbil-

dungen werden mit der Gastrula verglichen.) In diesem Zustande findet eine

Vergrößerung der Kugel statt und beginnt die Sporenbildung. Die Kerne haben

schon ihre definitive Anzahl und Größe erreicht. Unter Bildung von spitzen

(Echinosphaera-Stadium) , dann abgerundeten (Sporosphaera) Hervorragungen,

die hauptsächlich aus dem kegelförmigen Nucleus bestehen, zerfällt die Kugel

in so viele Sporoblasten, wie Kerne vorhanden sind. Die kegelförmigen Sporo-

blasten werden nach dem Sprengen der Membran zu kugeligen Sporen. In ähn-

licher Weise verändert sich dabei die Form des Kernes. Jede Spore ist von 2

Hüllen, Epi- und Endospor, umgeben. Verf. unterscheidet Micro- und Macro-

sporen, von denen die letzteren 6 mal größer sein können als die ersteren. Es
kommen aber Übergänge zwischen beiden Extremen vor. In manchen Cysten

wurden nur Macrosporen gefunden, in anderen waren sie mit Microsporen ge-

mischt, in vielen waren die letzteren allein vorhanden. Das Verhältnis von

Plasma- und Kernmasse war bei Macro- und Microsporen übereinstimmend. Die

Anzahl der Sporozoiten, welche aus 1 Spore hervorgehen, beträgt 3, seltener 4.

Nach Csokor haben die MoUuscum-Körperchen vielleicht Gregarinennatur.

Nene Gattungen, Arten and Synonyma.

Globidium n. g.; Flesch p 397 — Leuckartin. In Darmzotten des Pferdes; id.

Psorospermium Haeckelii n. In Astacus ; Hilgendorf p 1 81.
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Incertae sedis.

Linstow bält ein kleines ovales Protozoon, das er in Unsumme in allen Organen

erkrankter Krebse fand, für die Ursache der Krebspest. Verf. läßt es unent-

schieden, ob der Organismus zu den Gregarinen oder den Amoeben gehört.

4. Mastigophora.

a. Flagellata,

Über Flagellaten im Allgemeinen vergl. Bütschli (') und Balbiani (^), s. oben

p 62; über das Vorkommen von Mastigophora vergl. Parona ['^), s. oben p 64:

über pelagische Flagellaten vergl. Imhof '), s. oben p 64.

Brown beschreibt ein Verfahren, um Volvox wochenlang am Leben zu erhalten.

Buck verbreitet sich über eine sehr große Euglena, die sich von E. oxyuris

Schmarda durch den gänzlichen Mangel einer Geißel und durch bedeutendere

Größe (Länge nicht unter ü,32mm) unterscheidet, wahrscheinlich aber eine Alters-

form dieser Species darstellt.

Schmitz schlägt vor, die chlorophyllhaltigeu Flagellaten zu den Algen zu

stellen, und zwar nicht nur die Chlamydomonadina, Volvocina und Hydromorina

Stein, sondern auch die grünen Euglenida und Chloropeltidea Stein, die oliven-

farbigen Cryptomonaden und die braunen Dinobryinen uud Chrysomonaden Stein's.

Die Chromatophoreu mancher Chlamydomonaden und von Euglena viridis und
oxyuris sind sternförmig, bei den meisten Chlamydomonaden aber muldenförmig.

Pyrenoide, d. h. Körner aus Kernsubstauz, die in den Chromatophoreu wie

die Nucleolen in der Grundmasse des Zellkerns liegen und in sämmtlichen Algen

vorkommen, sind bei Euglena viridis kugelig und relativ schwer erkennbar. Die

Paramylonkörner sind oval oder länglich, abgeflacht, ohne erkennbare Schichtung,

doch mit geringerer Dichte der Substanz in der Mitte. Sie entstehen (im Gegen-

satze zu Amylumkörnern) stets an der äußeren Oberfläche des Chromatophors

und werden durch Jod nicht gebläut.

Klebs gibt unter Beschreibung zahlreicher neuer Arten und Varietäten eine

monographische Bearbeitung der Euglenaceen. Die Membran zeigt nicht die

Cellulosereaction, sondern besteht aus einer (mit Pepsin'i unverdaulicheu Substanz,

in welche eiweißartige Stoße eingelagert sind. Der Gehalt an verdaulichen

Stoffen ist nach den Arten graduell verschieden ; in Folge dessen variirt auch die

Quellungsfähigkeit und die Färbbarkeit mit Carmin etc., sowie die Metabolie des

Körpers. Die spiraligen Streifen in der Membran sind partielle Verdickungen und

können nicht mit Stein als Muskelfasern aufgefaßt werden. Ebensowenig ist die

trichterförmige Einsenkung am Vorderende als Schluudrohr zu bezeichnen. Die

pul sir enden Vacuolen entstehen durch Zusammenfluß kleiner Vacuolen und
entleeren sich bei der Systole stets in eine Hauptvacuole. Letztere zieht sich nur

unvollständig zusammen und wird im Gegensatze zu Infusorien bei langsamer Ein-

wirkung verdünnter Salzlösungen stark erweitert. Das System der Vacuolen ver-

hält sich wie ein selbständiges Organ. Bei Einwirkung von starkem Druck, hoher

Temperatur oder von Alkaloiden pulsiren die Vacuolen noch fort, während Cyto-

plasma und andere Organe des Körpers schon deutliche Zeichen von Krankheit

und Absterben zeigen. Bei Rückkehr des Lebens nach Beseitigung der störenden

Einflüsse sind sie auch die ersten, welche lebendig werden
;
ja bei Individuen,

Zool. Jahresbericht. 1883. I. (i
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die nicht wieder auflebten, traten noch deutliche Pulsationen der Vacuolen auf.

Über Mündung nach außen und Function des Vacuolensystems wurde Nichts er-

mittelt. Das Cytoplasma bildet ein durchbrochenes Netz mit Maschen ver-

schiedenster Größe und ist bei einzelnen Arten in gleitender Bewegung. Der Kern
besteht aus gleich dicken, dicht verflochtenen Fäden. In manchen Fällen ist

auch eine besondere Kernmembran vorhanden. Isolirt lebt der Kern noch eine

Zeit lang in sehr verdünnten Salzlösungen weiter. Seine Structur wird nicht ver-

ändert und er nimmt indifferente Farbstofle nicht eher auf, bis er getödtet ist.

Die Cilie, außer bei Eutreptia stets in der Einzahl vorhanden, geht am Grunde
des Membrantrichters aus dem Cytoplasma hervor. Sie ist äußerst empfindlich

und wird bei Veränderung des Mediums leicht abgeworfen, jedoch unter günstigen

Bedingungen rasch neu gebildet. Die 3 Arten der Bewegung (Vorwärtsbewegung,

Metabolie und innere Plasmabewegung) und der Einfluß von Wärme, Licht und
Salzlösungen auf dieselben werden eingehend geschildert. Der Augen fleck
besteht aus einer plasmatischen, netzförmig angeordneten Grundsubstanz, in welche

kleine Tröpfchen einer ölartigen rothen Substanz eingelagert sind. Letztere

stimmt mit dem Hämatochrom überein, das in naher Beziehung zum Chlorophyll

zu stehen scheint. Der rothe Körper wird aus morphologischen und physiologi-

schen Gründen als ein bei der Lichtempfindung mitwirkendes Organ angesehen.

In demselben Maße wie das Chlorophyll schwindet und die biologische Bedeutung
der Lichtempfindung allmählich fortfällt , wird der Augenfleck rudimentär und
verschwindet schließlich ganz. Der grüne Farbstoff vieler Euglenen ist nicht

difi"ns, sondern an verschieden gestaltete, meist scheibenförmige Chlorophyll-
träger gebunden. Diese zeichnen sich vor den anderen Organen durch große

Empfindlichkeit gegen äußere Reize aus ; sie sind immer die ersten , welche

kränkeln und absterben. Aber selbst bei starker Degeneration derselben können
die Euglenen sich noch lebhaft bewegen. Die chlorophyllhaltigen Arten ernähren

sich wie grüne Pflanzen durch Assimilation der Kohlensäure im Lichte. Besonders

gut gedeihen sie, wenn das Wasser größere Mengen anorganischer Salze enthält.

Die farblosen Formen ernähren sich durch Aufnahme von in Wasser gelösten or-

ganischen Stoffen und leben besonders in faulenden Flüssigkeiten. Ein stets bei

grünen und farblosen Euglenen vorhandenes Stofi'wechselproduct ist das Para-
mylon, dessen mikrochemische und physikalische Eigenschaften Verf. näher

studirte. Die Körner sind (gegen Schmitz) geschichtet und werden außerhalb der

Chlorophyllträger im Cytoplasma gebildet. Ihre Menge ist je nach dem Verhält-

nis der Ernährung zum Verbrauch im Stoff"wechsel sehr verschieden. Bei einer

Species kommen Hämat ochrom- Tröpfchen in wechselnder Anzahl nebenden
Chlorophyllträgern vor. Manche Arten sind durch besondere Hüllen ausge-

zeichnet, die schleimig oder panzerartig sind und kurz vor der Theilung oder zum
Schutz gegen die Außenwelt gebildet werden. Schleimhüllen werden nicht von

der Membran, sondern vom peripheren Cytoplasma aus gebildet, das in Form
feiner Fäden (ähnlich den Trichocysten von Infusorien) durch die Membran tritt

und unter Verquellung zu einer Gallerthülle wird. Spröde braune Panzer werden

durch Einlagerung von Eisenoxydhydrat in die Membran hervorgebracht. Die

einzige Fortpflanzungsweise ist Z w e i t h e i 1 u n g. Sie erfolgt der Länge nach und
gewöhnlich nur bei ruhenden, mit Schleimhülle versehenen Individuen. Zuerst

theilt sich der Kern, dann Augenfleck und Hauptvacuole, endlich erfolgt die Ein-

schnürung des Leibes vom Vorderende her. Die von Stein behauptete Sexualität

bestreitet Verf. Die sogen. Copulationszustände sind Theilungsstadien ; die Em-
bryonen sind Zoogonidien einer Chytridiacee, die parasitisch in Euglenen lebt.

Bei Wassermangel gehen sie unter Ausscheidung einer sehr dicken geschichteten

Hülle in einen Dauerzustand über. — Verf. theilt die Euglenaceen in Euglenae
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und Astasiae. In der ersteren Gruppe fehlt das Chlorophyll nur bei einigen Arten
und Varietäten, bei der letzteren dagegen stets. Den Euglenaceen schließen sich

durch Vermittlung der Astasieen die unzweifelhaft thierischen, stets chlorophyll-

freien Peranemeen eng an und unterscheiden sich nur durch andere Gestaltung
des Vorderendes. Statt des Membrantrichters der Euglenen haben sie einen Mund
mit 2 verschieden geformten Stcäben und ernähren sich thierisch durch Aufnahme
fester Nahrung. Wegen der nahen Verwandtschaft beider Familien protestirt

Verf. gegen die Einordnung der Euglenen bei den Algen und stellt sie zu den
thierischen Flagellaten. Die Unterschiede von den echten Algen, besonders den
Volvocineen, bestehen besonders in der eigenartigen Membran, der Ausbildung des

Membrantrichters und der Theilung durch allmähliche Einschnürung. Das Vor-
handensein von Chlorophyll hindert nicht, die Euglenen als echte Thiere zu be-
zeichnen. — Als Algen werden bezeichnet und von den Mastigophoren entfernt

die Volvocineen , Chlamydomonaden und die meisten Hydromorinen
(außer Pyramimonas und vielleicht auch Chloraster und Spondylomorum) . Schließ-

lich werden als Hauptcharactere der Mastigophoren angegeben, daß die hierher

gehörigen Organismen einen scharf begrenzten einkernigen Protoplasmakörper
besitzen, die längste Zeit des Lebens in freier Bewegung sind, und ein besonders

gebautes Vorderende haben, an dem das Bewegungsorgan und in dem pulsirende

Vacuolen sich befinden. Alle vermehren sich durch Längstheilung, die durch eine

am Vorderende beginnende einseitige Einschnürung beendet wird. Unter un-
günstigen Umständen können sie in einen Dauerzustand übergehen.

Entz (-) fand in ungarischen Kochsalzteichen 12 Flagellaten: Cerconionas 1,

Codonosiga 1, Codonocladium In., Hymenomonas 1, Chlamydomonas 1, Chilomonasl,

Cryptomonas 1 , Euglena 1 ,
Eutreptia 1, 1 n. v., Paranema 1 , Menoidium 1 n,,

Anisonema 1 und 2 Cilioflagellaten : Peridinimni. Eingehend beschrieben werden
Anisonema yrande Bt., Codonocladium corymbosum n., Menoidium astasia Tl., Eu-
treptia viridis Perty und Hymenomonas roseola Stein. Die von Stein bei vielen

Flagellaten behauptete geschlechtliche Fortpflanzuugsweise wird auf Parasiten zu-

rückgeführt. Die aus dem «Keimsack« ausschwärmenden winzigen Embryonen
gehören zu parasitischen Chytridiaceen, welche auch bei vielen Sarcodinen vor-

kommen und zu zahlreichen Irrthümern Anlaß gegeben haben. Bei Menoidium
kommen 2 Geißeln (nicht eine) vor, von denen aber die eine oft in den Körper
zurückgezogen ist. Bei Euglena ist dasselbe der Fall und die Abtrennung der

Gattung Eutreptia deshalb ungerechtfertigt. Verf. unterscheidet zweierlei

Geißeln: fein zugespitzte einfache Plasmafortsätze, welche körnchenlosen, unver-

zweigten Pseudopodien ähneln (z. B. Monaden, Craspedomonaden, Anthophysa,

Dinobryon, Peridineen) und cylindrische, nicht zugespitzte Flagellen mit resisten-

terer Rindenschicht und weicher Achsensubstanz, die durch eindringende Körper-
säfte geschwellt und steif gemacht werden können (die meisten Flagellaten, z. B.

Euglenen) . Hymenomonas besitzt in der Jugend Geißeln der ersten, primitiveren

Form, später die höher difterenzirte zweite Art. Die Eugleniden und Chloropeltiden

besitzen stets 2 Vacuolen : die eine steht mit dem inneren Ende des Schlundes in

Verbindung und dient ausschließlich dazu, das durch den Schlund einströmende

Wasser durch unvollständige Contractionen in das Leibesplasma zu drücken

(Schlingvacuole); die andere, auch in der Nähe des Schlundes liegende Va-
cuole eutleert die vom Körper sich sammelnde Flüssigkeit nach außen (con-
tractu e Vacuole). Auch bei Codonocladium und Hymenomonas wurde eine

Schlingvacuole beobachtet. Von mehreren Arten wird der Theilungsvorgang be-

schrieben. Eutreptia geht in den Ruhezustand über, indem sie kugelig wird und
eine gallertige Hülle ausscheidet , die an der Luft zu einer derben Schale er-

härten kann. In einer Cyste kamen zuweilen 2—4 Individuen vor, die sämmtlich

6*
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mit Paramylon vollgepfropft waren. Da sich die mit viel Paramylon versehenen

Englenen nie theilen, so vermuthet Verf., daß es sich hier um Conjugation han-

delt. Am Ende der Ruheperiode organisirt sich der Körper neu. Der Augenfleck

wird oft neu gebildet. Vor Austritt aus den Cysten wird alles Paramylon ver-

braucht und findet meist eine 2—S-Theilung statt. Verf. nimmt bei Euglenen eine

Conjugation an, da er oft mit den Schwanzenden verschmolzene Individuen fand.

Bei Eugleniden kommen zuweilen Varietäten mit zerstückeltem Chlorophyll vor.

Trotz der großen Contractilität ihres Körpers finden sich bei Eutreptia keine Myo-
phanstreifen [vergl. Klebs, s. oben p 81].

Henneguy beschreibt Bodo necator n. sp., der in der Haut und auf den Kiemen
junger Forellen etc. schmarotzt und den Tod der Wirthe veranlaßt. Boens ver-

breitet sich über die durch ectoparasitische Flagellaten hervorgerufene Fischkrank-

heit. Die primäre Ursache derselben liege in zu geringem Salzgehalt des Wassers.

Parona ('-) verändert Fromentel's Diagnose von Diplodorina 3Iassoni Fr., weil

die in Cagliari vorkommenden Colonien wechselnde Individuenzahl zeigten und
alle Individuen mehrere Pigmentflecke besaßen. Bei Zygoselmis leucoa From. be-

obachtete Verf. den Übergang aus sporenartigen Körperchen in den Flagellaten-

zustand. Z. bewirkt hauptsächlich die Rothfärbung von Salinen und bildet die

Hauptnahrung von Artemia salina. — Verf. beschreibt und bildet ab Magosphaera

Maggii n. sp. und vergleicht sie mit einer frei lebenden Morula.

Gruber (^) beschreibt und bildet ab Spongomonas guttula n. Die hohlkugeligen

Colonien kommen vielleicht in der Weise zu Stande, daß die Flagellaten sich auf

Luftblasen ansiedeln und an deren Oberfläche ihre Röhren bauen.

Pelletan beschreibt ausführlich und bildet ab den Theilungsvorgang bei Dino-

hryon stipitatum. Bütschli's Beobachtungen werden bestätigt.

Stokes '[}) beschreibt und bildet ab Monosiga robustan., M. Woodiae n., M.
loiigipes n., Codosiga dichototna n. , longipes Tl., Salphtgoeca acuminata n. aus Süß-

wasser bei Trenton, N. J. Ebenda fand er 2 bekannte Arten von Salpingoeca.

Phillips (^) beschreibt und bildet ab die neue Chrysomonadine Chlorodestnos hispida.

Mitrophanow beschreibt genau Form und Bewegungsart neuer Haematozoen

:

Haematomonas cohitis n. g. n. sp. (in 3 Varietäten) und H. carassii n. Sie finden

sich im Blute vollkommen gesunder Fische und sind unzweifelhaft Parasiten.

MÖbius fand Trypanosoma Balbianii Certes, das von Certes nur bei französischen

Austern beobachtet war, im Magen- und Darmschleim und interessanter Weise

auch im Krystallstiel schleswig-holsteinischer Austern. Certes (^), der auch in

portugiesischen Austern T. Balbianii fand, glaubt, daß sie nie in Austern fehlt.

Portugiesische Austern, die in Süßwasser lebten, enthielten wenige, schwach be-

wegliche T., dagegen sehr zahlreiche Hexamita inflatal>\x]. Certes (^) hält es für

möglich, daß Haematomonas Mitrophanow mit Trypanosoma Certes trotz des Vor-

kommens einer Geißel übereinstimmt.

Künstler ('-) beschreibt Trichomonas vaginalis und erwähnt das Vorkommen neuer

(nicht benannter) Flagellaten in Emys, Lacerta, Hydrophilus, Tipula, Rhizo-

trogus, Oryctes, Toxopneustes, Dytiscus, Cavia.

Künstler f^) gibt zu, daß seine Künckelia eine Metazoenlarve ist; doch sei sie

nicht, wie Bütschli will, die gemeine Cercarie [vergl. Bericht f. 1882 I p 105.]

Neue Gattungen, Arten und Synonyma.

Bodo necator n. Schmarotzer auf Forellen etc.; Henneguy p 217.

Chlorodesmos n. Von Symira durch kettenförmige Anordnung der Individuen einer

Colonie unterschieden. Körper au der Basis am breitesten; Phillips (^) p 94 —
Äispida n, Sumpfwasser; id. p 94 Fig.
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Codonocladkmi corymhosum n. In ungarischen Koclisalzteicheu ; Entz ("-) p 147 Fig.

Codosiga dichotoma n. Süßwasser bei Trentou, N. J., an Myriophyllum : Stokes (^}

p 205 Fig. — longipes n. ibid.; id. p 206 Fig.

Dinobryon cylindricum \\ . Lac du Bourget^ pelagisch ; Imhof (-) p 656 (ohne Dia-
gnose) — divergens n. Pelagisch in Schweizerseen; Imhof (^) p 468.

Euglena acus n. v. hyalina: Klebs p 79 — acus n. v, mtifabüis ; id. p 79 Fig. —
curvata n.; id. p 80 Fig.

'— deses p. p. Stein = E. Ehrenhergii] id. p 74 —
deses n. v. intermedia^ id. p 73 Fig. — Ehrenhergii n.\ id. p 74 — gracilis n.

In abgestorbenen Blättern ; id. p 73 Fig. — pisciformis n. In Straßenrinnen etc.;

id. p 72 Fig. — trtquetra Ehrbg. = Phacus pileuronectes v. triquetra Klebs; id.

p 81 — spirogyra n. x.fusca. Straßeupfützen, Sümpfe etc.; id. p 78 — varia-

bilis n. Botanischer Garten von Tübingen; id. p 70 Fig. — velata n. In Straßeu-

rinnen etc.; id. p 71 Fig. — velata n. v. granulata Sümpfe in Baden; id. p 71
— viridis n. v. hyalina; id. p 68 — viridis n. v. olivacea. In Mist- und faulenden

Schlammpfützen; id. p 67.

Eutreptia viridis Perty var. schizochlora n. In ungarischenlKochsalzteichen ; Entz

(2) p 164 Fig.

Haematomonas w. Zwischen Cercomonas Y^xx] . und Trichomonas DonwQ. Wurmförmig,
sehr beweglich, ohne Diiferenzirung. an beiden Enden zugespitzt. Vorn mit

Geißel, an der Seite eine undulirende Membran; Mitrophanow p 41 — carassii

n. Im Blute von Carassius; id. p 42 Fig — cobitis n. Im Blute von Cobitis;

id. p 41 Fig.

Magosphaera Maggii n. Saline bei Cagliari ; Parona (- p 9 Fig.

Menoidium astasia n. In ungarischen Kochsalzteichen
; Entz "-) p 151 Fig.

Monosiga longipes n. Süßwasser bei Treuton, N. J., an Algen
; Stokes (') p 205 Fig.

— robustan. Süßwasser bei Trenton, N. J., an Wasserpflanzen; id. p 205 Fig.

— Woodiae \\. ibid.; id. p 205 Fig.

Phacus alata n.; Klebs p 82 — oscillans \\.\ id. p 83 Fig. — ovuni n. v. cylindrica\

id. p 54 — orum n. v. globula\ id. p 84 — parvidaw.. Straßenlachen, Sümpfe;

id. p 83 Fig. — ^j^mrowecifcs n. v. brevicaudata. ibid.; id. p 81 — pleuronectes

u. V. hyalina. ibid.; id. p 81 Fig. — pleuronectes n. v. triquetra. ibid.; id. p 81

— triquetra (Ehrbg.) Stein = alata Klebs; id. p 82 — triquetra Duj. -pleuro-

nectes V. triquetra Klebs; id. p 81.

Salpiiigoeca acuminatan. Süßwasser bei Treuton, N. J., an Myriophyllum ; Stokes {^)

p 207 Fig.

Spongomonas guttula n. In faulendem Süßwasser ; Gruber (^) p 56 Fig.

Trachelomonas hispida n. v. cylindrica; Gruber p 89 Fig. — reticidata n.; id. p 90

Fig. — rugiilosa Stein = volvocina n. v. rugulosa Klebs ; id. p 88 — volvocina

n. V. hyalina., id. p 89 — volvocina n. v. rugidosa; id. p 88.

b. Cilioflagellata.

Über das Vorkommen von Ceratium in italienischen (Relicten-) Seen vergl.

Pavesi, s. oben p 64; ühev Peridinium 2 sp. in Kochsalzteichen vergl. Entz (^),

s. oben p 83 : über pelagische Cilioflagellaten vergl. Imhof (S 2), s. oben p 64.

Nach Brandt (^) sprechen für die Algennatur der Ceratien die Cellulosemem-

brau, die Kettenbildung und die Zusammensetzung der Schale aus 2 schachteiför-

mig übereinander greifenden Hälften. Verf. schildert die Befestigung der ketten-

förmig angeordneten Individuen und läßt es unentschieden . ob der diatomin-

artige Farbstoff endogener oder parasitärer Natur sei.

Pouchet ergänzt Berghs Monographie [vgl. Bericht f. 1881 I p 138] durch

Untersuchung der Cilioflae-ellateu bei Concarueau und Marseille. Er beschreibt
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sehr ausführlich CeraÜum (3 sp., 4 n, v.), Dinophysis (3 sp., In., 1 n. v.), Am-
phidinium (1 sp.) , Protoperidinium (4 sp., 2 n.), Peridinium (2 sp., 1 n.), Gleno-

dinium (5 sp., 4 n.), Gyninodimum (3 sp., 1 n., 3 n. v.), Polykrikos (1) , Proro-

centrum (l). Nach Angaben über Vorkommen, Fang und Präparation der Cilio-

flagellaten theilt Vtrf. Genaueres über Kettenbildung derselben mit [vgl. Bericht

f. 1882 I p 112]. Die Ketten bilden sich vielleicht durch Epigeuese, doch ist

noch nichts Sicheres darüber bekannt. Ketten von 2—10 Individuen wurden cou-

statirt bei Ceratium tripos , C. furca und Glenodinium cinctiim. Bei Dhioj^hysis

wurden Paare bemerkt, die seitlich befestigt waren. — Ceratium furca und Pro-

toperidinium waren einige Male in eigenthümlicher Weise an Rhizosolenia befestigt,

so daß Verf. einen genetischen Zusammenhang zwischen Cilioflagellaten und Rhi-

zosolenien vermuthet. Andererseits sei es möglich, daß Peridinitim ein Entwick-

lungsstadium von Noctiluca repräsentire , wofür zahlreiche Ähnlichkeiten im Bau
sprechen. — Bei Amphidinium wird (gegen Bergh) das Vorhandensein einer

2-theillgen Schale behauptet. Die Zweitheilung der Individuen stimmt ganz mit

der bekannten Vermehrungsweise der Diatomeen überein.

Gourret fand im Golfe von Marseille Ceratium (25 sp., 22 n., 19 var., 18 n.),

Peridinium 1, Dinophysis (4 n.), Parrocelia n. (1 n.) ,
Postprorocentrum n. (2 n.],

Protoceratium (1 n.), Roulea n. (2 n.), Gymnodinium (1 n.) . Verf. behauptet, daß

Cilioflagellaten feste Nahrung zu sich nehmen ,
weil er in einem Ceratium ein

Algenfragment gefunden hat. Die Nahrung soll aber nicht immer in die Schale

hineingezogen , sondern gewöhnlich schon an der Schalenmündung von Proto-

plasma umgeben und verdaut werden. Die Hörner von Ceratium seien den Pseudo-

podien von Actinophrys und dem Tentakel von Noctiluca vergleichbar. Die Geißel

ist ein Tastorgan, das leicht eingezogen werden kann; die Bewegung finde nur durch

den Cilienkranz statt. Die Phosphorescenz der Peridinien wird geleugnet. Die

ungeschlechtliche Fortpflanzung von Peridinium finde folgendermaßen statt : Der
Protoplasmaleib encystirt sich , die Schale verschwindet und die Cyste wird frei.

Der Cysteninhalt wird dann unvollständig halbirt. Die Hälften umgeben sich mit

einer Hülle. Darauf vollständige Zweitheilung und Segmentation der secundäreu

Cysten in viele kleine Cysten, deren Anzahl ein Multiplum von 4 oder 3 ist. Die

Cysten werden frei und bilden ihre definitive Schale , an der allmählich auch die

Hörner und die Querfurche auftreten. — Die eigenthümliche Form der Dinophy-

««"s-Schale wird durch Anpassung an eine passiv flottirende Lebensweise erklärt.

— Nicht Prorocentrum, wie Bergh meint, sondern Ceratium bilde den Ausgangs-

punkt für die Cilioflagellaten. Die Gruppe ist weder mit Euglena noch mit Nocti-

luca verwandt, sondern bildet eine besondere Abtheilung zwischen Flagellaten

und Ciliaten. »Man könnte die Peridinien vielleicht als eine Anpassung gewisser

Flagellaten-Larven betrachten, bei welchen die Cilien nicht abfielen.«

Klebs untersuchte die Süßwasser-Peridineen Hemidinium nasutum St., Gymno-
dinium fuscum \\. jndviscidus , Peridinium tahulatum Ehrbg. und Glenodinium cinc-

tum St., die er sämmtlich in die Gattung Peridinium gestellt wissen will. Bei He-
midinium 'wurde (gegen Stein; eine abhebbare Membran nachgewiesen. Gymnodi-

nium fuscum ist nicht membranlos , sondern von einer oft sehr dicken Schleim-

hülle , die aus stäbchenartigen Elementen zusammengesetzt ist (ähnlich Phacus)

,

umgeben. G. jmlvisczilus mit zarter Zellhaut. Der Panzer von Peridinium tabida-

tum besteht nicht aus gesonderten Platten , sondern ist eine auf der Oberfläche

verdickte Cellulosehaut. Die Haut von Glenodinium ist nicht structurlos , son-

dern getäfelt. Der Wimperkranz , der bei allen Cilioflagellaten in der Gürtel-

furche vorhanden sein soll, fehlt bei Süßwasser-Peridineen sicher. Er wird durch

eine zweite , bisher übersehene , meist wellenförmige Geißel oder ein schraubig

gewundenes Band vorgetäuscht. Der Weichkörper ist wie bei typischen Pflan-
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zenzellen gebaut. Unter einer protoplasmatischen Hautschicht befinden sich

scheibenförmige , diatominhaltige Chromatophoren , die radienartig nach innen

strahlen. Chlorophyllkörper fehlen, ebenso diffuses Diatomin. Der im Vorder-

körper befindliche Kern hat sehr dicke Kernfäden , die beim Quellen in Wasser

in Stäbchen zerfallen. Eine dem Zelllumen vieler Algen entsprechende constante

Vacuole wurde fast bei allen Peridineeu constatirt, dagegen keine contractile

Vacuole beobachtet. Die Theilung erfolgt meist innerhalb der Schale. Bei Peri-

dintwn zieht sich der Weichkörper zusammen, der Kern rückt in die Mitte und
theilt sich. Sowie die Tochterkerne auseinander rücken, treten schief zur Längs-

achse 2 dunkle körnige Streifen zwischen den Kernen auf. In der Ebene der

Längsstreifen, die der Zellplatte der Pflanzenzellen entsprechen, erfolgt die

Trennung. Dabei wird eine schleimige Masse ausgeschieden, durch deren Quellung

die Membran dicht unter der Querfurche gesprengt wird. Auch bei Gymnodinium

findet Längstheilung innerhalb einer Schleimmasse statt. Die Keimkugel Stein's

bei G. ist ein ganz zweifelhafter Körper. Bei Ruhezuständen von Peridineen

findet Quertheilung statt. Alle vom Verf. beobachteten Peridineen enthalten

Diatominträger, nie gefressene Nahrung. Sie ernähren sich, wie wohl die Cilio-

flagellaten überhaupt, in vegetabilischer Weise. — Nach Ausscheidung der Pro-

rocentrinen , die zu den echten Flagellaten (Cryptomonaden) gestellt werden,

bringt Verf. alle Cilioflagellaten als scharf gesonderte Familie in der Klasse der

Algen unter.

Stein machte neue Untersuchungen an frischem Material aus Nord- und Ostsee

und dem Süßwasser der Umgegend von Prag, sowie au conservirtem Darminbalt

von verschiedenen Thieren aus allen Meeren, und verwerthet sie zu eiiijr vor-

läufigen kurzen Besprechung der Cilioflagellaten. Verf. hält es für ungerecht-

fertigt, die Infusorien in Flagellata, Cilioflagellata und Ciliata zu theilen und ver-

einigt die beiden ersten Gruppen zu einer Ordnung: Flagellata, mit 2 Unter-

ordnungen : monereund arthrodele Flagellaten. Die letzteren umfassen

die Cilioflagellaten Claparede's , die Noctiluken und die n. fam. Cladopyxida

(s. u.) und sind weniger durch gleichzeitigen Besitz von Geißel und Wimper-
kranz , als durch die Gliederung des Körpers durch Quer- und Längsfurchen

characterisirt. Die arthrodelen Flagellaten werden in 5 Familien getheilt : Fam. 1

.

Prorocentrina n. Hierher die einfachsten, zu den moneren Flagellaten über-

leitenden Formen mit 2 einfachen, der Länge nach verbundenen Klappen. Weitere

Panzergliederung fehlt. Aus dem meist vorn gelegenen Munde tritt eine Geißel.

Wimpern fehlen (gegen Bergh). Prorocentrum Ehrbg. 3 sp., 2 n., Dinopyxis n.

3 sp. , 2 n. (darunter die Diatomee Pyxidicula eo?njoress« Bailey). "l Cenchridium

Ehrb. (= Lagena Walk. u. Jacobs) (bisher zu den Foraminiferen gerechnet),

4 sp. 1 n. Bei C. die Geißel noch nicht beobachtet. — Fam. 2. Cladopyxida
n. mit Cladopyxis n. g. , 1 n. sp. Hierher auch die von Ehrenberg als Xanthi-

dium beschriebenen Arten der Kreideformation , die mit echten Xanthidien (Süß-

wasser-Desmidiaceen) nichts zu thun haben. Der dünnschalige Panzer besteht

wie bei Peridiniden aus einem vorderen, hier mehr deckelartigen und einem hin-

teren krugförmigen Abschnitt. Ein echtes Gürtelband fehlt, der vordere Theil

greift einfach über den Rand des hinteren. Letzterer hat längs der Mittellinie 2

nach hinten divergirende Leisten, die einen der Längsfurche der Peridiniden ent-

sprechenden Raum begrenzen. In diesem liegt die sehr kleine Mundöffnung.

Geißel noch nicht beobachtet. Von den Peridiniden ist C. durch hohle radiale,

an der Spitze dichotomisch verästelte Fortsätze des Panzers unterschieden. Dick-

wandige Zustände mit kurzen Fortsätzen und ohne Zweitheilung des Panzers wer-

den als Cystenzustände gedeutet. — Fam. 3. Peridinida Bergh. Ceratium

Schrk., 6 sp. Körper durch die Gürtelfurche in vordere und hintere Hälfte ge-
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theilt. Erstere mit einem Hörn gebt bei der Bewegimg voran, letztere mit 2 Hör-

nern. Vorderpanzer mit 3 Basalplatten an der Gürtelfurcbe und 3 Froutalplatten,

die lang ausgezogen sind und das vorn offene Vorderborn zusammensetzen. Hin-

terpanzer mit 3 Basalien und einer Endplatte. Von letzterer gebt das linke End-
horn aus, wäbrend sieb die recbte Basalplatte in das Seitenborn verlängert. Der
bogenförmige Ausscbnitt der Bauebseite ist nicbt offen , sondern durch eine

Mundspalte fast völlig geschlossen, so daß nur ein schmaler Längsspalt als

Mundöffuung bleibt. PeridmnmiYlhYhg., 9 sp., 5 n. Hiuterpanzer 5 Basalia und
2 Endplatten, letztere zuweilen mit je einem Hörn. Vorderpanzer 7 Basalia und

7 Frontalia. Mundausscbnitt auf eine schmale mediane Rinne (Längsfurche) redu-

cirt, in der hinten der länglich ovale Mund liegt. Diplopsalis Bergh 1 sp. Vor-

derpanzer 5 sehr kleine Basalia , 4 große Frontalia. Hinterpanzer und Längs-

furche wie bei Feridimum. Podolamjms n., 2 n. sp. Vorderpanzer 5 Basalia und

ein röhrenförmiges, offenes Frontalsttick. Kein Gürtelband. Hinterpanzer 3 Ba-

salplatten, 2 Endplatten. Am linken Hinterrande der Mundplatte der halbmond-

förmige Mund. Jede Endplatte in ein Hörn mit breiten Hautflügeln verlängert.

Blepharocysta Ehrbg. 1 sp. Vorderpanzer 5 Basalia und eine in der Mitte durch-

bohrte Stirnplatte, die oft aus 3 Stücken zusammengesetzt ist. Hinterpanzer

3 Basalia, 3 Endplatten. Mundplatte schmal, rautenförmig; an ihrem Hinterende

der ovale, von 2 Flügeln eingefaßte Mund. Kein Gürtelband. Gonyaulax Die-

sing, 4 sp., 3 n. Vorderpanzer 5 Basalia, 3 Frontalia; Hinterpanzer 5 Basalia,

2 Endplatteu. Goniodojna n. , 1 sp. Vorderpanzer 5 hohe Basalia, 3 Frontalia

mit kleinem Scheitelloch. Hinterpanzer 5 große Basalia. 3 Endplatten. Kielför-

mige Läugsfurche, vorn mit sehr kleiner Mundöffnung. Ceratocorys n. , in. sp.

Hutförmig, mit schwertförmigen Federn oder Hörnern. Vorderpanzer 5 sehr un-

gleiche Basalia , eine vierkantige Frontalplatte ,
von deren Ecken 4 schwertför-

mige Frontalhörner mit vielen Fiederästchen ausgehen. Außerdem ein ähnliches

Eückenhoru zwischen zweitem und drittem Basale und ein Bauchhorn zwischen

Läugsfurche (5. Bas.) und viertem Basale. Gürtelfurche sehr schmal, ganz hori-

zontal, wird von enormen Furchensäumen eingefaßt, die wie eine Hutkrempe er-

scheinen. Hinterleib sehr niedrig napfförmig , mit 4 Basalplatten (zwischen den

2 ventralen noch die Mundj^latte) , ohne Endplatte. Pyrgidium n., 5 n. sp. Der
hohe

,
paraboloidische Vorderleib mit 5 Basalplatten und einem Frontalstachel.

Hinterleib wahrscheinlich mit 5 Basalien und einer Endplatte. Mund ganz vorn

in einer Längsfurche. Oxytoxum n., 5 n. sp. Vorderleib groß, conisch, 5 Basa-

lia . statt der fehlenden Frontalia zuweilen ein Endstachel. Hinterleib verküm-

mert, Avahrscheiulich mit 5 Basalien und einer oft hornartig verlängerten End-
platte. Mundöflnung in einem Ausschnitt einer Basalplatte des Vorderpauzers,

Gürtelband schmal. Amp/iidojna n.. In. sp. Vorder- und Hinterleib fast gleich

groß. Ersterer mit 5 großen Basal- und 3 kleinen Frontalplatten; letzterer mit

5 Basal- und einer großen, nach hinten zitzenförmigen Endplatte. Mund in einer

Längsfurche des Hinterleibes. Heterocapsa n. , 3 sp., 2 n. Vorderpanzer aus

einer nicht genau bestimmbaren Zahl kleiner Tafeln zusammengesetzt. Am Hin-

terleib nur schwache Spuren von Gliederung. Clathrocysta n., 2 sp., 1 n. Oval.

Vorder- und Hinterpanzer gleich groß, mit engmaschigem Gitter. Felder, oft von

Leistensäumen eingefaßt, wohl nicht als selbständige Tafeln aufzufassen. Die

von 2 Läugsleisten begrenzte Mundspalte liegt da , wo Gürtel- und Längsfurche

zusammenstoßen. G7e?iorfm««M Ehrbg. 6sp., 4 n. Panzer ganz homogen, nicht

getäfelt. Hemidininm Stein 1 n. sp. Gymnodinium Stein 2 sp. , 1 n. — Fam. 4.

D i n p h y s i d a Bergh. Wie bei Peridiniden Vorder- und Hinterkörper durch eine

Gürtelfurche getrennt, Vordertheil hier aber stark reducirt. Panzer seitlich com-
primirt , durch eine median verlaufende Naht in 2 gleiche Hälften , linke und
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rechte, getheilt. Weitere Gliederung fehlt. Pauzerhälften entweder durch alter-

nirende Zähnchen oder bei älteren Exemplaren durch eine mehr oder weniger
breite Intercalarzone verbunden. Amphidinktm Claii. Lachm. 2 sp., 1 u. Kopf-
segment winzig klein. Körper mit häutigem Panzer ; dieser auf der Bauchseite

längs gespalten , die Längsfurche aber meist von den über einander greifenden

Rändern verdeckt. Bauchflügel fehlt. Adorale Wimperu sehr lang, unter dem
Kopfrande eingefügt. Geißel entspringt (gegen Claparede u. Lachmann) au der

Grenze von Gürtel- und Längsfurche , »wo sich auch jedenfalls die MuudöfFuung
befindet.« Phalacroma n., 6 n. sp. Steht den Peridiuiden am nächsten. Gürtel-

furche im vorderen Drittel. Furchensäume horizontal abstehend. Körper zusam-
mengedrückt. Zwischen linker und rechter Panzerhälfte gewöhnlich eine breite

Intercalarzone. Die linke Hälfte trägt einen großen Bauchflügel, die rechte einen

meist sehr rudimentären Nebenflügel. Zwischen beiden weit vorn der deutliche

Mund, der in einen kurzen Schlund führt. Dinophysis Ehrbg. 7 sp., 5 n. Vor-
derkörper zu einer niedrigen Kappe oder flachen Platte reducirt. Vorderer Fur-
chensaum in einen hohen, den Kopf überragenden Trichter verlängert : der hin-

tere links zu einem sehr laugen und breiten Bauchflügel entwickelt. Amphisolenia

n. , 2 n. sp. Kopf verschwindend klein; Hinterkörper außerordentlich lang,

röhrenförmig, in der Mitte erweitert, am Ende mit einer kugeligen oder schaufei-

förmigen Erweiterung. Mund in einem Vorsprung im 1 . Drittel des Hinterkör-

pers. Citharistes n. . 1 n. sp. K\\\\\\t\i Dinophysis
^ aber auf der Rückseite des

Hinterleibes mit tiefem sattelförmigen Ausschnitt, der durch 2 Leisten überbrückt

ist. Großer harfenartiger Bauchflügel mit Rippen und ein schmaler, kurzer

Nebenflügel. Histioneis n., 5 n. sp. Kopftrichter uud Halskragen sehr entwickelt.

Außer dem Bauchflügel noch ein großer Hinterflügel. Kopftrichter an der Bauch-
seite, Halskragen auch an der Rückenseite längs gespalten. Der obere Theil des

Kragens mit netzförmiger Structur. Hinter- und Bauchflügel zuweilen durch
Naht verbunden. Nebenflügel durch eine Rippe vertreten. Oniithocercus n., I n.

Ähnlich Histioneis , aber Vorderkörper (Kopfplatte) höher als der Halskragen.

Rippen, die am Ende meist in netzförmige Verzweigungen auslaufen, stützen alle

Fortsätze. Halskragen uui' auf der Bauchseite unterbrochen. Nebenflügel durch

eine Längsleiste vertreten. Baucliflügel keilförmig. Hinterflügel enorm entwickelt.— Fam. 5. Noctilucida schließt sich mit den 2 neuen Gattungen den arthro-

delen Fl. an. Noctiluca Surir 1 sp. Die kugelige Membran läßt Bauch- und Rücken-
seite unterscheiden. Letztere durch die Stabplatte, eine leistenartige Verdickung
mit spateiförmigem Vorderende, characterisirt. Au der Bauchwand der Tentakel,

von einem Leistengerüst ausgehend , das zugleich die hintere Grenze des Mundes
bildet. Am Rande des Mundes die eigentliche Geißel. Der Tentakel ist keine

GeiLel, «sondern ein Greiforgan, welches unter Mitwirkung der Stabplatte die

Nahrungsstofi'e in den Mund befördert.« Weichkörper erfüllt nie die ganze Blase.

Ptychodiscus \\. , 1 n. sp. Wie Noctiluca; aber ohne Tentakel und mit scharfer

Sonderung von Rücken- und Bauchwaud , die durch eine Art Gürtelzone verbun-
den sind. Pyrophacus n., 1 n. sp. Zweischalig. Rücken- und Bauchschale durch

ein Gürtelbaud verbunden. Beide mit Marginal- und Discoidalplatten
, die durch

einfache Nahtlinien oder lutercalarstreifen getrennt sind. Namentlich die Discoi-

dalplatten nehmen im Alter durch Theiluug au Zahl zu. Tentakel fehlt. Drei-

eckiger Mundausschuitt auf der Bauchseite ; Rückenschale mit spindelförmiger

Stabplatte. An deren hinterem Ende die »AfteröfFuung« , die von 2 augenlid-

artigeu Klappen eingefaßt ist. Auch am Vordereude scheint eine Öffnung zu sein.

Geißel nicht beobachtet; Weichkörper von der Wand zurückgezogen. — Verf.

macht zahlreiche Peridiuiden , Dinophysiden und Prorocentrinen namhaft , bei

.denen er Leuchtvermö2,-en constatirte.
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Nene Gattangen, Arten nnd Synonyma.

(Diagnosen der Stein'schen Gattungen s. vorher.)

AmphicUnium lacustre n. Teich bei Prag; Stein p 15 Fig.

Amphidoma n.; Stein p 20 — micula n. Südsee und Atlantisches Meer ; id. p 20 Fig.

Amphisolenia n.\ Stein p 24 — globifera n. Atlantisches Meer ; id. p 24 Fig. —
palmata n. Südsee ; id. p 24 Fig.

Cenchridium rugulosmn n. Adria ; Stein T 2 F 5.

Ceraiium Allieri n. Golf von Marseille
; Gourret p 56 Figg. — Berghin. ibid.; id.

p 55 Fig. — bicorne n. ibid.; id. p 57 Fig. — carriense n. ibid.; id. p 38 Fig.

— depressuni n. ibid.; id. p 41 Fig. — dilatatum n. ibid.; id. p 46 Fig. — di-

latatmn n. v. parvum. ibid.; id. p 46 Fig. — furca n. v. contorta. Bei Concar-

neau; Pouchet p 420 Fig. — furca v. contorta Pouchet = dilatatum G.; Gourret

p 46 — furca n. v. depressa. Küsten der Provence; id. p 417 Fig. — furea n. v.

mediterraneuni. Golf von Marseille; id. p 49 Fig. — furca n. v. medium ibid.; id.

p 50 Fig. —furca Y. singulare n . ibid.; id. p 51 Fig. —furca n. v. tertium. ibid.;

id. p 51 Fig. — fusus n. v. concavum. ibid. ; id. p 53 Fig. — fusus n. v. exten-

sum. ibid. ; id. p 52 Fig. —fusus ya.v. e Pouchet -fusus v. concavum G. ibid.; id.

p 53 — gihberum n. Golf von Marseille; id. p 34 Figg. — gibherum n. v. con-

tortum. ibid.; id. p 35 Fig. — gibberum n. v. sinistrum. ibid.; id. p 36 — glo^

batum n. ibid.; id. p 47 Fig. — globosum w. ibid.; id. p 40 Fig. — gravidum

n. ibid.; id. p 58 Fig. — hexacanthmn n. ibid.; id. p 36 Figg. — Limidus w.

ibid.; id. p 33 Fig. — longirostrum n. ibid.; id. p 55 Fig. — minus m. ibid.;

id. p 39 Fig. — obliquum n. ibid.; id. p 42 Fig. — obtusxmi n. ibid.; id. p44
Fig. — parvum n. ibid.; id. p 39 Fig. — pellucidum n. ibid.; id. p 54 Fig. —
pentagonum n. ibid.; id. p 45 Fig. — pentagonum n. v. rectum, ibid.; id. p 45

Fig. — prncerum n. ibid.; id. p 43 Fig. — jjrocerttm n. v. divergens. ibid.: id.

p 44 Fig. — quinquecorne n. ibid.; id. p 60 Fig. — reticulatum n. Pelagisch in

Schweizerseen
; Imhof \^] p 468 — rostellum n. Golf von Marseille

; Gourret p 59

Figg. — tripos n. V. arcuatum. ibid. ; id. p 25 Fig. — tripos n. v. contrarimn.

ibid.; id. p 32 Fig. — tripos n. v. dispar. Bei Carry; Poiichet p 423 Fig. —
tripos var. dispar Pouchet = gibberum var. sinistrum G.; Gourret p 36 — tripos

n. Y. gracile. Küsten der Provence; Pouchet p 422 — tripos n. v. inaequale.

Golf von Marseille; Gourret p 30 Fig. — tripos n. v. inflexum ibid.; id. p 29

Fig. — tripos n. v. Limidus. Marseille ; Pouchet p 424 — tripos v. Limulus

Pouch. = Limulus n.: GouiTet p 33 — tripos n. v. massiliense. Marseille; id.

p 27 Figg. — tripos var. megaceros Pouch. = gibberum; id. p 34 — tripos n. v.

tyjncum. ibid.; id. p 31 Fig.

Ceratoconjs n.; Stein p 20 — horrida n. Südsee und Adria; id. p 20 Fig.

Citharistes n.; Stein p 24 — regius n. Atlantisches Meer und Südsee ; id. p 24 Fig.

Cladopyxis brachiolata n. Atlantisches Meer und Südsee; Stein p 19 Fig.

Clathrocysta n. [zweimal auch Clathrocapsa n. genannt]; Stein p 9, 19 T 4 F 4, 6

— aculeata n. Südsee ; id. T 4 F 6.

Binophysis acuta n. v. gcminata: Mittelmeer; PoUChet p 425 Fig. — Allieri vl. Golf

von Marseille; Gourret p 79 Figg. — galea n. Bei Carry; Pouchet p 426 Figg.

— hastata n. Atlantisches Meer und Südsee; Stein T 19 F 12 — homuncidus n.

Atlantisches und Adriatisches Meer; id. p 24 Fig. — inaequalis n. Golf von

Marseille; Gourret p SO Fig. — Jourdani n. ibid.; id. p 79 Fig. — Michaelis

Ehrbg. = actäa Ehrbg. var.; Stein p 14 — sacculus n. Quarnero; id. T 20 F 10-
12 — sphaerica n. Atlantisches Meer; id. T 20 F 3-9 — uracantha n. Südsee;
id. T 20 F 22, 23 — tripos n. Golf von Marseille; Gourret p SO Fig.

Dino2}yxis n.\ Stein p 16 — dactylus n. Atlantisches Meer ; id. p 18 Fig. — lae-
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vis n. Brackwasser des Hafens von Wismar; id. p 16 Fig. — vaginula n. At-
lantisches Meer ; id. p 18 Fig.

Glenodtniuni foliaceuni n. Hafen von Wismar; Stein T 3 F 22—26 — lenticula n.

Bei Concarneaii ; Pouchet p 442 Fig. — obliqimm n. ibid. ; id. p 444 Fig. —
oculatum n. Moldauwasser von Prag; Stein T 3 F 5—7 — spaera n. Bei Gary;

Pouchet p 442 — triquetrum ^hxh^. = Heterocapsa triqtietrum \ Stein p 13 —
trochoideum n. Kieler Hafen ; id. T 3 F 2 7—29 — vorticella n. Bei Prag ; id.

T 3 F 1—4 — turbo n. Bei Concarneau ; Pouchet p 442 Fig.

Goniodoma Vi. Gegründet auf PenV/mmm crn*mmrt^i<m Ehrbg.; Stein p 12.

Gonymdax birostris n. Südsee; Stein T 4 F 20 — polyedra n. Kieler Hafen; id.

p 13 Fig. — polygramma n. Südsee und Atlantisches Meer; id. T 4 F 15

-19.

Gymnodiniuni aeruginostim u. Teiche von Chodau (Böhmen); Stein T 2 F 19—21 —
Archimedis n. Bei Concarneau ; Pouchet p 449 Fig. — gracile n. v. exigimm;

ibid.; id. p 447 Fig. — ovatum \\. Golf von Marseille ; Gourret p 88 Fig. —
Spirale n. v. nobilis. Bei Concarneau elc; Pouchet p 448 — striatum n. v. ibid.;

id. p 449.

Hemidinium nasutum n. Bei Prag ; Stein T 2 F 23-26.

Heterocapsa n. Gegründet Aui Glenodimuni triquetruniYAxxh^.^ Stein p 13 — qua-

dridentata n. Südsee; id. p 13 Fig. — umbilicaia n. ibid.; id. p 13 Fig.

Histioneis n.; Stein p 25 — biremis n. Südsee; id. T 22 F 13 — crateriformis n.

Atlantisches Meer und Südsee ; id. p 25 Fig. — cymbalaria n. ibid.; id. p 25

Fig. — megalocopa n. Südsee; id. T 22 F 12 — remora n. ibid.; id. T 22

F 11.

Ornithocercus n.; Stein p 26 — magnificus u. Atlantisches Meer, Südsee und Quar-

nero ; id. p 26 Fig.

Oxytoxutn n.; Stein p 19 — cribrosuni n. Atlantisches Meer; id. T 5 F 4 — diplo-

conus. ibid.; id. T 5 F 5 — gladiolus n. ibid.; id. p 19 Fig. — scolopax n.

Atlantisches Meer und Südsee; id. p 19 Fig. — sphaeroideum n. Atlantisches

und Mittelmeer; id. p 19 Fig.

Parrocelia n. Wie Peridinitmi, aber ohne Querfurche; Gourret p 81 — ovalis n.

Golf von Marseille; id. p 81 Figg.

Peridinium acimiinatum Ehrbg. = Goniodoma acuminatuni; Stein p 12 — bipes n.

Böhmen; id. p 11 Fig. — candelabrum Ehrbg. = Ceratium candelabrum \ id.

T 15 F 15, 16 — fuscum Ehrbg. = Gymnodinium fuscimi] id. T 2 F 14— 18 —
yi<«ws Ehrbg. = ? Ceratium pellncidum G.; Gourret p 54 — polyedricum n. Bei

Marseille; Pouchet p 440 Fig. — jyMfowci/Z?<s Ehrbg. = Glenodinium jmlvisctdus

;

Stein T 3 F 8-17 — retictdafwn Clap. Lachm. = Clathrocysta [Clathrocapsaf]

reticidatum\ id. p 19 — umbonatumx^. Sumpfwasser, Böhmen; id. p 12 Fig.

Phalacroma n. Nahe Dinophysis Ehrbg.; Stein p 23 — argiis n. Atlantisches Meer

und Südsee; id. T 18 F 15—17 — doryphorum r\. ibid.; id. p 23 Fig. — na-

sutum n. ibid.; id. T 18 F 1—6 — operculatum u. Adria und Atlantisches Meer

;

id. T 18 F 7—10 — porodictyum n. Atlantisches Meer und Südsee; id. T 18

F 11-14 — rapa n. ibid.; id. p 23 Fig.

Podolampas n.; Stein p 22 — bipes n. Quarnero, Südsee, Atlantisches Meer ; id.

p 22 Fig. — palmipes n. ibid.; id. p 22 Fig.

Postprorocentrum n. Mund vorn, ohne Furche und Wimpern. Stachel am Vorder-

ende vorhanden oder fehlend
; Gourret p 83 — maximtmi n. Golf von Marseille

;

id. p 84 Fig. — ovale n. ibid.; id. p 83 Fig.

Prorocentrum dentatum n. Atlantisches Meer und Südsee; Stein p 18 Fig. — ro-

stratum n. ibid.; id. p 18 Fig.

Proioceratium denstmi n. Golf von Marseille
; Gourret p 85 Fig.
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Trotoperidtmum digitale n. Bei Concarneau
; Pouchet p 433 Fig. — ovatum u. Bei

Marseille; id. p 433 Fig.

Ptychodiscus n.; Stein p 28 — nocliluca n. Atlantisches Meer; id. p 28 Fig.

Fyrgidium u.
; Stein p 20 — constrictum n. Mittelmeer; id. p 20 Fig. — mitra u.

Quarnero ;
id. T 5 F 22 — reticidatum u. Mittelmeer; id. T 5 F 14 — scep-

trum n. Südsee ; id. T 5 F 19-21 — tesselatum u. Mittelmeer ; id. T 6 F 2, 3.

Pyrophacus w.] Stein p 28 — horologium \\. Nordsee, Mittelmeer und Südsee; id.

p 2S Fig.

Moulea n. Hörner rudimentär oder fehlend, ventraler Ausschnitt in einen hinteren

Mund umgewandelt, Querfurche median, fast ohne Beziehung zum Munde ; Gourret

p S6 — ohliqua u. Golf von Marseille; id. p 87 Figg. — sjnnifera n. ibid.; id.

p 86 Fig.

5. Infusoria.

a. Ciliata.

Über Ciliata im Allgemeinen vergl. Balbiani (^), s. oben p 62.

Über Kerulosigkeit von Ciliaten vergl. Gruber (^), s. oben p 63 ; über eigenes

Chlorophyll bei Vorticella vergl. Engelmann (^, ^j, s. oben p 64; über eine pela-

gische JSpistglis vergl. Imhof ('^), s. oben p 64 ; über das Vorkommen von Ciliata

vergl. Parona {'^), s. oben p 64.

Leydig anerkennt die früher von ihm angefochtene Einzelligkeit der Infusorien,

da er die keruartigen Gebilde, welche im Ectoplasma mancher Infusorien vor-

kommen, auch in der Rinde einzelliger Drüsen fand. Bei Ejnstylis constatirte er

schwammige Structur des Protoplasmas und vermuthet, daß sie bei allen Protozoen

vorkommt. Die Granula liegen in den Balken.

Waddington hält (ohne Kenntnis der vorhandenen Litteratur) die bei Einwir-

kung von Tanninlösung aus dem Ectoplasma von Paramecium aurelia hervor-

schießenden Fäden für die Cilien des Thieres. P. wird dabei nicht sogleich ge-

tödtet, auf kleinere Infusorien scheint kaum Einwirkung stattzufinden. Ähnlich

wirkt eine alkoholische Lösung von schwefliger Säure. Gilliatt macht darauf auf-

merksam, daß die von W. beobachtete Erscheinung schon sehr lange bekannt ist

und daß die Fäden nichts mit den Cilien zu thun haben, sondern den Trichocysten

entsprechen.

Merejkowski hält Maupas' Augriffen gegenüber [s. Bericht f. 1882 I p 114]

daran fest, daß Acarella siro Cohn als Suctociliate aufzufassen sei. Die 4 An-
hänge seien nicht Cirren oder Cilien, sondern Saugtentakel, da sich A. mittels

ihrer festhefte. Außerdem sei A. nicht mit Blesodinium judex Stein identisch.

iVlaupas (^) erwidert, daß M. nicht das Aussaugen einer Beute durch die Ten-

takel beobachtet habe, mithin die Anhänge nicht mit den Saugfüßen der Acineten

identificiren könne. Auch Cirren oder Cilien könuen zum Festheften dienen.

Fol (-) setzte in Villafranca seine Studien über Tiutinnodeen [vergl. Bericht f.

1881 I p 151-153] fort. Diese finden sich bei Sonnenschein in größter Menge
an der Meeresoberfläche. Fang und Untersnchungsart werden beschrieben. Eisen-

chlorid ist zum Abtödten am günstigsten. Die Schale besteht bei Allen aus 2

Platten , die durch einen Zwischenraum getrennt, aber durch zahlreiche Septa

verbunden sind. Der Zellkern von T. ampulla besteht aus einer dicken homogenen
Rindeuschicht und einer Ceutralmasse mit größeren und kleineren Körnern. Zu-

weilen fehlt der Kern ganz. Das Körperplasma ist [einfach granulirt und zeigt

keine Difi"erenzirungen. Die Cilien sind nur zum Theil frei. Der äußere Theil
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jeder Wimperreihe besteht aus einer breiten undulirenden Lamelle, die am freien

Ende in Filamente getheilt ist. Die Tintinni schwimmen fast nur mit der Schalen-

öflfnung voran ; nur eine n. sp., die sich mit einer langgehörnten pelagischen Alge

vergesellschaftet hat, schwimmt ebensogut rückwärts. In der systematischen

Übersicht werden aufgezählt: Tintinnus 2, Cyttarocyclis 2 (1 n.), Dictyocysta 1,

Codütiella 4: (1 n.) . Mit letzterer Gattung wird Coniocyclis Fol vereinigt. Eine

Trennung der Tintinnodea in mehrere Familien ist ungerechtfertigt.

Fol ('*) faßt den Inhalt seiner 2 Arbeiten über Tintinnodeen zusammen.

Entz (') gibt zunächst eine ausführliche Beschreibung nebst Abbildungen des

interessanten Actinobolus radians Stein. Der Bau ist der einer Encheline. Außer
den langen feinen Cilien kommen aber sehr lauge Tentakel vor, die sich ab-

weichend von den Acinetententakeln nicht ins Innere fortsetzen, bei der Ver-

kürzung sich nicht schraubig zusammenziehen und nicht zum Aufsaugen der

Nahrung dienen. Der Kern ist von verschiedener Form, zuweilen auch perl-

schnurartig eingeschnürt. In der zarten Kernmembran befindet sich eine fein

granulirte Substanz mit zahlreichen, von hellem Hof umgebenen Kugeln. Das
schaumige Entoplasma enthält Harnconcremente und Körper aus amyloider Sub-

stanz. Die rein vegetabilische Nahrung wird nur mit dem Munde aufgenommen,

doch scheinen die Tentakel eine wesentliche Rolle dabei zu spielen, indem sie die

Zellwände von Algen anbohren, sodaß der Inhalt ausfließt und mit dem Munde
aufgenommen werden kann. Encystirung und Theilung des Cysteninhaltes in

2—4 Stücke erfolgt ganz wie bei Enchelinen, dagegen wurden endogene Schwär-

mer, wie sie bei Aciueten vorkommen, nicht beobachtet. A. bildet einen Über-

gang von den Enchelinen zu den Acineten. Verf. hält es vorläufig jedoch für

unmöglich zu entscheiden, welche der 2 Gruppen die phylogenetisch ältere ist,

und erklärt es auf Grund von Beobachtungen für wahrscheinlich, daß »die Enche-

linen nur frei gewordene und selbständig fortlebende Algenschwärmer sind.« —
Verf. schildert dann genau den Bau von Mesodinium acarus Stein. Die griifel-

förmigen Wimpern, die sich an der Spitze olt in feine Härchen auflösen, bilden

einen geschlossenen Kranz zwischen den beiden Körperabschnitten, nicht wie bei

echten Peritrichen eine Spirale. Am vorderen Körperpole ist die Mundöftuung

von einem vorstreckbaren Lippenwulst umgeben, dagegen fehlt eine vorschießbare

innere Zunge, sowie ein geschlossenes Darmrohr, welche nach Balbiani bei Didi-

nium vorkommen sollen. Gewisse Stadien der Quertheilung könnten mit Didinium

verwechselt werden. Mesodinium und Didinium sind auf das engste verwandt

;

dagegen muß Urocentrum, das Stein ebenfalls in die Familie der Cyclodineen

stellt, entfernt werden, da es in allgemeiner Architektur des Körpers, Be-
wimperung, Lage des Mundes und Bau des Schlundes von beiden Gattungen auf-

fallend abweicht. — Die Bewimperung allein kann nicht als Eintheilungsprincip

der Infusorien benutzt Averden, sondern es müssen noch berücksichtigt werden :

Lage des Mundes, Fehlen oder Vorhandensein, im letzteren Falle die Beschaffen-

heit des Peristomes, BeschatFenheit des Schlundes, Lage des Afters und der con-

tractilen Vacuole. Verf. löst daher die Gruppe der Peritrichen auf und stellt von

den 9 Familien Stein's die Tintinnodeen, Gyrocoriden und Ophryoscolecinen zu

den Heterotrichen, die Halterinen zu den Hypotrichen (neben die Oxytrichinen)

und die Cyclodineen s. str. [Mesodinium und Didinium) zu den Holotrichen. Sie

sind nichts als Enchelinen, deren Bewimperung auf einen, resp. 2 Wimperkränze
reducirt ist, und werden am besten der Familie der Enchelinen ganz einverleibt.

Diese Familie enthält dann außer Actinobolus holotriche und peritriche Formen,

die den holo- und peritrichen Acinetenschwärmern entsprechen. Die Spirocho-

ninen und Urocentrum sind ihrer Stellung nach zweifelhaft, sodaß als echte Peri-

tricha nur die Ophrydinen , Vorticellinen und Urceolarinen übrig bleiben. In
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dieser Umgrenzung stellt die Ordnung eine natürliche Gruppe dar, die vom Verf.

näher characterisirt wird. Zwischen den Peritrichen und den Cilioflagellaten be-

stehen wichtige Übereinstimmungen, namentlich bezüglich der characteristischen

Wimperspirale. Ob Verwandtschaft zwischen beiden Gruppen besteht, läßt Verf.

unentschieden. Wenn aber irgend ein Ciliat an die Cilioflagellaten anknüpft, so

kann es nur Urocentnim Turho sein, nicht, wie Bergh annahm, Mesodinium.

Gruber (^) beschreibt fadenförmige und bandförmige Colonien von 2 Stichotricha-

Varietäten und erwähnt das Vorkommen grüner Körper in einer derselben. [Grüne

Varietäten von Stichotricha sind von Perty und Stein abgebildet, von Entz erwähnt

worden.] Verf. beschreibt dann eingehend S. umula n. mit flaschenförmigen

hautartigen Hülsen, in denen die Thiere nach Art von Freia leben. Die Bewim-
perung ist im allgemeinen wie bei anderen Stichotrichen, doch fungiren die Wim-
pern des Hinterendes abwechselnd als Cilien und als Pseudopodien. Sie schlagen

hin und her oder dienen zum Anheften des Körpers an der Schale. Bei der Thei-

lung wandert ein Sprößling aus und scheidet sofort eine neue Schale ab. Dabei

werden zuweilen Colonien gebildet. Verf. schlägt vor, Chaetospira Lachm. mit

Stichotricha zu vereinigen [was von Entz bereits geschehen ist]

.

Gruber (^) beschreibt und bildet ab Chilodon curvidentis n., ausgezeichnet durch

die in eine posthornförmig gebogene Röhre auslaufenden Schlundstäbe und durch

den Bau des Kernes, Zwischen den beiden nah verwandten Arten C. cucullus und
curvideniis bestehen sehr erhebliche Unterschiede in Form und Zusammensetzung
des Zellkernes. Der Verlauf der Theilung wird ausführlich geschildert. Die

chromatische Substanz ist im ruhenden Kern nicht in Fäden angeordnet, jedoch

tritt bei Beginn der Theilung eine concentrische Streifuug auf. Gegen Ende der

Theilung werden die Tochterkerne außerordentlich blaß. Die Theilung des Neben-
kernes ist bei Beginn der Kerntheilung schon vollendet. Die sog. »blasse Kugel«

hat Verf. mehrfach beobachtet , ihre Bedeutung aber nicht mit Sicherheit fest-

stellen können.

Phillips ("^) beschreibt und bildet ab Gerda caudata n.

StokeS ("^) beschreibt Vorticella vestita n.

KelliCOtt beschreibt Cotkurnia lata n.

Bütschii (2 weist Balbiani's (') Kritik seiner früheren Veröffentlichung über

Conjugation der Infusorien zurück und stellt die Resultate von B. (1861) und
seine eigenen (1876) gegenüber. Balbiani (^) erwidert, daß seine alten Beobach-
tungen von Bütschii fast sämmtlich bestätigt, nur anders gedeutet worden sind.

Er hat nur Bütschli's Deutungen der Vorgänge, nicht aber dessen Schlußfolge-

rungen angenommen. Die Conjugation der Infusorien ist kein Verjünguugsact
und muß noch genauer studirt werden.

Balbiani [^) protestirt gegen die Verurtheilung, die gegen seine früheren In-

fusorienforschungen von Maupas ausgesprochen ist. Auch Künstler {^) polemisirt

gegen Maupas' neueste Arbeit.

Kowalewski ('^j bestätigt die Angaben von Sterki über die adoralen Membra-
uellen, die paroralen und die präoralen Wimpern. Die endoralen Wimpern von
Sterki stellen in der That eine undulirende Membran dar (M. undulans endoralis)

;

nach innen von ihr befindet sich eine Reihe von Wimpern, welche vom Verf. zu-
erst entdeckt und als endorale Wimpern bezeichnet worden sind. Verf. entdeckte

weiter im Peristom der Oxytrichinen folgende Gebilde : Cilia interna, kurze Wim-
pern, die je eine an dem inneren Ende jeder adoralen Membranelle eingepflanzt

und mit ihren Spitzen nach vorn gerichtet sind. Sie stellen möglicherweise nur
Fortsätze der adoralen Membranellen dar und sind vom Verf. nur bei Urostyla

grandis beobachtet worden. Membrana undulans interna, nur bei Stijlonychia my-
tilus beobachtet, ist dem innersten Rande des Peristoms angeheftet. M. undulans
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praeoralis ist dem Innenrande des Peristoms, ein wenig nach rechts von der vor-

hergehenden eingefügt und liegt unter den präoralen Wimpern. M. externa ist

der Kante des Innenrandes des Peristoms angeheftet ; sie erscheint unbeweglich,

wurde aber von Stein, Engelmann, Wrzesniowski und Sterki als die einzige undu-

lirende Membran des Peristoms der Oxytrichinen angesehen. In Bezug auf die

Rückenborsteu stimmt Verf. den Angaben von Sterki bei. — Es werden beschrie-

ben und abgebildet: Strongylidium lanceolatum n., Urosoma Cienkoivskn n. g., n.

sp., Balladina jiarvula n. g., n. sp., Ainphisia [Uroleptus] piscis. Bei letzterer

Form wird die Existenz der Afterwimpern constatirt und eine Anzahl unrichtiger

Angaben beseitigt. A. W.

Neae Gattangen, Arten and Synonyma.

1. Ordnung: Holotricha.

Chilodon curvidentis n.; Gruber [^) p 2 Fig.

2 , Ordnung : H e t e r o t r i c h a.

Codonella nucula n. Villafranca
; Fol (^) p 85 Fig.

Coniocyclis Fol zu Codonella Häck. ; Fol
C-^) p 76.

Cyttarocyclis cistellula n. Villafranca; Fol {^] p 83 Fig.

3. Ordnung: Peritricha.

Cothurnia lata n. Nord-America ; Kellicott p 668.

Epistylis lacustris n. Auf pelagischen Copepoden in Schweizerseen
; Imhof (^) p469.

Gerda caudata n In einem Sumpfe bei Hertford Heath ; Phillips p 2!)4 Fig.

Vorticella vestita n. Süßwasser an Algen bei Trenton, N. J.; Stokes (^] p 208.

4. Ordnung: Hypotricha.

Balladina n. Oxytricha (richtiger der Amphisia Sterki) sehr ähnlich, aber Körper

formbeständig, keine Stiruwimpern, nur eine einzige, schräge Reihe von Bauch-

wimpern; Kowalewski ^] p 408 Fig. — parvulan. AVarschau ; id. p 408 Fig.

Stichotricha uniula n. Seewasser-Aquarium ; Gruber (^j p 59 Fig.

Strongylidium lanceolatum. Warschau; Kowalewski ('-) p 405 Fig.

Urosoma n. Körper wenig metabolisch , langgestreckt ; Anordnung der Wimpern
wie bei Stylonychia. Körper hinter den Afterwimpern in einen langen Schwanz

ausgezogen, der 1/4 der Totallänge ausmacht [hierdurch unterscheidet sich U. von

anderen Oxytrichinen]; Kowalewski (2) p 406 Fig. — Cienkoivskii n. Warschau;
id. p 406 Fig.

b. Suctoria.

Über eine pelagische Acineta n. sp. vergl. Imhof (\i, s. oben p 64; über das

Vorkommen von Suctoria vergl. Parona (^), s. oben p 64.

Parona (S -, ^] beschreibt 1 u. sp. und 1 n. v. von Acineta.

Neue Gattungen, Arten und Synonyma.

Acineta Cattanei n. Seewasser bei Cagliari ; Parona i^

Bythotrephes longimanus in Schweizerseen ; Imhof

L. var. interrupta n. Saline bei Cagliari ; Parona

') P 7 Fig. -
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(Referent: Dr. G. C. J. Vosmaer in Neapel.)

Brandt, K., Über die morphologische und physiologische Bedeutung des Chlorophylls bei

Thieren. 2 Artikel, in: Mitth. Z. Stat. Neapel 4. Bd. p 191—302 T 19 u. 20. [101]

Carter, H.J., 1. Further Observations of the so-called »Farringdon Sponges« (Calcispongiae

Zittel), foUowed by a Description of an Existing Species of a like kind. in: Ann.

Mag. N. H. (5) Vol. 11 p 20—37 Figg. [103, 104]

, 2. Contributions to our knowledge of the Spongida-Pachytragida. ibid. p 344—369

Figg. [102,103]

, 3. New Genus of Sponges. ibid. p 369—370 Figg. [101—103]

, 4. On the microscopic Structure of thin Slices of Fossil Calcispongiae. ibid. Vol. 12

p 26—30. [97, 106]

, 5* On the Presence of Starch-granules in the Ovum of the marine Sponges, and on

the Ovigerous Layer of Suberites doinuncula Ndo. ibid. p 30—36. [100, 101]

, 6. Contributions to our knowledge of the Spongida. ibid. p308-329 TU— 13, T 14

F 1—17. [102, 103]

, 7. Spicules of SpoiKjiUa in the Diluvium of the Altmühl Valley, Bavaria. ibid. p 329

—333 T 14 F IS. [103, 10(J

Chilton, Gh., A New-Zealand Freshwater Sponge. in: N-Zeal. Journ. Sc. Vol. 1 p 383

—384. [Nichts Wesentliches.]

Dunikowski, E. von, Die Pharetronen aus dem Cenoman von Essen und die systematische

Stellung der Pharetronen. in : Palaeontographica 29. Bd. 43 pgg. T 37—40. [97,

104, 107-112]
Hilgendorf, F., Süßwasserschwämme aus Central-Africa.] in: Sitz. Ber. Ges. Nat. Freunde

Berlin p 87—90; auch in: Ann. Mag. N. H. (5; Vol. 12 p 120—123. [101, 103]

Hinde, G. J., Catalogue of the Fossil Sponges in the Geological Department of the British

Museum (Natural History) ; with Descriptions of ncAV and little-known Species.

London. 40. 248 pgg. 38 T. [104, 106—112]
Klemm, E., Über alte und neue Ramispongien und andere verwandte Schwammformen aus

der Geislinger Gegend, in : Jahresb. Ver. Vaterl. Naturk. Württemberg 39. Jahrg.

p 243—308. [104, 110]

Lendenfeld, R. von, Über Coelenteraten der Südsee. 2. Mitth. Neue Aplysinidae. in: Zeit.

AViss. Z. 38. Bd. p 234—313 T 10-13. [98, 100—103]

Linck, G., Zwei neue Spongiengattungen [Didijmosjjhaera und Polyrhizophora]. in: N.

Jahrb. Min. Geol. Pal. 2. Bd. p 59—62. [106, 107, 110]

Marenzeller, E. von, Propagation of Sponge by Cuttings. in: Amer. Natural. Vol. 17 p 200

—203 [vergl. Bericht f. 1879 p 196].

Marshall, W., 1. Über einige neue von Hrn. Pechuel-Lösche aus dem Congo gesammelte

Kieselschwämme, in: Jena Zeit. Naturw. 16. Bd. p 553^577 T 24. [101, 103]

, 2. Einige vorläufige Bemerkungen über die Gemmulae der Süßwasserschwämme, in :

Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 630—634, 648—652. [100]

Nassonow, N., Zur Biologie und Anatomie der Clione. in: Zeit. Wiss. Z. 39. Bd. p 295

—

308 T 18 u. 19 [vergl. auch Bericht f. 1881 I p 162 Nr. 20]. [97, 100, 102]

Priest, B. W., On the Statoblasts of the Freshwater Sponges. in: Journ. Qiiek. Micr. Club

(2) Vol. 1 p 173—181 Taf. [Nichts Neues.]

Retzer, W. , Die deutscheu Süßwasserschwämme. Inaug.-Dissert. Tübingen. 30 pgg. u. 2 T.

[101,103j

Solger, B., Über einige der anatomischen Untersuchung zugängliche Lebenserscheinuugen

der Spongien. in : Biol. Centralbl. 3. Bd. p 227—235. [101]

Sollas, W. J., 1. Spongidae from the Inferior Oolite. in : Report 52. Meet. Brit. Assoc.

1882 p 534—535. [106]
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Sollas, W. L. , 2. The Estuaries of the Severn and its Tributaries ; an Inquiry into the

nature and origin of their Tidal sediment and alluvial Fiats, in: Q. Journ. Geol.

Soc. Vol. 39 p 611—626 m. 1 T. [106]

, 3. Descriptions of Fossil Sponges from the Inferior Oolite, with a Notice of some

from the Great Oolite. ibid. p 541—554 T 20 u. 21. [106, 108-111]
Steinmann, G., Systematische Stellung der Pharetronen. in: N. Jahrb. Min. Geol. Pal. 1 . Bd.

p 79. [104]

Vejdovsky, F., Revisio Faunae Bohemicae. Pars I. Die Süßwasserschwämme Böhmens, in:

Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. (6) 12. Bd. 43 pgg. 3 Taf. UOl, 103]

Vosmaer, G. C. J., 1. Bronn's Classen und Ordnungen des Thierreichs 2. Bd. 2. Lief. [97]

—— , 2. Studies on Sponges. I. On Velinea gracilis. in: Mitth. Z. Stat. Neapel 4. Bd.

p 437-447 T 31 u. 32. [98, 102, 103]

, 3. Referate über v. Lendenfeld's Aplysinidae. in: Biol. Centralbl. 3. Bd. p 695, über

Nassonow's CZtone. ibid. p 768, und über Vejdovsky's Süßwasserschwämme, in: D.

Litt. Zeit. 1883 p 1776. [98, 99]

Waller, J. G., On a Newly Discovered British Sponge. in: Journ. Quek. Micr. Club (2)

Vol. 1 p 216—223 Taf. [101, 103]

1. Allgemeines.

Die 2. Lieferung von Vosmaer's (') Porifera enthält die Fortsetzung der histo-

rischen Einleitung bis zu Lieberkühn 1857.

Carter ('*) empfiehlt eine Mischung von dickem Canadabalsam und Schellack

zum Einschließen der Dünnschliffe von fossilen Kalkschwämmen. Dunikowski
nimmt zum Einschließen von Pharetronenschliffen Schellack, weil sich «die weißen
Nadeln von dem dunklen Hintergrunde besser abheben», und weil »man dabei das

Präparat nicht allzu sehr zu erhitzen braucht.« Wichtig ist auch die Anwendung
des polarisirten Lichtes, ohne welches z.B. die Anwesenheit eines »Centralcanals«

nicht oder nicht sicher zu constatiren war.

2. Anatomie (incl. Histiologie).

NassonOW fand in den Schalen von Ostraea adriatica (und einmal auch von
Mytilus) aus der Bucht von Sewastopol den neuen Bohrschwamm Clione stationis.

Von Mai bis Juni waren die Schwämme mit zahlreichen Eiern versehen ; diese

sind außen mit Zotten besetzt und werden durch das Osculum abgelegt. Die
Larven (»Keime«) sind dunkel-orange, oval und tragen lange Cilien; sie setzten

sich auf die vom Verf. ihnen dargebotenen dünnen Kalkplättchen und »zerflossen«

zu runden 0,7mm großen Flecken. Zuerst zeigte sich auf der Oberfläche des

Kalkplättchens eine rosettenartige Zeichnung. Der Schwamm gibt nämlich dünne
Ausläufer von dieser Form ab , die stets tiefer in die Muschelschale eindringen

und schließlich ein halbellipsoidisches Stückchen Schale ganz loslösen , welches

darauf ausgestoßen wird. Die zerstörende Wirkung des Schwammes ist zugleich

chemisch und mechanisch. Eine Säure ließ sich zwar nicht constatiren, muß aber

vorhanden sein, denn einfaches Bohren mittels Spicula ist ausgeschlossen, da dem
jungen Schwämme die Skeletelemente noch fehlen. Wenn man eine dünne durch-

sichtige Schicht der Muschel ausschneidet, so sieht man, »daß von der Oberfläche

des Schwammkörpers in die Substanz der Muschel sich dünne, lange, gelbe Aus-
läufer hinziehen, die sich verzweigen und miteinander anastomosiren.« Diese

stets skeletlosen Ausläufer verbinden also verschiedene Schwammpartien. — Das
äußere Epithel war deutlich zu sehen nach )Bearbeitung« mit einer 0.5%igen
Höllensteinlösung und [oder?] Chlorgold. Die Zellen besitzen Ausläufer, die be-

sonders deutlich an den in 1/3 Ale. macerirten Schwämmen werden. Dieses eigen-

Zool. Jahresbericht. 1883. I. 7
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thümliche Epithel paßt gerade für die mit feinen netzartig verlaufenden Ausläufern

ausgestatteten Schwämme. Die Geißelkammern münden mit breiter Öffnung

in die Abflußcanäle. Über die zuführenden Canäle wird nichts gesagt. Die

Bindegewebszellen sind oft so dicht gedrängt, daß kaum Zwischensubstanz

zu bemerken ist. Die Zellen sind meist abgerundet und besitzen fast alle gelbes

Pigment ; außerdem kommen »Fäserchen« vor. Wo die Gruudsubstanz stark ent-

wickelt ist , zeigen sich verästelte Zellen ; diese sind »verhältnismäßig ziemlich

weitläufig.«

Das Canalsystem von Velinea gracilis n. sp. ist nach Vosmaer (^j in der

Hauptsache so gebaut wie bei Spongelia. Verf. weist mit Nachdruck nochmals

darauf hin , daß das Wasser, welches einmal durch eine Geißelkammer gegangen

ist, nicht mehr in eine zweite tritt. Skeletsystem. Die Hornfasern zeigen

einen ziemlich regelmäßigen Verlauf, da sich 3 Systeme von Fasern finden (lon-

gitudinale , concentrische und radiale) , die sich unter ungefähr gleichen Winkeln

kreuzen, also an die Verhältnisse bei den Hexactinelliden erinnern. Wie Dartvi-

nella isolirte hexactinellidische Fasern zeigt, so besitzt Velinea ein zusammen-
hängendes derartiges Skelet

;
jedoch bleibt es noch zweifelhaft, ob engere genea-

logische Beziehungen zwischen den genannten Gattungen und den Hesactinellidae

vorliegen. Das Plattenepithel besteht aus ziemlich großen, das Geißelepi-
thel aus verhältnismäßig kleinen Zellen. In der sogenannten Grundsubstanz

kommen zahlreiche Bindegewebszellen vor , darunter einige mit besonders langen

und verästelten Ausläufern. Spongoblasten fand Verf. nicht, ebensowenig

die von v. Lendenfeld neulich beschriebenen Markzellen.

von Lendenfeld gibt eine genaue anatomische und histiologische Beschreibung

einiger australischen Hornschwämme. 1 . Ajjlt/silla violacea Ldf. Das Skelet be-

steht aus zahlreichen, mehr oder weniger verästelten, aber niemals anastomosiren-

den Hornfasern, welche einer gemeinschaftlichen Hornplatte aufsitzen. Der Typus
des Canalsystems stimmt natürlich mit dem der ebenfalls krustenförmigen Mittel-

meerarten überein : große sackförmige Geißelkammern und weite Zu- und Ab-
führungscanäle. Jene sind kreisrund, diese von unregelmäßigem Querschnitte.

Wenn man sich einen Abführungscanal als Centrum vorstellt , so bilden die

Geißelkammern, radiär darum gelagert, einen ersten concentrischen Ring und
einige Zuflußcanäle eine zweite mehr oder weniger concentrisch gelagerte Zone.

Beide Systeme von Canälen laufen ungefähr senkrecht zur Scliwammoberfläche.

Während aber nach Schulze bei A. sulfurea F. E. S. und A. rosea F. E. S. die

bindegewebige Schwammmasse einfach von einem Epithel bedeckt wird, in wel-

chem sich die Poren befinden , tritt nach Verf. bei A. violacea eine wichtige Mo-
dification auf, indem statt des einfachen Epithels eine ziemlich dicke »Haut«

über den mächtigen Subdermalhöhlen liegt , welche nur stellenweise mit dem
Schwämme selbst in Verbindung steht. Diese »Haut« verdünnt sich stellenweise

plötzlich stark zu einem »Häutchen«, welches von »Poren« (ungefähr 60 beisammen)

siebartig durchlöchert ist ; diese führen zu dem in der Dicke der »Haut« gelegenen

»Hautporus«. Vosmaer hat (3) daraufhingewiesen, daß die Ausdrücke »Poren«,

»Hautporen«, »Haut« und »Häutchen« sehr leicht zur Verwirrung Anlaß geben

können und daher zu verwerfen sind. Die Poren sind etwa 0,006 mm groß und

können durch einen Sphincter theilweise verschlossen werden. — Histiologisch

bietet A. violacea Ldf. viel Neues. Das dünne »Häutchen« und die dicke Haut

sind an den freien Seiten wie überhaupt der ganze Subdermalraum mit einem

Epithel bekleidet , welches ectodermalen Ursprunges sein soll. Zwischen diesen

Epithelschichten liegt eine dünne, resp. dicke Schicht Bindegewebe. In der

Haut, gerade unter der äußeren Epithelschicht fand Verf. eine Lage Drüsen-

zellen. Diese scheiden , wenn das Epithel durch schädliche Einflüsse (künstüch
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z. B. durch destillirtes Wasser) zu Grunde gegangen ist, eine schleimige Masse

aus , die in Seewasser erstarrt. Unter Umständen kann sich unter dieser so ge-

bildeten Cuticula , an welcher Sandkörnchen etc. festhaften , ein neues Epithel

bilden. Alsdann wird die Cuticula wieder abgeworfen. Mit diesen Drüsenzelleu

homolog sind nach Verf. die Spongoblasten. (Vosmaer {^) zeigt, daß die Drüsen-

zellen schon 1879 von de Merejkowski für seine Halisarca Schulzii nachgewiesen

wurden.) Die Kragenzellen in der Nähe der weiten Mündung der Geißelkammern
sind niedriger und pigmentärmer und entbehren eines Kragens, bilden also einen

schönen Übergang zu den entodermalen Plattenepithelzellen. (Vosmaer (•^) hat

diese morphologisch wichtige Thatsache bei vielen Syconen ebenso ausgeprägt

gefunden und sieht , da ihm ähnliche Übergänge von Kragenzellen zu ectoder-

malen Epithelzellen nie bekannt geworden sind, hierin einen Beweis für die Zu-
sammengehörigkeit des Epithels der Geißelkammern der abführenden Canäle.)

In der Geißelkammerzone zeigt die hyaline Grundsubstanz des Bindegewebes
sternförmige Zellen, die in der Nähe der Canäle in Faserzellen übergehen. 2 . Den-
drilla rosea Ldf. Das Skelet ist an sehr jungen Exemplaren vollkommen wie bei

Aplysilla
; später verschmelzen die Sponginfasern an der Basis zu meist einem

einzigen Stamme. Durch diese gelangt das Wasser in die Hautporen und von da
in die großen Subdermalräume. Wie bei Aplysilla violacea (s. o.) kommen auch
hier »Haut« und »Häutchen« vor. Die Haut ist aber durch zahlreiche lange cylin-

drische Fäden mit dem Schwämme verbunden. Geißelkammern und Canal-

system gleichen denen von Aplysilla. Die Subdermalräume kommen auch unter

der Wand des Oscularrohres vor. Drüsenzellen sind nicht nur unter der Ober-
haut , sondern auch unter dem Ectoderm , das die Porengänge auskleidet, vor-

handen. Ihr Secret erstarrt nicht zu einer hornigen Cuticula, sondern stellt

einen voluminösen , zähen , bräunlichen Schleim dar, bei dessen Secernirung

das äußere Epithel abgestoßen wird. Die Poren stehen meistens zu je 6 in einer

Gruppe, sind 0,02 mm groß und können sich völlig schließen. Die Porenhäutchen
haben oben und unten Epithel und dazwischen Mesoderm, sind aber nur 0,003 mm
dick. Die Geißelkammerzone und Genitalproducte gleichen denen von Aplysilla

violacea. Die Kragenzellen tragen rosenrothes Pigment. Die Wand des »Oscular-

rohres« ist ebenso gebaut wie die äußere Schwammwand , enthält die nämlichen
Subdermalräume, durchsetzt von den beschriebenen Säulen etc. Verf. faßt darum
auch ihr Epithel als ectodermal auf. An den Hornfasern lassen sich unter-

scheiden : bindegewebige Hülle, Spongoblastenmantel, Hornrinde und Mark. Die
äußerste Schicht besteht aus spindelförmigen Faserzellen mit sehr wenig Grund-
substanz. An alten Fasern fehlt der Spongoblastenmantel. Die Spongoblasten

selbst gleichen den Drüsenzellen. Die Dicke der Hornrinde schwankt; die

Schichten sind auf Querschnitten wellig gebogen. Die Markachse endlich besteht

aus einer Reihe cylindrischer Stücke, welche am Ende der Faser dtinner sind als

am basalen Theil. Das ganze System sieht also fernrohrartig aus. Die einzelnen

Markabschnitte sind durch Haufen von Zellen getrennt , welche von den Spongo-
blastenhaufen abstammen, nach innen gedrungen sind und gleich den Osteoklasten

der Wirbelthiere die harte Rinde der Skelettheile auflösen und als Marksubstanz
ausscheiden sollen. 3. Dendrilla aerophoba zeigt denselben Farbenwechsel unter

Einwirkung von Luft, Süßwasser und Alcohol wie Aplysina aerophoba. Das Skelet

besteht aus baumartig, »doldenförmig , hirschgeweihartig
,

quirlständig oder un-
regelmäßig« verästelten, also nicht anastomosirenden, meist zarten Fasern. Die
Subdermalräume gleichen denen von Aplysilla violacea und zeigen nicht die

Complication von D. rosea. Ebensowenig kommen unter der Oscularwand Sub-
dermalräume vor, wie bei D. Rosea. In die Haut werden Sandkörnchen auf-

genommen, und zwar mit Auswahl stets nur scharfe keilförmige, die alsdann

7*
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immer mit der Spitze nach außen ragen. Die jungen Skeletfasern zeigen hier

und da Längsfurchen, die später wieder verschwinden.

3. Ontogenie.

Carter (^) fand, daß bei Suberites domuncula Ndo. die Eier in einer Schicht der

Schneckenschale dicht anliegen, und glaubt, daß die Entwicklung der Eier mit

dem Verschwinden der Schale Hand in Hand geht.

Marshall (^) sucht in einer vorläufigen Mittheilung den eigenthümlichen Bau
der Gemmulae einiger Süßwasserschwämme zu erklären. Bei Spongilla nitens und
Carteri besteht die Hülle von innen nach außen aus einer den »Keim« einschließen-

den concentrisch gestreiften , hornigen Hülle , einer Schicht Eaeselnadeln , einer

radiärgestreiften hornigen Hülle , und wieder einer Nadelschicht. Durch die 3

äußeren Schichten tritt an einer Stelle die innere Hülle in Gestalt einer Blase

hervor, welche Luft zu enthalten scheint, sodaß im Wasser die Gemmula mit der

Blase nach oben schwimmt. Verf. sieht in diesem hydrostatischen Apparate ein

wichtiges Moment für die Verbreitung der Species. Die radiärgestreifte Hülle

(»Kästchenschicht«) besteht aus mehreren Schichten Kästchen, von denen die inneren

solid, die äußeren hohl und an trockenen Gemmulae mit Luft gefüllt sind. Verf.

erblickt hierin einen aerostatischen Apparat , mittels dessen die Gemmulae vom
Winde überall verbreitet werden. Versuche zeigten ihm, daß »die bewegende

Kraft des Windes auf die Gemmulae von S. nitens stärker als auf die von S.

ZacMs^m wirkt.« Letztere sind zwar schwerer, als Erstere, schwimmen jedoch

auf dem Wasser ; die dornigen Nadeln an ihrer Oberfläche mögen , wenn sie in

stehendem oder langsam fließendem Wasser vom Winde oder Strome fortgetrieben

werden, als Anker dienen. Bei S. ßuviatilis , deren Gemmulae über den Boden
der Flüsse fortgerollt werden , dienen wohl die schweren Amphidisken als Hem-
mungsapparat. Schließlich erwähnt Verf. der Parmula, die »durch doppelten

Verschluß vor dem Eintrocknen gesichert« ist , durch eigenthümliche Nadeln fest

am mütterlichen Körper haftet und erst zur Entwicklung kommt, »wenn in der

nassen Jahreszeit das Wasser wieder bis zum Standorte steigt.« — Hierher auch

Priest.

Aplysilla violacea ist nach von Lendenfeld hermaphroditisch und zwar prote-

randrisch. Die Eier liegen in kugelförmigen Haufen zusammen, umgeben von

einem mehrschichtigen Endothel. Diese Kapsel gibt nach innen Scheidewände

ab; in jedem Fach liegt ein Ei, das durch eine »Stielzelle« am Follikelepithel be-

festigt ist. Jedes Ei besitzt eine »Haut«. Die Spermatozoiden sollen sich in der

Weise entwickeln, wie Schulze dies für A. sulfurea F. E. S. angegeben hat.

Entwicklung von Clione [Vioa] vergl. NaSSOnow, s. oben p 91.

4. Physiologie.

Fütterungsversuche mit Carmin machen es von Lendenfeld wahrscheinlich, daß

bei Aplysilla violacea »kleine organische Körper von den ectodermalen Platten-

zellen des Subdermalepithels aufgenommen und den amöboiden Zellen, welche

darunter liegen, übergeben werden. In diesen Zellen werden die aufgenommenen
Körper verdaut, und es wandern die amöboiden Zellen mit den unverdauten

Resten zu den Geißelkammern , übertragen die Auswurfsstofi'e auf die Kragen-
zellen, und diese stoßen dieselben aus.« Die Pigmentkörnchen möchte Verf. nicht

als Reservenahrungsstoffe , sondern als »physiologisch den rothen Blutkörperchen

der Wirbelthiere vergleichbare Bildungen ansehen.« Vielleicht sind die Pigment-

körnchen in den Kragenzellen und amöboiden (Wander-) Zellen die Träger von
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oxydirten Substanzen, wonach also den Kragenzellen eine doppelte Function

(Excretion und Respiration) zukommen würde.

Brandt hält seine Ansichten über die Algennatnr der gelben und grünen

Zellen in Spongien fest, zieht aber den Namen Zoochlorella ein. Aus der Litte-

ratur weist er nach, daß 10 Vertreter von verschiedenen Algengruppen in

Schwämmen vorkommen, und zwar 2 Chlorophyceen , 3 Cyanophyceen , 4 Flori-

deen und die wahrscheinlich zu den Dictyotaceen gehörige Zooxanthella . Wahr-
scheinlich besteht ein gewisses Verhältnis zwischen dem Vorhandensein von Stärke

und dem Vorkommen der Algen. Bei den Spongiden, Renieriden und Suberitiden

kommt Beides vor ; Beides fehlt den Halisarciden, Chondrosiden, Chaliniden, Cha-

linopsiden, Ancoriniden, Lithistiden, Hexactinelliden und Kalkschwämmen. Bei

Geodiden ist nur Stärke, bei Aplysiniden sind nur Algen angetroffen worden. In

Hircinia , Reniera , Spongilla , Myxilla findet Verf. Algen und Stärke , und läßt

Letztere von Ersteren producirt werden.

Carter (^) fand in den Eiern von Suberites domuncula Ndo. Stärke,

Nach von Lendenfeld ist bei AplysUla violacea n. sp. die Farbe in der Regel tief-

violett, jedoch nach der Art der Beleuchtung verschieden. Im directen Sonnen-

licht oder in violettem Lichte zeigt die Oberfläche einen karmoisinrothen Schim-

mer, welcher durch eine »fluorescirende Wirkung der äußersten Zellschichten oder

vielleicht der Cilien der Ectodermzellen« hervorgerufen wird und bei todten

Exemplaren ohne Epidermis stets fehlt. Dieser Farbstoff ist in Alcohol wie es

scheint leicht löslich oder vergeht, während das an kleine Körnchen im Schwamm-
körper gebundene Violett selbst kochender Kalilauge widersteht und sich auch

in Alcohol absolutus nicht löst.

Die Arbeit von Solger ist eine Zusammenstellung, enthält aber nichts Neues.

5. Systematik und Faunistik.

von Lendenfeld beschreibt 3 neue Aplysiniden aus Australien und gründet auf

AplysUla und Dendrilla n. gen. die Unterfamilie der Aplysillinae [s. u. p 102].

Carter (^) beschreibt eine neue Spongie von W. -Australien, Hllgendorf 2 Süß-

wasserschwämme (1 n. sp.) vom Ugalla-Strom , Marshall (^) 3 neue vom Congo,

Waller l neue Desmacidine von der Brittischen Küste.

Vejdowsky gibt eine historische Übersicht über die Litteratur der Süßwasser-

schwämme, bespricht die böhmischen Formen von Spongilla und zerlegt das Ge-

nus in die Untergattungen Euspongilla^ Ephydatia und Trochospongilla.

Retzer beschreibt einige Süßwasserschwämme Deutschlands und ist der Mei-

nung, daß es vielleicht nur 2 Arten gebe [Spongilla lacustris und ßuvtatilis) , beide

aber mit zahlreichen Varietäten. — Hierher Chllton.

Marshall (') ist für den polyphyletischen Ursprung der Süßwasserschwämme.

Wie schon von Claus in seinem Handbuch angegeben und wohl allgemein ange-

nommen wird, stammen die «Potamospongiae« wahrscheinlich von den Meeres-

Renieriden ab und sind vor alten Zeiten in das süße Wasser eingewandert. Das

Vorkommen der jetzigen Renieriden an wenig tiefen Stellen, ihre große geogra-

phische Verbreitung und bedeutende Anpassungsfähigkeit haben hierbei als gün-

stige Factoren gewirkt. Der Übergang ist aber »an verschiedenen Stellen der

Erde unabhängig von einander und unter Auftreten ähnlicher, durch Neuan-
passung allenthalben bedingter Modification in Bau und Lebenserscheinungen«

vor sich gegangen. Eine solche Anpassung stellen die Gemmulae dar. Die For-

men ohne sie [Lubomirskia , Pofamolepis) sind wohl erst vor zu kurzer Zeit in

Süßwasser eingewandert, oder auch hat sich die Nothwendigkeit noch nicht er-

wiesen. In den Tropen schützen die Gemmulae die Art gegen Vernichtung wäh-
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rend der heißen Zeit , in den kalten Climaten ermöglichen sie es ihr, zu über-

wintern. Die marinen Formen bedürfen der Gemmulae nicht, weil sie nicht so

sehr dem Temperaturwechsel ausgesetzt sind,

Carter (^j hält gleich SoUas [vergl. Bericht f. 18S2 Ip 133] Thenea muncata
Gray und Th. Wallic/in Soll, für specifisch verschieden, gibt aber zu, daß die

Hauptunterschiede nur in der äußeren Form der erwachsenen Exemplare und dem
zahlreicheren Vorhandensein der großen »quadriradiate stellates« liegen.— Zu den

Theneanina (mit »Microspined spinispirular flesh-spicules«) bringt er Theneaund
Ecionemia. Die alte Tethya lyncurium autt. stellt er nach wie vor zu Donatia und
bezeichnet die spätere T. crantum Lmk. als Tethya, gebraucht daher auch den

Namen Tethyina für die Gruppe, welche die sog. T. crantum Lmk. zum Typus
hat. Die Eintheilung ist: 1. Azosta. Ohne »zone-spicule«. a. Sessilia, b.

Radicifera. 2. Zosterophora. Mit »zone-spicule« (zerlegt in die nämlichen

Abtheilungen wie 1 )

.

Vosmaer (^) beschreibt aus dem Mittelmeere einen Hornschwamm, der äußer-

lich sehr an Siphonochalina erinnert, und vereinigt dieses neue Genus Velinea mit

Spongelia zur Familie der Spong elidae. Die anatomisch einigermaßen be-

kannten Hornschwämme bringt er in 5 Familien : Aplysinidae [Aplysina, wahr-
scheinlich auch Verongia, Dendrospongia , Janthella). Aplysillidae = Aplysil-

linae Ldf. [s. oben] [Aplysüla, Dendrilla, wahrscheinlich auch Darwinella).

Spong elidae [Spongelia, Velinea). Spongidae [Euspongia. Cacospongia, Phyllo-

spongia, Carteriospongia, Stelospongia). Hircinidae [Hircinia).

Carter (^) beschreibt 53 neue Species (5 neue Genera) meistens aus West-Indien

und Australien lediglich nach dem Skelet und Habitus.

Carter {^) theilt die Pachytragida nicht mehr in 3, sondern in 4 Gruppen,

nämlich in die Geodina, Stellettina, Theneanina (neu) und Tethyina. Die Geo-
dina zerlegt er in: 1. Orthactiuida. Zinken der Anker einfach, gerade;

a. Proradiata. Zinken mehr oder weniger nach vorn [cp ^ 900. Ref.], b. Pla-

niradiata. Zinken horizontal [cp = 90^. Ref.] , c. Recurviradiata. Zinken um-
oder zurückgebogen [y <^ 900. Ref.]; 2. Dichelactinida. Zinken einfach,

gerade und gegabelt (Eintheilung wie bei 1); die Stellettina in: 1. Psilo-
dermata. Haut [Rinde? Verf.] dünn; a. Stellifera. Rinde dünn oder kaum
vorhanden, mit Sternchen , b. Bacillifera. Rinde dünn, hauptsächlich mit Stäb-

chen ; 2. Py cnodermata. Haut [Rinde? Ref.] dick; a. Discifera. Rinde

dick, mit Scheibchen, b. Globostellata. Rinde dick, mit Kugelsternen.

Nene Gattungen, Arten and Synonyma.

Aplysilla violacea n. Süd-Australien, 3 m; v. Lendenfeld p 237 Fig.

Aplysina naevus Crtr. wahrscheinlich = Aplysilla sulfurea F. E. S.; V. Lendenfeld

p 236.

Clione stationis n. Bucht von Sewastopol
; Nassonow p 297.

Coscinoderma n. g. Ohne Diagnose ; Carter (^) p 309 — lanuginosum n. S-W-
Australien ; id. p 309.

Dendrilla n. g. Bindegewebe hyalin, ohne Körnchen. Goißelkammern groß, sack-

förmig , radial um die abführenden Canäle angeordnet. Genitalproducte in Grup-
pen. Subdermalränme groß. Skeletfasern ein baumförmiges Gerüst, das mit

ziemlich dickem Stamme anfängt, der mit einer Spongienplatte auf Steinen etc.

befestigt ist; v. Lendenfeld p 270—271 — rosea n. Port Philip, Glenely (Austra-

lien), 5—10 m = Spongelia cactos Sei.; id. p 271.

Ectyon cylindricus n. Westindien; Carter (^) p 314 Fig. — flabelliformis n. ibid.;

id. p 311 Fig. — mauritianus n. Mauritius; id. p 310 Fig. — sparsus var. n.

clavaeformis. Westindien; id. p 313 Fig.
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Ectyonopsis n. g. Ohne Diagnose; Carter {^) p 315 — ramosa n. S-Australien

;

id. p 315 Fig.

Ephydatia n. subg. Chitinmembran der Gemmulae mit äußerer »Parenchymschichttt,

in welcher gezackte Amphidisken ; Vejdovsky p 14 — = Meyenia Crtr.; id. p23— Mülleri = Spongilla Mülleri Lbkn., wahrscheinlich auch = S. pulvinata Lmk.
= Trachyspongilla Mülleri Dyb. ; id. — Mülleri var. n. astrodisctis = Meyenia

Nr. 3 Dyb.; id.

Euspongilla n. subg. Chitinmembran der Gemmulae nackt oder mit äußerer »Paren-

chymschicht«, in welcher Nadeln liegen; VejdOVSky p 14 — jordanensis = Spon-

gilla jordane7isis Yejä.; id. — jordanensis vav. n. druliaeformis . Jordanteiche in

Böhmen, 1 Ex.; id. p 22 — lacustris = Spongilla lacustris (?) L., canaliiim (?)

Gmel., ramosa (?) Lmk.; id. — lacustris ysly . n. maerotheca. Böhmen; id. pl8.
Hymeraphia forceps u. Torquay

; Waller p 222 Figg.

Leucetta clathrata n. S-W-Küste von Australien ; Carter (') p 33 Figg.

Leucophlaeus n. g. Ohne Diagnose; Carter (^) p 323 Fig. — compressus u. W-
Australien ; id. p 324 Fig. — massalis n. S-W-Australien ; id. p 323.

Meyenia Crtr. = Ephydatia
\ VejdoVSky p 23 — erinaceus = Trochospongilla erina-

ceus ; id. p 31.

Monanchora n. g.; Carter (^) p 369 — clathrata n. W-Australien
; id. p 369 Fig.

FhaMlia ramosa n. Sydney, Australien; Carter (''j p 318 Fig.

Phloeodictyon singaporense n. Singapore ; Carter (^) p 326 Fig.

Phycopsis n. g. Ohne Diagnose
; Carter (-') p 319—321 — fruticulosa n. Van Die-

mens Land; id. p 320 — hirsuta n. S-Australien; id. p 319 Fig.

Potamolepis n. g. »Monactinellide Kieselschwämme des süßen Wassers Vv)n großer

Sprödigkeit, mit gekrümmten, stumpfen, glatten Nadeln, die (trocken) durch

wenig organische Substanz dicht verkittet sind. Keine Gemmulae« ; Marshall (^)

p 568 — chartaria n. Congo ; id. p 569 Fig. — Leuhnitziae n. ibid.; id. p 568
Fig. — Pechuelii n. ibid.; id. p 570 Fig.

Ptilocaulis u. g. Ohne Diagnose
; Carter (^) p 321-323

—

gracilis n. Westindien;

id. p 321 Figg. — rigidus n. Australien (?); id. p 322 Figg.

Spongilla Böhmii n. Ugalla-Strom (Centr.-Africa) ; Hilgendorf p S9 (in: Ann. Mag.

N. H. p 122) — canalium Gmel., lacustris L. und ramosa Lmk. wahrscheinlich

= Euspongilla lacustris
; VejdOVSky — erinaceus Ehrbg. = Trochospongilla erina-

ceus; id. — erinaceus Ehrbg. wahrscheinlich = Sp. [Meyenia] Leidyi Bvfk.;

Carter (^) p 331 — Jordanensis Yejd. = Euspongilla jordanensis ; VejdOVSky —
mirahilis n. Ohle bei Breslau; Retzer p 25 Fig. — Mülleri hhkn. = Ephydatia

Mülleri] Vejdovsky p 26 — rhenana n. Fluß bei Karlsruhe; Retzer p 21 Fig.

Stelletta australiensis n. W-Küste von Australien; Carter (2) p 350 Fig. — hacilli-

ferayax. n. rohusta. EUiot, Adelaide, S-W-Australien ; id. p 351 Fig. — glo-

bostellata n. Ceylon ; id. p 353 Fig. — reticulata n. Loc. ? ; id. p 352 Fig.

Tethya merguiensis n. Küste von Burmah ; Carter (^) p 366 Figg.

Trochospongilla n. subg. Chitinmembran der Gemmulae mit äußerer »Parenchym-
schicht«, in welcher ganzrandige, radförmige oder etwas ausgehöhlte Amphidisken
liegen; VejdOVSky p 14 — erinaceus = Meyenia erinaceus Crtr. = Spongilla eri-

naceus Ehrbg.; id.

Velinea n. g. Skelet gebildet von einem regelmäßigen Netzwerk von Sponginfasern,

die einander ungefähr rechtwinklig kreuzen. Fasern ohne Sand oder Fremdkörper.
Form der Geißelkammern und Anordnung des Canalsystems wie bei den Sponge-
lien ; Vosmaer (2) p 446 — gracilis n. Golf von Neapel; id. p 437 Figg.

Verongia rosea Barr, wahrscheinlich = Aplysina naevus Crtr. und Aplysilla rosea F.

E. S.; V. Lendenfeld.
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6. Paläontologie.

Klemm ist der Ansicht, daß die Ramispongien Quenstedt's »eine eigene zu-
sammengehörende und ganz eigenthümliche Schwammgruppe bilden.«

von Dunikowski untersuchte 8 Genera von Pharetronen aus dem Cenoman von
Essen und gelangt zu folgenden Schlüssen : »Die Skeletelemente der Pharetronen
sind mit denen der recenten Kalkschwämme identisch, und haben nicht die ent-

fernteste Ähnlichkeit mit den Kalkkörperchen des Alcyonarienskelets,« und zwei-

tens: »Die Pharetronen sind fossile Leuconen.« — Bei einigen von den unter-

suchten Exemplaren waren die bekannten »Fasern« sehr stark entwickelt, bei

anderen nicht, und zwar im umgekehrten Verhältnisse zu dem Erhaltungszustande

und der Zahl der Spicula. Daher ist »die Faser bei den meisten Pharetronen kein

ursprüngliches, sondern ein secundäres, lediglich durch den Fossilisationsproceß

bedingtes Gebilde.« Ferner fand Verf. alle 3 Hauptformen von Nadeln, die bei

recenten Kalkspongien vorkommen, hier wieder; meist waren es in anscheinen-

dem, aber durch die Verschiedenheit der Fundorte erklärlichem Gegensatze zu

Zittel's Angaben Dreistrahler (reguläre, sagittale und irreguläre) , weniger Stab-

nadeln und noch seltener Vierstrahler. Der Durchschnitt der Schenkel ist stets

mehr oder weniger kreisrund ; bei Einigen ließ sich auch ein deutlicher Achsen-
canal nachweisen, womit wieder ein Einwand gegen die Schwammnatur fällt. Sie

bestanden ganz aus kohlensaurem Kalk. Bezüglich ihres Erhaltungszustandes

nimmt Verf. 4 Grade an, die sich mit polarisirtem Lichte unterscheiden lassen

und auf verschiedene Lagerung der Kalkspaththeilchen hinweisen. Die Nadeln
zerfallen »in immer kleinere Theile«. Alle Nadeln liegen nun in die Fasern ein-

gebettet, und zwar in verschiedener Richtung. Die sog. Deckschicht ist nach

Verf. gleichfalls eine Folge des Fossilisationsprocesses und hat mit dem Epithel

der Alcyonarien nichts gemein ; über das Canalsystem gibt er nur eine ganz kurze

Notiz und stellt zum Schlüsse folgende Diagnose für die Pharetronen auf: »Fossile

Leuconen mit theilweise modificirtem (?i Canalsystem. Manchmal zeigt der

Schwammkörper einen segmentirten Bau. Durchschnittliche Größe bedeutender

als die der lebenden Kalkschwämme.« Sie werden dann weiter eingetheilt in:

1. Palaeoleuc andridae. Spicula theils dreistrahlig, theils vierstrahlig, theils

einfach [Corynella Zitt., Sphaerocoelia Steinm., wahrscheinlich auch VerticilUtes

Hinde). 2. Palaeoleuc altidae. Spicula theils drei-, theils vierstrahlig

[Stellispongia d'Orb. und Sestrostomella Zitt.). 3. P alaeoleucortidae. Spi-

cula theils dreistrahlig, theils einfach [PeronellaTAii., JElasmostoma From., Di-
plostoma From. und Pachytilodia Zitt.).

Carter (^) will nicht alle »Farringdon Sponges« zu den Calcispongiae bringen,

sondern hält Formen wie Pharetrospongia Strahani, obwohl jetzt kalkig, für den

recenten Monactinelliden nahe verwandt.

Nach Steinmann ist auch Moseley der Ansicht, die Pharetronen seien wenig-

stens zum Theil
(
VerticilUtes) am nächsten mit den Alcyonarien verwandt.

Auf Grund der Thatsache, daß es Formen gibt, wo die Oscula von den Poren

sehr wenig verschieden sind, schlägt Hinde (p 35) vor, Zittel's Genus Amphithelion

einzuziehen. Man hat dann die Diagnose von Verruculina natürlicherweise in dem
betreffenden Sinne zu erweitern. Verf. kann ferner Dunikowski nicht beistimmen,

wenn er die Pharetronen als Subfamilie der Leuconen betrachtet, sondern hält sie

mit Zittel für eine eigene Familie. Er gibt dann genaue Beschreibungen und Ab-
bildungen der fossilen Schwämme im British Museum (etwa 100 n. sp. und 27

n. g.). Ihre Vertheilung ist aus umstehender Tabelle ersichtlich. (Die oberen

Ziffern sind die der Genera, die unteren die der Species.)
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Carter ('*) glaubt, daß während und durch den Fossilisationsproceß die Nadeln

ihre Form und Lage bedeutend ändern können.

Sollas [^, ^) gibt Beschreibung fossiler Schwämme vom unteren Oolith, aus dem
bis jetzt noch keine Spongien bekannt waren.

Nach Sollas (^) bilden Spicula von verschiedenen Spongien (sowohl Kalk- wie

Kieselschwämmen) in alluvialen Schichten Süd-Englands bedeutende Anhäufungen.

Linck hält auf Grund seiner Untersuchung an Bidymosphaera Steinmanni die

Anomocladina mit den Rhizomorina und nicht mit den Tetracladina für verwandt

;

er beschreibt ferner die neue Rhizomorine Polyrhizophora.

Carter ['') findet in diluvialem Boden von Altmühl (Baiern) stark gedornte

Nadeln, die an Spongilla erinaceus Ehrbg. erinnern, und läßt die Frage offen, ob

die mit ihnen zusammen vorkommenden unregelmäßigen Körperchen, die gelegent-

lich einen Centralcanal zeigen, dem Schwämme angehören.

Nene Gattongen, Arten nnd Synonyma.

Acanthoraphis n. ^. Ohne Diagnose ; Hinde p 20 — intertextus u. Obere Kreide;

id. p 20 Figg.

Acanthospongia Sniithii Young u. Young = Hyalostella Smithii (Y. u. Y.)
; Hinde

p 150.

Acestra parallela F. Römer = Hyalostella parallela (M'Coy); Hinde p 151.

Amphithelion Zitt. = Verruculina Zitt.; Hinde p 35 — convoluta (Quenst.) Zitt. = V.

convoluta (Quenst.) ; id. p 38 Figg. — macrommata (Rom.) Zitt. = V. macrom-
mata (Rom.); id. p 40 — miliare (Reuß) Zitt. = V. miliaris (Reuß) ; id. p 39 Figg.

Antrispongia dilahyrinthica (Quenst.) = Plocoscyphia labrosa (Tim. Sm.); Hinde p 1 77

Fig.

Astylospongia (?) Roemeri n. (?); Hinde p 92 Figg.

Aulaxinia costatan. Obere Kreide
; Hinde p 60 Figg.

JBacironella n. g. Stab- oder keulenförmig. Oberfläche mit kleinen kreisförmigen

Öffnungen. Dermalschicht aus Tri- und Tetrasceles bestehend. Einige Spicula

etwas gedornt. Oberer Jura; Hinde p 205 Figg.

Barroisia anastomans Steinm. = Tremacystia anastomans (Mant.); Hinde p 175 Figg.

Bolospo7ig{an. g. Keine regelmäßigen Canäle. Spicula: tetrasceles [?] (»four-rayed«),

glatt mit verdickten Stellen, wo sie zusammenkommen. Obere Kreide; Hinde

p 73 — constricta n. ibid.; id. p 74 Figg. — globata n. ibid.; id. p 74 Figg.

Brachiolites convolutus Tim. Sm. = Plocoscyphia convoluta (Tim. Sm.); Hinde p 136
— convolutus Tim. Sm. p. p. = P.ßexuosa (Mant.) ; id. p 136 Fig.— digitatus Tim.

Sm. = Br. Fittoni MoYY . = Craticularia Fittoni (Mant.); id. p 94 Figg. — ele-

gans Tim. Sm. = Plocoscyphia elegans (Tim. Sm.); id. p 138

—

fenestratus (Tim

Sm.) = P. fenestrata (Tim. Sm.); id. p 133 Figg. — foliaceus Tim. Sm. = P
foliacea (Tim. Sm.) ; id. p 137 •— labrosus Tim. Sm. = P. labrosa (Tim. Sm.)

id. p 133 Fig. — tuberosus (Tim. Sm.) = Polyhlastidium tuberosum (Tim. Sm.)

id. p 119 — tubulatusl^Xm. Sm. = Verrucocoelia tubulata (Tim. Sm.); id. p 97

Brachiospongia Roemerana Marsh. = Br. Lyonii Marsh, = Br. digitata (D. Owen)

Hinde p 102.

Calamoporaßbrosa F. R. = Hindiaßbrosa (F. R.); Hinde p 57 Figg,

Calathiscus n. g. Hohle gebogene Cylinder. Skelet der Ventriculiden, unregelmäßig
;

Kreuzungsknoten hohl oder solid; Sollas (^) p 546 — variolatus n. Oolith.; id.

p 546 Figg.

Callodictyon angustatum n. Obere Kreide; Hinde p 142 Figg.

Callopegma obconicum n. Obere Kreide; Hinde p 61 Figg. —ßcoideum n. ibid.; id.

p 61 Figg.
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Camerospongia aperta n. Obere Kreide
; Hinde p 142 Figg,

Catagnia farringdonense ^o\\. = Rhaphidonema farringdoneme (Sharpe) ; Hinde p 200
Figg. — macropora Soll. = R. macropora (Sharpe); id. p 199 Fig. — porcatum

Soll. = R. porcatum (Sharpe); id. p 198 Fig.

Cavispongia cylindrata Quenst. = Stauroderma cylindratum (Quenst.); Hinde p 124.

Cephalites constrictus Tim. Sm. = Camerospongia suhrotunda (Mant.); Hinde p 140
Fig. — capitatusTlm. Sm. = Camer. capitata (Tim. Sm.); id. p 140 — perforatus

Tim. Sm. = TremaboUtes perforatus (Tim. Sm.); id. p 130.

Ceriopora clavata Goldf. = Bactronella pusillum; Hinde p 205 Figg. — crihrosa

Goldf. = Tremacystia crihrosa (Goldf.); id. p 174 Figg.

Chenendopora fungiformis Davey vielleicht = Rhaphidonema farringdonense (Sharpe);

Hinde p 200 Figg. — fungiformis Mant. (non Lmk.) vielleicht = R. macropora
(Sharpe); id. p 199 Figg. — Michelini \i. Cenoman ; id. p 34 Figg.

Choanites ßexuosus Mant. = Plocoscgphiafexuosa (Kant.)
., Hinde p 136 Fig. — sub-

rotundus Mant. — Camerospongia suhrotunda (Mant.); id. p 140 Fig.

Cincliderma n. g. Umgekehrt kegelförmig oder trichterförmig. Deckschicht glatt,

aus großen , regelmäßig angeordneten Krenznadeln : dazwischen sehr feine und
kleine unregelmäßig zerstreute Spicula. Spicnla des inneren Skelets unregelmäßig

angeordnet; Kreuzungsknoten solid ; Hinde p 128 — quadratum n. Obere Kreide

;

id. p 128 Figg.

Climacospongia n. g. Körper mehr oder weniger sphärisch. Die Spicula, welche an
beiden Enden spitz sind, strahlen von der Basis aus. Ebenso die Canäle. Ein
2. System Umspitzer verläuft senkrecht zum ersten; Hinde p 18 — radiata n.

Silur; id. p 18 Figg.

Clionites conyheari Morris = Cliona cretacea (Morr.) ; Hinde p 21 — glomerata 'M.o\r\%

= Cliona glomerata (Morr.); id. p 22 — J/an^e/Z/ Wetherell = Cliona (?) Mantelli

(Weth.); id. p 22.

Corynella foraminosa = Scyphia foraminosa Goldf.; V. DunikOWSki p 37.

Crucispongia annulata -\- cruciata Quenst. = Cypellia infundihuliformis (Goldf.);

Hinde p 123.

Cupidospongia subpeziza d'Orb. = Elasmostoma subpeziza (d'Orb.); Hinde p 196.

Cypellia prolifera Zitt. = Cypellia libera (Quenst.); Hinde p 124.

Dendrospongia fenestralis F. A. R. = Cratecularia Fittoni (Mant.); Hinde p 94 Figg.

Diaplectia n. g. Becher-, Schüssel- oder plattenförmig. Keine Canäle sichtbar;

Hinde p 193 — auricula n. Oolith; id. p 193 Figg. — helvelloides n. ibid.; id.

p 193 Fig.

Didymosphaera n. g. Ohne Diagnose ; Linck p 59 — Steinmannin. Malm, Schwaben;
id. p 59.

Dirrhopalum planum n. Obere Kreide ; Hinde p 20.

Discoelia helvetica Loriol p. p. = Tremacystia anastomans (Mant.); Hinde p 175
Figg. — helvetica Loriol p. p. = Tremacystia clavata (Keeping) ; id. p 170 Figg.

Dolisjiongia caespitosa hexamera ^WQXi^i. = Cypellia caespitosa {(^nen&t.); Hinde p 124,

Doryderma dalryense n. Carbon ; Hinde p 210 Figg. — dichotoma Zitt. = D. Roe-
meri; id. p 49 Figg.

Elasmocoelia Mantelli n. Neocom; Hinde p 177 Fig.

Elasmostoma acutimargo Keep. (non Römer) = Rhaphidonema macropora (Sharpe);

Hinde p 199 Fig. — Utectum n. Cenoman von Essen
; v. Dunikowski p 42 Fig.— crassum n. Obere Kreide; Hinde p 196 Fig. — macropora Zitt. = Rhaphido-

nema macropora (Sharpe); id. p 199 Fig. — plicatum n. Kreide; id. p 196 Fig.— scitulum n. Obere Kreide; id. p 195 Figg. — stellatum Dunik. = Raphido-
nema stellatum (Goldf.); id. p 200 Fig. — stellatum = Mano stellatum Goldt.'f

V. Dunikowski p 39.



IQg Porifera.

JEmplocan.g. Cylindrisch oder oval. Wand dick. Oscularrohr cylindrisch. Spicula

wie bei den Euretiden. Kreuzungsknoten solid. Keine Deckschicht vorhanden;

Sollas (^) p 541 — ovata n. Oolith; id. p 542 Figg.

Entohia cretacea Portlock = Cliona cretacea (Porti.); Hinde p 21.

Epitheles hieroglypha Laube = Myrmecium (?) hieroglypha (Klipst.); Hinde p 183.

Geodia (?) antiqua n. Carbon; Hinde p 208 Figg.

Guettardia stellata Mich. p. p. = G. radtans; Hinde p 105 Fig.

Gyrispongia lahyrinthica Quenst. = Plocoscyphiaßexuosa (Mant.); Hinde p 136 Fig.

— suhruta Quenst. = P. subruta (Quenst.); id. p 135.

Hallirhoa hrevieostata Mich. = H. costata var, hrevicostata (Mich.); Hinde p 68 Fig.

— costata var. n. elevata; id. p 68 Fig. — Tessonis Mich. = H. costata var

.

Tessonis (Mich.); id. p 68.

Haplistion fractum n. Carbon; Hinde p 207 Figg.

Hindia spheroidalis Duncan = H.ßhrosa
; Hinde p 57 Figg.

Hippalimus fungoides Morr. = Hallirhoa agariciformis (Morr.); Hinde p 69 Figg.

Holasterella Benniei n. Carbon; Hinde p 153 Figg. — Youngin. (vielleicht p. p. =

Hyalonema Smithii Carter) . ibid.; id. p 152 Figg.

Holodictyon n. g. Conisch oder unregelmäßig gestaltet. Oben eine seichte Ver-

tiefung , in welche die weite , kurze Cloacalhöhle mündet. Skelet ein Netzwerk

glatter unregelmäßiger Lithistiden-Spicula ; Hinde p 50 — capitafumn. Ceno-

man ; id. p 50 Figg.

Inobolia n. g. Mehr oder weniger sphärisch. Keine Öffnungen zu sehen. Tri- und
Tetrasceles groß. Dermalschicht aus kleinen Trisceles zusammengesetzt; Hinde

p 184 — inclusa n. Oolith; id. p 185 Figg.

Jerea Carteri Morris p. p. = Doryderma Benetti; Hinde p 49 Figg. — cordiformis fx.

Mergel; id. p 71 Figg. — elongata Mich, non = /. Car^m Morr.; id. p 49 —
reticulata n. Cenoman ; id. p 70 Figg.

Jereica cylindrica n. Cenoman? ; Hinde p 43 Figg.

Kalpinella n. g. Becherförmig, gestielt. Stiel wurzelartig ausgebreitet. Auf allen

Seiten zahlreiche Canalmündungen. Skelet ein Netzwerk kleiner, starker, glatter

Spicula; diese an den Stellen, wo sie zusammenkommen, tuberculös verdickt.

Keine Dermalschicht; Hinde p 76 — paterae/ormisn. Cenoman; id. p 77 Figg.

— rugosa n. ibid.; id. p 78 Fig.

Lancispongia lamellosa tumulosa Quenst. = Pachyteichisma Carteri TAH.
-^ Hinde p 107

— lopas Quenst. = P. lopas (Quenst.) Zitt.; id. p 107.

Lasiocladia n. g.; Hinde p 19 — compressa n. Unter-Devon; id. p 19 Fig.

Leptophragma fragile n. Oolith; Soiias (^) p 545 Figg.

Limnorea pygmaea n. Oolith; SollaS ('*) p 549 Figg.

Manon circumporosum Quenst. = Verruculina circumporosum, (Quenst.); Hinde p 40

Figg. — farringdonensis Sharpe = Rhaphidonema farringdonense (Sharpe); id.

p 200 Figg. — macropora Sharpe = R. macropora (Sharpe); id. p 199 Fig. —
peziza Goldf. = Elasmostoma subpeziza (d'Orb.); id. p 196 — peziza stellatum

Quenst. = R. stellatum (Goldf.); id. p 200 — porcatum Sharpe = R. porcatum

(Sharpe); id. p 198 Fig. — pulvinarium Goldf. p. p. = Synopella Goldfussi; id.

p 191 Fig. — Reussii WCoj = Verruculina Reussii (M'Coy) ; id. p 40 Figg. —
stellatimi Goldf. = R. stellatum (Goldf.); id. p 200 — stellatum Goldf. = Elasmo-

stoma stellatmn; V. DunikOWSki p 39.

Mastodiciyum n. g. Blattartig, verästelt. Auf der Oberfläche zahlreiche papillen-

artige Auswüchse. Skelet der Euretiden. Keine Deckschicht; Sollas p 544 —
Whidborni n. Oolith; id. p 544 Figg.

Mastosia neocomiensis n. Neocom und Cenoman; Hinde p 57 Fig.

Millepora Fittoni Mant. = Craticularia Fittoni (Mant.); Hinde p 94 Figg.
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Monticulipora crihrosa d'Orb. = Tremacystia cribrosa (Goldf.); Hinde p 174 Figg.

Myrmecium depressum n. Oolith; SollaS P) p 550.

Nelumbia tuberosa n. Mergel und Obere Kreide; Hinde p 72 Figg.

Nematinion n. Körper länglich, mit kleinem, becherförmigem Oberende. Im Stamm
verticale Canäle. An der Oberfläche zahlreiche Mündungen von horizontalen

Canälen. Spicula fadenförmig, gegabelt; Hinde p 54 — calyculumu. Cenoman

;

id. p 54 Figg.

Nexispongia libera Quenst. = Cypellia libera (Quenst.); Hinde p 124.

Ophiraphidites anastomans n. Obere Kreide; Hinde p 23 Figg.

Pachastrella convoluta n. Obere Kreide; Hinde p 26 Figg. — plana n. ibid.; id.

p 27 Figg. — vetusta n. Carbon; id. p 209 Figg.

Pachypoterion n. g. Körper becherförmig, gestielt. Spicula glatt, gebogen, ver-

ästelt, ein compactes Netzwerk bildend. Im Stamm lange fadenartige (»thread-

like«), gegabelte Spicula, locker zusammenhängend. Keine Dermal-Spicula
; Hinde

p 51 — compactum n. Cenoman; id. p 52 Figg. — robustum n. ibid.; id. p 52

Figg.

Pachytilodia infundibuliformis = Scyphia tnfundibuliformis Goldf.; V. Dunil<OWSl<i

p 42.

Parendea Michelmi Eta\\. = Peronella Michelini (Etall.); Hinde p 168.

Peronella furcata = Seyphia furcata Goldf.; V. Olinil<OWSki p 39 — furcata n. var.

ramosissima ; Cenoman von Essen; id. p 39 Figg. — furcata var. ramosissima

Dunik. = P. ramosissima (Dunik.); Hinde p 170 — inßata n. Mittlerer Jura ; id.

pl67 Figg. — Metabronni u. Oolith; SollaS (^) p 548 Figg. — multidigitata Zitt.

= Corynella multidigitata (Mich.); Hinde p 183 — ocellata n. (?) Obere Kreide;

id. p 171 — proliferan. Neocom; id. p 169 Figg. — repens li. Oolith; Soilas

(3) p 548 Figg. — tenuis n. Oolith; Hinde p 166 Figg.

Pharetrospongia farringdonensis Zitt. = Rhaphidonema farringdonense (Sharpe); Hinde

p 200 — subpeziza Zitt. = Elasmostoma subpeziza (d'Orb.); id. p 196.

Pholidocladia n. g. Masse von gedrängten cylindrischen Stämmen. Keine Canäle

sichtbar. Spicula klein , mit warzigen oder geringelten Radien. Dermalschicht

hauptsächlich aus schuppenartigen (»scale-like«) Spicula; Hinde p 80 — dicho-

tomus n. Obere Kreide; id. p 81 Figg. — ramosus n. ibid.; id. p 81 Figg.

Phymaplectiau. g. Inneres Skelet aus unregelmäßigen warzigen Spicula, zusammen-
gehalten durch kleine, ineinander greifende Verästelungen am Ende der Radien.

Fast immer eine Dermalschicht aus kleinen gegabelten Trisceles; Hinde p 87 —
cribrata n. Obere Kreide; id. p 88 Figg. — irregularis n. ibid.; id. p 87 Figg.— scitula n. ibid.; id. p 89 Figg. — spinosa n. ibid.; id. p 88 Figg.

Phymatella nodosa n. Cenoman ; Hinde p 60 Figg. — reticulata n. Obere Kreide
;

id. p 59 Figg.

Placonella n. g. Kuchenförmig. Die obere Fläche mit seichten Vertiefungen , wo
einige Canalmündungen zusammenkommen. Zwischen den vertieften Stellen ist der

Körper gefurcht und zeigt kleinere Öffnungen. Skelet ein Netzwerk glatter un-
regelmäßig verästelter Lithistiden-Spicula ; Hinde p 47 — perforata n. Oberer

Jura; id. p 47 Figg.

Placotrema n. g. Flach. Oberfläche glatt, mit zahlreichen Öffnungen. Deckschicht

aus großen unregelmäßig gestellten Kreuznadeln. Maschen klein. Kreuzungs-
knoten solid. Inneres Skelet ein »spicular mesh arranged so as to form delicate

anastomosing laminae« ; Hinde p 127 — cretaceum n. Obere Kreide ; id. p 127

Figg.

Platychonia elegans n. Oolith ; Sollas {^) p 547 Figg.

Plectoderma n. g. (Diagnose nach einem Fragment); Hinde p 132 — scitulum n.

Silur; id. p 132 Figg.
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Flectospyris n. g.; Sollas (^) p 545 — elet/ans n. Oolith ; id. p 545 Figg. — major

n. ibid.; id. p 546 Figg.

Plinthosella compaeta n. Obere Kreide; Hinde p 85 Figg. — convoluta n. ibid.; id.

p 86 Figg. — nodosa n. ibid.; id. p 86 Figg.

Plocoscyphiareticulatan. Cenoman ; Hinde p 135 Figg. — vagansu. Obere Kreide

;

id. p 137 Figg.

Polyjerea arbuscula n. Cenoman; Hinde p 73 Figg. — dichotoma (F. A, R.) (non =

Polypothecia dichotoma Benett.; id. p 47) = Doryderma üoemeri; id. p 49 Figg.

— lobata n. Cenoman; id. p 73 Figg.

Polypothecia agariciformis Ben. = Hallirhoa agariciformis (Ben.); Hinde p 69 Figg.

— dichotoma Benett = Doryderma dichotomum (Ben.); id. p 47 Figg. — gregaria

Benett (non = Jerea gregaria Mich.] — Rhopalospongia gregaria (Ben.); id. p 90

Figg. — obliqua Benett = Heterostinia obliqua (Ben.); id. p 53 Figg.

Polyrhizophora M. ^. Ohne Diagnose ; Linckp61 — Jurassica n. Malm, Schwaben
;

id. p 61.

Porochonia n. g. Trichterförmig; Wand dünn, ihre Oberfläche gebildet durch eine

dünne Membran, unter welcher eine netzartige Schicht mit runden Öffnungen

liegt. Hierunter ein reguläres Maschenwerk von Spicula mit Laternenknoten (»oc-

tahedral«). Obere Kreide; Hinde p 143 Figg.

Ptychotrochus turbinatus Giebel = Camerospongia turbinata (Giebel); Hinde p 141.

Pyritonema fasciculus M'Coy = Hyalostella fasciculus (M'Coy); Hinde p 151.

Ragadinia clavata n. Obere Kreide; Hinde p 84 Figg. — compressa u. ibid.; id.

p 82 Figg. — sulcata n. ibid; id. p 83 Figg.

Ramispongia abscessoria n.; Klemm p 287 — abundans n.; id. p 274 — caespitosa

n.; id. p 294 — claviformis n.; id. p 300 — globosa n.; id. p 296 — liberan.;

id. p 299 — nodosissima n. ; id. p 266 — prolongata n.; id. p 300 , alle vom
Weißen Jura bei Geislingen.

Reniera (?) Carterin. Carbon; Hinde p 19 Fig.

Rhaphidonetna n. g. Becher- oder trichterförmig , oft etwas verdickt. Auf einer,

bisweilen auf beiden Seiten Oscularöffnungen. Trisceles dünn, fadenförmig
; Hinde

p 197 — contortum n. (= Manon peziza Davey?). Neocom ; id. p 197 Figg. —
pustulatum n. ibid.; id. p 190 Figg.

Rhizospongia polymorpha Charlesworth p. p- = Stichophyma tumidum; Hinde p 41.

Rhopalospongia n. g. Mehr oder weniger deutlich keulenförmig. Keine größeren

Canalmündungen. An der Oberfläche eine Menge kleinere. Spicula ziemlich groß,

warzig, mit geraden oder gebogenen Radien
;
greifen ineinander mittels der End-

warzen ein. Keine Dermalschicht ; Hinde p 89 — obliqua n. Cenoman; id. p 90

Figg.

Sclerokalia n. g. Becherförmig. An der inneren Oberfläche zahlreiche Offnungen in

verticalen Reihen angeordnet; an der äußeren keine besonderen Canalöffaungen.

Innere Oberfläche mit, äußere ohne Deckschicht. Spicula mit Laternenknoten
;

Hinde p 145 — Cunningtoni n. Cenoman; id. p 146 Figg.

Scyphia angustata B,Öm. = Ventriculites angustatus (Rom.); Hinde p 114 Figg. —
decorata Münster = Craticularia decorata (Münst.) ; id. p 94 — digitata D. Owen =

Brachiospongia digitata (D. Owen); id. p 102 — /ommmosa Goldf. = Corynella

foraminosa; V. DunikOWSki p 37 — furcata = Peronella furcata \ id. p 39 — hie-

roglypha KliTpst. = Myrmecium {^.) hieroglypha (Klipst.): Hinde p 183 — infun-

. dibuliformis = Pachytilodia infundibuliformis; V. DunikOWSki p 42 — rugosa var.

infundibuliformis Goldf. = Cypellia infundibuliformis (Goldf.); Hinde p 123 —
secunda Mstr. = Ramispongia secunda; Klemm p 259 — subseriata F. A. R. =

Craticularia subseriata (F. A. R.); Hinde p 95.

Seliscothon capitatus Zitt. = aS'. planus (Phill.) Zitt.; Hinde p 31 Figg.
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Serpula parallela M'Coy = Hyalostella parallela (M'Coy); Hinde p 151.

Sestrocladia n. g. Verästelte, oben offene Tuben. Wahrscheinlich war eine Deck-
schicht vorhanden. Skelet unregelmäßig; Hinde p 117 — furcaius n. Kreide;

id. p 117 Figg.

Sestrodietyon n. g. Trichterförmig. Wand von zahlreichen Canälen durchbohrt. Spi-

cula stark; Verbindungsknoten dick, so daß zwischen den Maschen nur runde Öff-

nungen bleiben. Keine Deckschicht; Hinde p 101 — convolutum n. Cenoman

;

id. p 101 Figg.

Sestrostomella essensis n. Cenoman von Essen; V. OunikOWSki p 39 Figg.

Siphonia acaulis Mich. = Hallirhoa agariciformis (Ben.); Hinde p 69 Figg. — clava

Lee = Jereica clava (Lee); id. p 42 — ficus Quenst. = Jerea Quenstedti Zitt.; id.

p 71 — ocellata F. A. Römer = Jereica clava (Lee); id. p 42 — pyrifonnis

Sowerby und id. SoUas (non = S. pyriformis Goldf.) = *S'. tulipa Zitt.; id. p 64
Figg. — WebsteriWovv. = Jerea Websteri (Morr.); id. p 70.

Siphonocoelia truncata From. = Peronella truncata (From.); Hinde p 168.

Sphaerocoelia Michelini Steinm. p. p. = Tremacystia d'Orhignyi\ Hinde p 172 Figg.

— p. p. = Tremacystia siphonoides (Mich.); id. p 173 Figg.

Sphaerolites Nicholsoni Winde = Hindiaßbrosa; Hinde p 57 Figg.

Spongia cribrosa Phill. = Ventriculites cribrosus (Phill.); Hinde p 113 Figg. —
fastigiata Lee = Scytalia fastigiata (Lee); id. p 44 Fig. — /ayenan'a Mich, non
Lmk. = Peronella Michelini (Etall.); id. p 168 — jnultidigitata Mich. = Corynella

multidigitata (Mich.); id. p 183.

Spongites articulatus Quenst. = Casearia articulata Quenst. ; Hinde p 125 — cylin~

dra tus Q,Vienst. = Stauroderma cylindratum Quenst.); id. p 124.

Spotigus labyrinthicus Mant. = Plocoscyphia labyrinthica (Mant.); Hinde p 137 Fig.
— lucerna König = Trochobolus Iticernus (König); id. p 107.

Sporadopyle Santanderi n. Neoeom ; Hinde p 210 Figg.

Sporadoscinia capax n. Untere Kreide; Hinde p 116 Figg.

Stauronema planum n. Mergel; Hinde p 100 Figg. — compactum n. Cenoman; id.

p 101 Figg.

Stelletta inclusa n. Obere Kreide; Hinde p 24 Figg.

Stellispongia Goldfussiana Gein. = Raphidonema stellatum (Goldf.) ; Hinde p 200 —

•

stellafa = Tragos stellatum Goldf.; V. Dunikowski p 38.

Stichophyma tumidum n.; Obere Kreide; Hinde p 41 Figg.

Strephinia n. g. Äußerlich netzförmig gezeichnet, die Maschen quadratisch. Spicula

glatt, die Kreuzungsknoten solid. Keine Deckschicht ; Hinde p 96 — convoluta

n. Mergel; id. p 96 Figg. — reteformis n. ibid.; id. p 97 Figg.

Tecosiphonia turbinata n. Obere Kreide; Hinde p 75 Fig.

Tethyopsis cretaceus n. Obere Kreide; Hinde p 24 Figg.

Tetragonis Daubyi M'Coy = Dietyophyton Daubyi (M'Coy); Hinde p 131.

Thalamopora cribrosa F. A. R. = Tremacystia cribrosa (Goldf.); Hinde p 174 Figg. —
siphonoides Wich. = Tr. siphonoides (Mich.); id. p 173 Figg. — Michelini äimonow
= Tr. Michelini (Simonow); id. p 173.

Thamnonema n. g.; Sollas (^j p 549 — pisiforme n. Oolith ; id. p 549 Fig.

Thamnospongia n. g. Verästelte Stämme. Spicula sehr klein und tuberculös in der

inneren Schwammmasse, glatt und größer in der Dermalschicht
; Hinde p 78 —

clavellata n. Obere Kreide; id. p 79 Figg. — glabra n. ibid.; id. p 79 Figg. —
(?) reticulata n. Mergel; id. p 80 Figg.

Toulminia obliqua n. Obere Kreide ; Hinde p 139 Figg. — jurassica n. Oberer Jura
;

id. p 139 Figg.

Trachysinia n. g. Cylindrisch ,
Oberfläche rauh. Cloacalrohr wenig tief, Tri-,

vielleicht auch Tetrasceles, große und kleine; Hinde p 189 — aspera n.



l\2 Coelenterata.

Mittlerer Jura; id. p 189 Figg. — minor n. ibid.; id. p 190 Figg. — soUtaria

n. ibid.; id. p 189 Fig.

Trachysycon nodosum n. Cenoman ; Hinde p 62 Figg.

Träges farringdonensis Mant. = Elasmocoelia farringdonensis (Mant.); Hinde p 177

Figg. — stellatum = Stellispongia stellata; V. Dunjkowski p 38.

Tremacgstia n. g . Umfaßt: Veriicillites autt. {nonDeh'.), Veriicülopora Maut., 8ha,T]^e

(non Blainv.), Ceriopora Goldf. p. p., Thalamopora aiitt., Discoelia Loriol, Sphae-

rocoelia Steinm. , Barroisia Steinm. und Verticillocoelia From. p. p. Besonders

durch die Segmentation des Körpers ausgezeichnet; Hinde p 171 — irregularis

n. Neocom; id. p 175 Fig.

Trochobolus constrictus n. Oberer Jura; Hinde p 108 Figg.

Tubispongia hirsuta = Eudea hirsuta (Quenst.); Hinde p 162.

Ventriculites Benettiae Mant. = Cephalites Benettiae (Mant.) ; Hinde p 121 — convolutus

n. Obere Kreide; id. p 110 Figg. — multicostatus F. A. R. = Ventriculites cribrosus

(Phill.); id. p 113 Figg. — quincuncialis Tim. Sm. = Coscinopora quincuncialis

(Tim. Sm.); id. p 106 — simplex Tim. Sm. = Porochonia simplex (Tim. Sm.); id.

p 143 Figg.

Verrucocoelia vectensis n. Mergel; Hinde p 98 Figg,

Verruculina papillata n. Obere Kreide ; Hinde p 41 Figg. — pustulosa n. ibid.; id.

P 39 Figg.

Verticillites anastomatis Dsivey p. p. = Tremacystia anastonians (Mant.); Hinde p 175
Figg. — clavatus Keeping = Tr. clavata (Keeping); id. p 176 Fig. — d'Orbignyi

Hinde = Tr. d'Orbignyi] id. p 172 Figg.

Verticillopora anastomans Mant. = Tremacystia anastomans (Mant.); Hinde p 175
Figg.

Coelenterata.

(Referenten: 1.—6. : Prof. C. Chun in Königsberg ; 7.: Prof. G. v. Koch
in Darmstadt.)

1.—6.

(für dieses Jahr am Schlüsse der Abtheilung.)

7. Anthozoa.

(Referent: Prof. G. v. Koch in Darmstadt,)

^Boutillier, L., Des Coralliaires ä madrepores et de leur action geologique. Ronen. 30 pgg.
Canestrini, G. e Rice, II Corallo. in: Ann. Industr, e Commerc. 1882 170 pgg. 1 geogr.

Karte, [113]

Duncan, P. Mart,, 1. Observations on the Madreporarian Family — the Fungidae, with

especial Reference to theHard Structures. in: Journ. Linn. Soc. London Vol. 17 p 137

—162 2T. (Ref. nach Journ. R. Micr. Soc. (2) Vol. 3 p 666—667.) [114]
*

, 2. On the Structure of the Hard Parts of the Fungidae. P. 2. Lophoserinae. ibid.

p 302—319 T 13.

, 3. On the Madreporarian Genus Phymastraea of Milne Edw. & Haime with a Descrip-

tion of a new Species. in: Proc. Z. Soc. London p 406—412 2 Figg. [118, 119]

De Gregorio, A., 1. Sul titonio dell' Aquileja e |il Coralliano delle Madonie. in: Natural.

Sicil. Anno 1 1882 p 18—24. [120]

, 2. Coralli Giuresi di Sicilia. ibid. Anno 2 p 73—77, 121—126. [119, 120]
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Haug, E., Über sogenannte Chaetetes aus mesozoischen Ablagerungen, in : Jahrb. Min. Geol.

Pal. 1. Bd. p 171—179 1 T. [118]

HickSOn, Sydney J., 1. The Structure and Relations of Tubipora. in: Q. Journ. Micr. Sc.

Vol. 23 p 556—578 T. [114, 118]

, 2. On the ciliated groove (siphonoglyphe) in the stomodaeum of the Alcyonarians. in

:

Phil. Trans. Vol. 174 p 693—705 2't. [114, 117, 118]

Jordan, H., Die Theorien über die Entstehung der Korallenriffe, in: Biol. Centralbl. 2. Bd.

1882 p 515—529. [121]

Koch, G. V., Die ungeschlechtliche Vermehrung [Theilung und Knospung) einiger paläo-

zoischer Korallen vergleichend betrachtet, in: Palaeontographica 29. Bd. p 325

—

348 3 T. 1114, 116, 118]

Kowalewsky, A., et A. F. Marion, Documents pour l'histoire embryogeniquedes Alcyonaires.

in: Ann. Mus. H. N. Marseille Vol. 1 Nr. 4 50 pgg. 5 T. [115, 118, 119]

Lacaze-Duthiers, H. de, Etüde d'une Actinie prise comme type. Son Embryogenie et son

Organisation, in: Revue Sc. Paris Vol. 31 p 513—527 Figg. [116]

Lendenfeld, R. v., Zur Histologie der Actinien. in: Z. Anzeiger 6. Jahrg. p 189—192.

[115, 118, 121]

Lindström, G., 1. Silurische Korallen aus Nord-Rußland und Sibirien, in : ßihang Svenska

Akad. Handl. 6. Bd. Nr. 18 1882 24 pgg. 1 T. [118-121]

, 2. Index to the generic names applied to the corals of the palaeozoic formation. ibid.

S. Bd. Nr. 9. [118]

Marshall, A. M., The polymorphism of Alcyonarians. in: Nature Vol. 28 p580. [117,119]

Müller, G., Zur Morphologie der Scheidewände bei einigen Palythoa und Zoanthus. Inaug.-

Diss. Marburg. 44 pgg. 1 T. [115]

Pratz, E., Eocäne Korallen aus der libyschen Wüste und Egypten. in: Palaeontographica

30. Bd. p 219—238 Figg. [119—121]

Ridley, Stuart O., The local Fauna of Ceylon, with Descriptions of new Species. in ; Ann.

Mag. N. H. (5) Vol. 11 p 250—262. [119, 121]

Schulz, Eugen, Die Eifelkalkmulde von Hillesheim nebst einem paläontologischen Anhang.

in: Jahrb. K. Preuß. Geol. Landesanstalt f. 1882 . . . pgg. m. 3 T. [119, 120]

Stearns, R. E. C, Description of a new Genus and Species of Alcyonoid Polyp, from Japanese

Waters, with Remarks on the Structure and Habits of related forms etc. in : Proc.

U. S. Nation. Mus. Vol. 6 p 96—101 Taf. [noch nicht erschienen]. [118, 119]

Studer.Th., 1. CalifomischeCorallen. in: Mitth. Naturf. Ges. Bern ..Bd.pS—8. [119, 121]

, 2. La formation corallienne dans les Oceans au point de vue geologique. Geneve. 7 pgg.

[121]

Tomes, R. F., 1. Description of a new species of Coral from the middle Lias of Osfordshire.

in: Q. Journ. Geol. Soc. Vol 38 1882 p 95 Fig. [115, 119]

, 2« On the Madreporaria of the Inferior Oolite of the Neighbourhood of Cheltenham

and Gloucester. ibid. p 409—449 TIS. [119—121]

, 3. On the fossil Madreporaria of the Great Oolite of the counties of Gloucester and

Oxford, ibid. Vol. 39 p 16Sff. T 7. [119, 120]

Monographisches.

Canestrini gibt eine zusammenfassende Schilderung der Edelkoralle [Corallium

rubrum] und ihrer Beziehungen zur übrigen Welt. Nach einer eingehenden histo-

rischen Übersicht, in weicher er 3 Epochen (bis zu Marsilli 1706, von da bis Peys-

sonell 1723, von da bis zur Gegenwart) unterscheidet, führt er die 4 Arten

Corallium auf und schildert ihre äußere Erscheinung. Er bespricht dann die phy-
sikalischen Eigenschaften des Polypars, Verhältnis zu Licht, Wärme, Electricität

etc., die chemischen Eigenschaften (verschiedene Analysen), die innere Structur,

Zool. Jahresbericht. 1883. I. 8
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Verdauung , Respirationsorgaue , Bau der Rinde , Geschlechtsorgane, Entwicklung
der Eier, der Larven und dann des jungen Polypen zu einer Colonie , Biologie,

Vorkommen, Schmarotzer, Verhältnis zu andern Corallen. Ferner gibt er eine Be-
schreibung der Korallenbänke bei Sciacca, ihre Lage, Höhe etc., Beziehungen zur

Insel Ferdinandea etc., sowie die Schilderung einer Reise nach Gallipoli und der

Korallenfischerei. Endlich stellt er die geographische Verbreitung (die beigefügte

Karte gibt die Fundorte im Mittelmeer und an der africauischen Küste an) , die

Wichtigkeit der Korallenfischerei in industrieller Beziehung und die Verarbeitung

der Koralle dar.

Anatomie.

Duncan (^) beschreibt den feineren Bau des Skelettes bei einer Anzahl von

Fungidae. Für die Unterscheidung feiner Structurunterschiede wurde Carminfär-

bung angewandt. Die »letzten« Bestandtheile des Skelets sind prismatische oder

fusiforme Spicula. Die Wichtigkeit der feineren Verhältnisse in der Bildung der

Synapticula für die Systematik wird an einzelnen Gattungen demoustrirt. [Vergl.

Bericht f. 18S2 I p 155 Nr. 33.]

Hickson ('^) hat eine Reihe von Alcyonarien mit besonderer Berücksichtigung

derSchluudrinne(i'Siphonoglyphe«) untersucht. Er findet, daß bei Alcyonium durch

die langen Wimpern ein Strom nach dem Innern der Polypen, durch die kürzeren

des übrigen Theils vom Schlund ein Strom nach außen erzeugt wird. Bei den un-

tersuchten Gattungen verhält sich die Siphonogiyphe folgendermaßen. Alcyonium:

S. im Raum zwischen den 2 ventralen Scheidewänden, Epithel verdickt, mit langen

und kräftigen Wimpern. Clavularia: S. nur durch eine Verdickung des Epithels

angedeutet. Spongocles iindNepthya: ähnlich wie bei Alcyonium. Briareus : Wim-
pern lang und zart, Tubipora: lang und kräftig. Coelogorgia: Schlund hat im

Querschnitt die Form eines T; der breite Theil ist die S. mit verhältnismäßig

kurzen Wimpern. Sarcophyton : In den Polypen (Anthozooids) ist die S.nur gering

entwickelt, viel besser in den Zooiden (Siphonozooids) . Paragorgia : S. fehlt ganz in

den Polypen , ist aber sehr entwickelt in Zooiden. Ähnlich bei Heteroxenia, Pen-

natula und Eenilla. Heliopora: S. von «moderate dimensions« in den Polypen.

Villogorgia zeigt eine tiefe Grube auf der dorsalen Seite, Primnoa keine Spur

einer S.

Hickson (^) beschreibt und bildet "ab eine junge Colonie von Tubipora purpurea.

bei der die iDasalen Stolonen, die einer Madrepore aufsitzen, zu sehen sind. Dann
schildert er die Variationen der Böden (tabulae) bei den verschiedenen Species

von T. und findet neben den uhrglasförmigen trichterförmige und röhrenförmige,

zum Theil in einander stehende Böden , welche öfters durch Fortsätze mit den

Brücken (plateform) in Verbindung stehen (wie z. B. Dybowsky beschrieben).

Solche Individuen besitzen große Ähnlichkeit mit Syringoporen , besonders wenn
die radialen Fortsätze der Böden regelmäßig ausgebildet sind und dadurch Septen

vortäuschen. — Die Spicula der Brücken entstehen, wie dies von anderen Alcyo-

niden bekannt, in eingewanderten Ectodermzellen. Die Eier liegen an den Seiten

der dorsalen und dorsolateralen Scheidewände.

V. Koch findet die Structur der Skelette von Stauria, Fascicularia und Acerimlaria

so ähnlich der von recenten Formen (wie Mussa. Caryophyllia etc.), daß er für

Alle die gleiche Anordnung der Weichtheile annehmen zu müssen glaubt [vergl.

Bericht f. 1882 I p 154 Nr. 16] und hält die Bildung von 2 resp. mehr von ein-

ander getrennten Mauerblättern für secundäre, den Interseptalgebilden zu verglei-

chende Bildungen. — Für Galaxea wird die Fortsetzung der Polypenwand und

des außerhalb der Mauer liegenden Theils der Darmhöhle auf das Cönenchym nach-

gewiesen [man vergl. Stylophora]

.
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Nach V. Lendenfeld sind bei einer stidaustralischen Phyllactinide die Muskeln

an den Seiten radialer Lamellen befestigt, deren Kanten und Basen sie frei lassen,

so daß sie von einander getrennte Bänder darstellen. Die Stützzellen verbreitern

sich trompetenförmig nach der Peripherie , tragen zahlreiche Wimperhaare und

sind mittels eines hyalinen Fortsatzes an die Stützsubstanz befestigt. Die faden-

förmigen Sinneszellen und ebenso die Cnidoblasten haben 2 Ausläufer; ein kurzer

hyaliner geht zur Stützlamelle, ein langer körniger verläuft in der Nervenschicht.

Müller untersucht das Verhältnis der Scheidewände bei einer Anzahl von theil-

weise unbestimmten Zoanthiden und findet bei allen eine große Übereinstimmung

mit dem von v. Koch [vergl. Bericht f. 1880 I p 232] für Palythoa axinellae.

gegebenen Schema, welches nur durch Abweichungen in der Gesammtzahl der

Scheidewände Änderungen erleidet. Bei den Formen mit stark entwickeltem Cön-

enchym bleiben die mit 3 bezeichneten Scheidewände klein, während sie bei den

solitären und denen mit dünnem Cönenchym als »große« erscheinen. Das Auf-

treten der neuen Scheidewände beim Wachsthum der Polypen findet paarweise auf

beiden Seiten des die Schlundriune einschließenden Scheidewandpaares statt. —
Ein allgemeiner Theil gibt die Zusammenstellung der verschiedenen Arten des

Auftretens neuer Scheidewände bei Actinien , Madreporen , Rugosen , Zoanthiden

und Cereanthiden, mit schematischen Abbildungen.

Tomes (^) unterscheidet am Skelet der Madreporen verschiedene Arten von

Rippen- (Costae-)bildung: Muralrippen (bei Parasmilia etc.), Septalrippen [Tham-

nasfraea etc.), Intercalicularrippen auf dem Cönenchym (iS^y/m« etc.) . Bespricht

Verjüngung und Knospung.

Entwicklungsgeschichte.

Kowalewsky u. Marion beschreiben die Entwicklung von Clavularia crassa, pe-

tricola und Sympodium coralloides .
— Clavularia crassa. Die reifen Eier werden Ende

Juni durch den Mund ausgestoßen und mittels einer schleimigen Masse zusammen-
gehalten, so daß sie einen Kragen um das Mundende bilden. In dieser Periode

ist das Keimbläschen verschwunden und auch dessen Kernkörper nicht aufzu-

finden. Nach der Befruchtung ruht das Ei eine Zeitlang, ohne sich zu theilen,

und an Schnitten ist auch jetzt noch kein Kern sichtbar, dagegen erscheint eine

äußere fein granulirte Protoplasmaschicht gegen das grobkörnige Centrum ab-

gegrenzt. Spätere Durchschnitte zeigen körnige und protoplasmatische Partien in

verschiedener Anordnung radial zum Centrum , was auf starke Bewegungen des

Eiinhalts schließen läßt. Die Furchung beginnt an einem Pol des Eis und es bildet

sich dort eine Art von Cicatricula. Später überziehen die Furchen die ganze Pe-
ripherie und man glaubt eine Morula vor sich zu sehen, aber aus Querschnitten geht

hervor, daß die Furchen nur oberflächlich sind und die centrale Masse ungetheilten

Dotter darstellt. Erst später zerfällt auch diese in Zellen. Kerne konnten bis zu

diesem Stadium nicht constatirt werden. — Sympodium entwickelt sich etwas

früher als C. crassa. Die Befruchtung der Eier und ihre Entwicklung bis zum
Larvenstadium erfolgt im mütterlichen Körper. Das am wenigsten weit ent-

wickelte Ei zeigte sich vollständig in Zellen getheilt, welche wenig verschiedenes

Aussehen besaßen. Weiter entwickelte Eier zeigen deutlich eine äußere Schicht

von zart granulirten Zellen und eine centrale Zellenmasse von grobkörniger

Structur : Ectoderm und primitives Entoderm. Kerne sind in allen Zellen zu sehen.

Später, nachdem sich alle Furchungszelleu vielfach getheilt haben, erscheint das

Ectoderm als ein glattes einschichtiges Cylinderepithel , das primitive Entoderm
wird von zahlreichen Vacuolen durchsetzt und scheidet sich in eine einfache Zell-

schicht
, welche dem Ectoderm aufliegt , und in eine centrale Masse, in der nach
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und nach die Zellgrenzen immer undeutlicher werden. Jetzt wird auch zwischen

Entoderm und Ectoderm die Stützlamelle deutlich. Die Weiterentwicklung erfolgt

in der Art, daß die Larven eine mehr gestreckte Form bekommen, wobei ein

Theil der centralen Masse zerfällt und eine unregelmäßige Höhlung bildet, in der

mehr oder weniger zerstörte Zellen schwimmen, die sich in Bewegung befinden.

Die Ectodermzellen bekommen Wimpern, durch deren Hilfe sich die Larven
in der Leibeshöhle der Mutter fortbewegen und dann ausschlüpfen. Nach
3—4 Tagen setzen sie sich mit dem beim Schwimmen nach vorne gerichteten

dickeren Ende fest , contrahiren sich und bilden am entgegengesetzten Ende eine

Abplattung, an der sich durch Vermehrung der Zellen das Ectoderm verdickt und
später einsenkt, um den Ösophagus zu bilden. Gleichzeitig entwickeln sich die

Scheidewände aus Faltungen des Entoderms, an denen die Stützmembran Theil

nimmt. Von außen her werden die Falten ausgefüllt durch eine gelatinöse Masse,

welche von dem Entoderm ausgeschieden wird. In ähnlicher Weise bildet sich

überall im basalen Theil des Ectoderms eine durchsichtige Schicht, in welche sich

einzelne Ectodermzellen einsenken, und welche das sogenannte Mesoderm darstellt.

In diesen Zellen entwickeln sich die Kalkspicula. Von weiteren Differenzirungen

ist anzuführen, daß die Muskelwülste vom Entoderm abstammen, die übrigen Mus-
keln vom Ectoderm. — Clavularia petricola zeigt in ihrer Entwicklung viele Über-

einstimmung mit C. crassa, nur schlüpfen die Jungen schon als fertige Larven aus.

Außerdem zeigt sich bei ihnen die Eigenthümlichkeit , daß ursprünglich eine

größere Anzahl (bis 26) Scheidewände angelegt werden, von denen aber nur 8 be-

stehen bleiben und mit dem Schlundrohr in Verbindung treten.— Einige abnorme
Fälle in der Entwicklung von Sympodium : Es kommen kleine Larven vor, die nur

3 oder 4 Dotterzellen besitzen. Dann finden sich Larven, die ihre schwimmende
Lebensweise lange fortsetzen und dabei Abweichungen von den normalen zeigen.

So ist besonders merkwürdig bei ihnen eine größere Zahl von Scheidewänden,

welche mehr oder weniger entwickelt sind, aber alle Längsmuskeln besitzen. —
Als Hauptresultat sind folgende Sätze anzusehen : die Furchung erfolgt bei den

Alcyonarien erst an der Peripherie und das Entoderm trennt sich erst später von

dem Nahrungsdotter ; die Alcyonarien besitzen nur 2 Keimblätter.

Lacaze-Outhiers gibt eine zusammenhängende Schilderung der Actinienent-

wicklung nach seinen früheren Untersuchungen (Arch. Z. Exper. 1872) und mit

Berücksichtigung einiger späteren fremden Arbeiten.

Knospenbildung.

V. Koch beschreibt die Theiluug und Knospung mehrerer fossiler und recenter

Korallen, hauptsächlich auf Grund von Schlififserieu. Bei Stauria verdicken sich

4 Sternleisten und theilen so das Polypar in 4 Sectoren, von denen jeder zu einem

neuen Polypar wird. Die Mauer des letzteren wird theilweise von dem Viertheil

der Mauer des Mittelpolypars , theilweise von den Hälften der Theilungssepten

gebildet, an denen später neue Septen entstehen. Beim weiteren Wachsthum ent-

steht in den Theilungssepten eine Trennungslinie und schließlich weichen die

jungen Polypare auseinander und runden sich mehr oder weniger ab. — Acervu-

laria luxurians. Hier entsteht an der Mauer (entweder der äußeren oder der in-

neren) ein Boden, der sich mit seinem freien Rand aufwärts krümmt in Form einer

Tasche , welche die Anlage eines jungen Polypars ist. — Fascicularia caespitosa

verhält sich ähnlich, nur entstehen in der Regel mehrere Knospen gleichzeitig und

von denselben wird die Mauer des Mutterpolypen vollständig aufgebraucht. —
Favosites gothlandica. Die jungen Kelche entstehen immer an Stellen, wo 3 oder

mehrere ältere Polypen mit ihren Ecken zusammenstoßen, indem die Mauern der
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letzteren dort etwas auseinander weichen und sich ein selbständiges Mauerblatt

bildet. — Heliolites porosus. Die Cönenchymröhrchen vermehren sich durch Längs-
theilung, die neuen Polypare entstehen durch Vereinigung einer größeren Anzahl

von Cönenchymröhrchen. — Plasmopora. Die einzelnen Species
,
ja selbst ein-

zelne Individuen verhalten sich verschieden ; manche gleichen in ihrem Bau ganz
Heliolites und bei ihnen läßt sich auch die Theilung der Cönenchymröhrchen und
ihr Übergang in Polypare nachweisen, bei anderen, und zwar mit allen Zwischen-

stufen, wird das Röhrchensystem ganz unregelmäßig und geht zuletzt in ein bla-

siges Gewebe über. — Syringopora fascicularis. Die Polypare besitzen hohle Sto-

lonen , durch die ihre Höhlungen mit einander communiciren und aus denen neue

Polypare hervorsprossen. — Syringophyllum Organum. Hier findet sich ein ganz

ähnliches Verhältnis wie bei Syringopora, nur erscheinen die einfachen Stolonen-

röhren zu Platten vereinigt. — Mussa. Die Kelche theilen sich durch Einschnü-

rung in 2 oder mehrere Knospen , die Mauer und die Septen des ursprünglichen

Polypars gehen direct in die der jungen Polypare über, nur in einigen Fällen

wird ein Paar gegenüberstehender Septen mit zur Mauerbildung herbeigezogen. —
Galaxea irregularis. Die neuen Polypare entstehen als Neubildung auf dem Cön-
enchym. Ihre Höhlungen stehen durch ein auf dem letztern gelegenes Canalnetz

(Cönosark) mit den älteren Polypen in Verbindung. — Stylophora digitata. Die

Knospen entspringen in ähnlicher Weise aus dem netzförmigen Canalsystem, wel-

ches die Polypen untereinander verbindet. — Astroides calycularis verhält sich

ähnlich, nur ist hier das poröse Skelet an der Bildung des Canalsystems bethei-

ligt. — Heliopora coerulea. Die neuen Cönenchymröhrchen entstehen zwischen

den älteren, welche in ähnlicher Weise wie bei Heliolites zur Bildung von Polypen
zusammentreten. — Tubipora Hemprichii. Die Knospen wachsen aus dem
Canalsystem der Brücken hervor. — Aus diesen Beobachtungen wird für die

verschiedenen Arten der Knospung (so weit es sich um das Skelet handelt) fol-

gende Eintheilung vorgeschlagen: 1. Theilknospung. Junge Kelche sind

vollständig directe Fortsetzungen des Mutterkelches. 2. Septalknospung.
Junge Kelche sind theilweise directe Fortsetzungen des Mutterkelches, theil-

weise werden sie durch umgewandelte Septen vervollständigt. 3. Tabula r-

knospung wie bei 2, nur geschieht die Vervollständigung durch veränderte

Tabulae. 4. Zwischenknospung. Junge Kelche entstehen zwischen den
altern, berühren dieselben aber mit ihrer Außenwand. 5. Cönenchymknos-
p ung. Junge Kelche entstehen auf dem zwischen den älteren Kelchen befindlichen

Gewebe. 6. Stolonenknospung. Junge Kelche entstehen aus hohlen Fort-
sätzen der älteren. (Die 6 Knospungsarten werden durch schematische Figuren
erläutert.) Zuletzt wird versucht, nach den recenten Formen die Weichtheile der

fossilen zu reconstruiren und ihr Verhalten bei den verschiedenen Knospungsarten
anschaulich zu machen. Für die Systematik ergeben sich folgende Sätze : Die
3 ersten Knospungsarten sind characteristisch für Madreporen und Rugosen , 4

und 5 kommen sowohl bei diesen als auch bei den Alcyonarien vor, 6 nur bei den
letzteren. — Vergl. auch Tomes (\), s. oben p 115.

Polymorphismus.

Marshall beschreibt bei einer Varietät von Pentiatula phosphorea \mä bei Um-
belhda gracilis »tentaculato-zooids«.

Physiologie.

Hickson (i) beobachtet bei Alcyonium die Bewegung des Wasserstromes in den
Polypen und findet . daß derselbe durch die Wimpern der Siphonoglyphe (s. oben
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p 1 1 4) eingesogen und durch die kürzeren des übrigen Theiles vom Schlund wieder

nach außen geführt wird.

V. Lendenfeld untersucht die Tentakel einer Actinie ;s. oben p 115), welche bei

Sonnenlicht grün , an trüben Tagen und bei durchfallendem Licht bräunlich aus-

sehen, und findet, daß die grüne Farbe durch Fluorescenz hervorgerufen wird.

Biologie.

Stearns sucht durch Anführung verschiedener Zeugnisse wahrscheinlich zu

machen, daß die Pennatuliden active Schwimmbewegungen auszuführen vermögen,

und behauptet dies besonders bestimmt von VerrüUa Blakei.

V. Koch beschreibt im Cönenchym von Heliopora coerulea eigenthümliche,

den Cönenchymröhrchen parallele Röhren , welche schmarotzenden Anneliden zur

Wohnung dienen und von der Koralle gebildet sind.

Systematik.

Duncan [^) gibt eine Revision der Gattungsmerkmale ven Phymastraea M, E.

& H., beschreibt die schon bekannte P. Valenciennesi 'K. E. & H. und pro-

fundior M. E. & H., und fügt dazu irregularis n. sp., welche die unter den re-

centen Korallen sehr vereinzelt stehende Gattung mit Heliastraea in Verbindung

setzt. Unter den ausgestorbenen Gattungen findet P. in Elysastraea aus dem
unteren Lias ihre nächsten Verwandten.

Haug hat einige als Chaetetes bezeichnete Korallen aus Trias , Jura und Kreide

untersucht und dabei gefunden, daß C. Recubariensis zu MonticuUpora gehört, C.

polyporus Typus einer eigenen Gattung Pseudochaetetes ist.

Hickson (-^j gibt eine neue Eintheilung der Alcyonarien , wobei er die An-
wesenheit resp. das Fehlen einer Siphonoglyphe besonders berücksichtigt. Die-

selbe weicht von der Koch' sehen Eintheilung (Morph. Jahrb. 4. Bd.) hauptsächlich

nur in den Namen der einzelneu Abtheilungen ab. Er unterscheidet : Proto-Al-

cyonaria, Stolonifera, Pennatulidae, Gorgonidae, Alcyonidae.

Hickson (\^ zeigt, daß die Einwürfe gegen die Zusammenstellung von Tubipora

und Syringopora, welche auf die Structur, die Form der Böden und auf die An-
wesenheit oder das Fehlen von »Septen« gegründet sind, sich widerlegen lassen,

und stimmt Denjenigen bei , welche die Verwandtschaft beider Gattungen be-

haupten [vergl. auch Koch p 118]. Er hält auch Favosites für eine Alcyonarie und
stellt in seiner Ableitung der Tubipora von CTarii^flrm-ähnlichen Formen F. als

Mittelglied hin.

Kowalewsky und Marion finden Clavularia ochracea identisch mit Cornularia

[Clav.) crassa M. E., die Eier gebiert, und beschreiben die Larven gebärende Cl.

petricola.

V. Koch versucht durch die gi'oße Übereinstimmung in der Knospung die nahe

Verwandtschaft von Tubipora, Syringophyllum und Syringopora nachzuweisen.

Lindström (^) vereinigt Columnopora Nich. und Houghtonia Röminger mit Ca-

lapoecia Bill., da sie sich nur durch verschiedene Dicke der Wände von einander

unterscheiden.

Lindström (2) führt sämmtliche Gattungsnamen paläozoischer Korallen auf und
erkennt nach kritischer Untersuchung über die Berechtigung derselben 1 1 4 für

begründet an, während er alle übrigen zu den Synonymen verweist.
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Nene Gattungen and Arten,

a. recente.

Alcyonium submurale n. Ceylon ; Ridley.

Clavularia petricola n, Golf von Marseille , in der Tiefe auf Steinen ; Kowalewsky
und Marion.

Coeloria ceylonica n. Ceylon ; Ridley.

Eugorgia Forreri u. La Paz (Californien) ; Studer (*)•

Pavonia percarinata n. Ceylon; Ridley.

Phymastraea irregularis u. Indien, Westküste; Duncan [^).

Radicipes n. g. Älmlicli Pavonaria. Cönosark verlängert, im Querschnitt rund-

lich, Achse lang, kalkig und spröde. Basalende gabiig und wurzeiförmig ver-

ästelt. Vielleicht eine Zwischenform von Pennatuliden und Gorgonien
; Stearns —

jyleurocristatus isi^2ai, Enosima, id.

Unibellula gracilis n. Farroe Channel ; Marshall.

1). fossile.

Acervularia mixta n. Ol^nek (Rußland), Silur: LindstrÖm (').

Actinocystis laevis n., pseudoorthoceras n. , dubia n., alle von Hillesheim , Devon;
Schulz.

Alveolites lupus n. Sicilien, Jura; De Gregorlo (^j.

Amphipora n. g. Dünne , zuweilen verästelte Stengel , in der Mitte ein Röhrchen,
an der Peripherie Canäle, die längs verlaufen. Gegründet auf Cannopora ramosa

Phillips; Schulz.

Astrocoenia Zitteli n. Galala Gebirge, Eocän ;£Pratz — duodecimseptata ibid.; id.— Philipp si n. Oxford, Oolith; Tomes {^).

Asirofimgia n. g. benachbart Astrospongia
; De Gregorio [^) — cidariformis n.

Sicilien, Jura ; id.

Bathycoenia n. g.; Tomes (^). — Slatteri n. Oxford, Oolith ; id. — solida ibid.; id.

Calamophyllia nebrodensis n. Sicilien, Jura ; De GregOriO {'^)

.

Calophyllum radicans n. Hillesheim, Devon; Schulz.

Campophyllum curvatum n. Hillesheim, Devon; Schulz.

Ceriopora sicula n. Sicilien, Jura; De Gregorio [^).

Chaetetes Bencckei n. Jura; Haug.

Chorisastraea rugosa n. England, Oolith
; Tomes (^).

Cladophyllia paiiormitana u. Sicilien, Jura; De GregoriO (^)

.

Confusastrea tenuistriata n. Oxford, Oolith
; Tomes \^) — magnißca ibid.; id.

Coniocora concinna n. Oxford, Oolith; Tomes i^"*)-

Cryptocoenia microphylla IX. Oxford, Oolith; TomeS (•^)-

Cycloseris aegyptiaca n. Minieh (Ägypten), Eocän; Pratz.

Cyrtophyllum n. g. Verwandt mit Acervularia, aber Septen nach außen verzweigt,

mit denen der benachbarten Polypen verschmolzen , ohne äußere Mauer, Böden
convex; Lindström (^) — densum n. Tunguska, Silur; id.

Cystiphyllum pseudoseptatumn. Hillesheim, Devon; Schulz.

Dania Pilata n. Sicilien, Jura; De Gregorio {^).

Dimorpharaea pedunculata n. Oxford, Oolith; TOHieS (^).

Dinophyllum n. g. bisher irrthümlich zu Clisophyllum Hisingeri gestellt; Lindströtn

(1) — involutum n. Olenek (Rußland), Silur; id.

Enallohelia clavatan. Oxford, Oolith; Tomes (^).

Favia pedunculata n. Oxford, Oolith; TomeS (^)

.

Heliopkyllum helianthoides n., cylindricum n., spongiosum n. alle von Hillesheim,

Devon; Schulz.
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Latimaeandra Haimein. Oxford, Oolith ; Tomes ^1 — tubulata ibid.; id.

Mesomorpha Schweinfurthi M. Arabien, Eocäu ; Pratz.

Mierosolena Fisia n. Sicilien, Jura: De Gregorio (V.

Montlivaultia concinna ü. Oxford, Oolitli ; TomeS ('^; — Slatteri n. ibid.; id. —
fairfordensis n. ibid.; id. — porpita n. ibid.; id. — Friedlaenderi n. Sicilien,

Jura ; De Gregorio [^).

Narcissastraea n. g. verwandt vaii Isastraeawaö. Astrocoeiiia
\ Pratz — tt/pican. Aradj,

Eocän ; id.

Nebrodensia n. g. Zwischen Cerioporiden und Chaetetes: De Gregorio ('-j — sicula

n., cylindroides n., bellampona n., pedogniana n., ßcincola n. alle aus Sicilien,

Jura; id.

Oroseris oolithica n., concentrica n., contorta n., incrustans n., gibbosa n., Slatteri n.,

alle ans Oxford, Oolitli ; Tomes [^)

.

Palaearaea n. g. ähnlich Litharaea\ LindstrÖm (^; — Lopatini n. Tunguska,
Silur; id.

Phyllogyraxv.g. verwandt mit Za^maeawc??-« : Tomes(^) — sinuosan. Oxford, Oolith
;

Tomes ('^

.

Phylloseris u. g. nahe Protoseris : Tomes (- — rugosan. Oxford. Oolith; TomeS (^).

Pseudochaefetes n. g. auf CAaeMes ^jo/y/»orws gegründet ; Haug.

Pycnophyllum corneolum \x . Hillesheim, Devon ; Schulz.

Rhaphidophyllum n. g. Septeu am inneren Rand mit nach oben gerichteten Dornen,

nach außen verlängert und dort durch dichte Schuppenblättchen mit einander ver-

bunden. Anordnung der Theile ähnlich Acervtdaria ; LindstrÖm (^) — constellatum

n. Tunguska, Silur; id.

Rhipidogyra Aquileae w. Sicilien, Jura; De GregoriO ^'}.

Spongites perplexus n. Sicilien, Jura; De GregOriO ("-).

Stylina laborfacta n., Cocu n. und mitis n. alle aus Sicilien, Jura; De Gregorio ("^ .

Syringopora fenestrata n. Waigatsch, Silur: LindstrÖm '}]

Thamnastraea crickleyensis n., Duncanin., JVrigthi u,. ßabelli/ormis n., microphylla

n., Walfordi n., alle aus Oxford, Oolith: Tomes ('i.

Thecosmilia Slatteri n. Oxford, Oolith ; Tomes (^).

Tricicloseris Umax n. Oxford, Oolith: TomCS (').

Zaphrentis obesa n. Tunguska, Silur; LindstrÖm ('] — complanata n. ibid.; id.

Verbreitung.

Canestrini gibt die Verbreitung von Corallium rubrum an (mit Karte)

.

Die Arbeit von Schulz enthält eine Aufzähhmg der Versteinerungen nach den

geologischen Stufen und im Anhang Beschreibung 1 neuen Gattung und 1 neuer

Arten.

De Gregorio ['^) führt von Aquileja und Ruccazzu in Sicilien mit genauer An-
gabe der Fundorte auf: Ceriopora n. sp., Astrofungia n. sp., Anabasia orbitulites

Lam., Latimaeandra orbitulites d'Accli., Losmophyllia subcylindrica Mich., retorta

Mich., Stylina irradiatis d'Acch., S. DeluciiE.^ S. tabulosa Goldf., *S'. sp.?, Rhi-

pidogyra n. sp., R. sp.?, Thamnastraea cristata Goldf., Cladophylla laevis Mich.,

Septastraea colturensis d'Acch., Cyathophyllum cylindricum Shwf. , Rhabdophyllia

Phillips
i

'Edvf
.

, Cryptocoenia colturensis d'Acch., C. sp.?

De Gregorio (^j behandelt die Jurakorallen von Sicilien und beschreibt Beau-

montia Zignoi d. Acch., Nebrodensia 5 n. sp., Dania n. sp., Microsolena n. sp.,

Alveolites \\. sp., Spongites n. sp., Chaetetes capilliformis Mich.. C. n. sp.?, Astro-

fungia cidariformis D. G., Montlivaultia n. sp., elongata Defr., dilatata E. H.,

Stylina 3 n. sp., irradians d'Acch., Calamophyllia n. sp.. Cladophyllia n. sp. Die
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genaueren Fundorte sind in der Regel angegeben , eine Fortsetzung ist in Aus-

sicht gestellt.

Jordan referirt ausführlich über die verschiedenen Theorien der Riff- und Atoll-

bildung der Korallen und stellt hauptsächlich der Darwinschen Senkungstheorie die

Semperschen Beobachtungen an den Pelewiuseln entgegen.

V. Lendenfeid hat an der südaustralischen Küste nur 2 Anthea, 1 Adamsia und

1 Phyllactinide, letztere aber sehr häufig aufgefunden.

Lindström (^; beschreibt aus Nord-Rußland und Sibirien , speciell Waigatsch,

Petschora, untere und mittlere Tunguska und Olenek folgende Korallen : Palaraea

n. sp., Favosites Forbesi E. H., F. gothlandiciis L.. F. Hisingeri E.H., F. asper

Goldf., F. Lonsdalei dOrh., F. LabicheiYi.il., Heliolites interstinctus L., Plasmo-

pora affinis Bill., Halysites catenula7-is h., H. escharoides Lam., Rhaphidophyllum n.

sp., Calapoecia erib)-ifo7-7nis Wich., Syringopora ^.S^., S. bifurcatahonsä., /S'. sp.?,

Columnaria alveolata Goldf., Cyathophyllum articulatum His., C. angustum Lonsd.,

Zaphrentis conulus Lindstr. und 2 n. sp., Dinophyllmn n. sp., Acervularia n. sp.,

Cyi-topkyllum n.sp., Cystiphyllum cylindricmn honsä. und var. expansum. Zugleich

gibt er in einer Tabelle die Verbreitung dieser Formen in andern Ländern.

Pratz beschreibt aus dem Eocän der libyschen Wüste und Egypten : Graphu-

laria desertorum Zitt., Litharaea sp.?, Eupsammia trochiformis Pall., Cycloseris n.

sp., MesomorphuM.^^., Diplosiaßexuosissima ä'Aach., Narcissasfraea n.&iß. , Astro

coenia 2 n. sp., Stylocoenia (äff.) eniarciata Lam., Parasmilia sp.?, Trocho-

cyatJms cyclolitoidcs Bellard , und zeigt ihre Vertheilung in verschiedenen geolo-

gischen Stufen.

Ridley führt von Ceylon an : Alcyonium n. sp. , Sarcophytum paucißorum Ehrb. , Spon-

godes sp.?, Rhizoxeiiia sp.?, Mcnacella reticularis Gxa.y wSiX
.

, Echinogorgia pseudosa-

sappo^öVi., Plexauraßabellwn, Juncellajuncea VsW., Suberogorgia verriculata Esp.,

S. suberosaVSiW.., Corallium woWe Pall. [Tubipora reptans Qt^AYiQx]/, Galaxea musicalis

h., G. Bougaüivillei M..^. &H., Mussa ringens M. E. & H., Prionastraea seychellensis

M. E. & H., F. magnißca D. Blainv., P. profundicella M. E. & H., P. gibbosa

Klunz. ,
P. halicora Ehrenb., Manicina Blainvillei M. E. & H., Coeloria Bottai

M. E. & H., C. asce^isionis Ridley var. indica, C. n. sp., Baryastraea — ?, Echi-

nopora hirsutissima M. E. & H., Fungia repanda Dana, Dendrophyllia Ehrenbergi

M. E. & H., Porites echinulata , P . punctata^ P. Gatmardi , Pavonia n. sp., ex-

plamdataham., P. sp.?, Madrepora cytherea Dana, M. ßabelliformis M. E. &
H., Stephanoseris sulcataYevill, Poecillopora grajidis Dana, ^ P. brevicornis hamk.,

P. elongata Dana , Cirrhipatkes spiralis Pall., C. anguina Dana, Hydradendrium

spinosum Cart., Anthipathe foeniculacea'^. Esp.

Studer (^) berichtet über die von A. Forrer an der californischen Küste gesam-

melten Leptogorgia stenobrachis Val. var. Engehnanni Verrill (Mazatlau) , L. ramulus

Verr. (Maz.) L. alba Verr. (Maz.), L. rigida Verr., L. cuspidata Verr. (Maz.), L.

exigua Yen'. (Zon'itos), Eugorgia aurantiaca Verr. (LaPaz), E. n. sp. (La Paz),

E. BradleyiYevr. (Maz.), Psammogorgia arbuscula Verr. (Maz.), Muricea hebes V.

— Epizoanihus elongaius Yevv.'^, E. crassusY.'f, Mammilifera DanaeYQXX. (Maz.),

Poecillopoi-a porosa Verr. (Maz.) —
Studer {-) beschreibt die Region der Koralleninseln im großen Ocean als ein

submarines Hochland mitBergen von 10-50" Steigung, auf deren Gipfel die Korallen

sich angesiedelt haben, und hält die Darwinsche Senkungstheorie für unhaltbar.

[Vergl. Bericht f. 1880 I p 233.]

Tomes (2) beschreibt aus dem unteren Oolith bei Cheltenham und Gloucester eine

große Anzahl Madreporen. darunter viele neue. Es werden aufgeführt und theilweise

abgebildet: Epis^nilia'^, Donacos^nilia WrightiY.H.. MontUvauUia tenuilamellosalj.
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H., 2 n;sp., 3Iorrisi Dune, captdiformis E.H., WrifftM l^.H., Painswich Dnnc,
trochoides E. H., Sniithi E.H., lens E. H., 4 sp. ine, Cyathophyllia oolitica Tom.
(m. Abb.), sp.?, Thecosmilia Wrig/iti Dnnc, ramosa Ol'h., Confusastraea consohrina

E. H., C. n. sp., Isastraea serialis E. H., tenuistriata E. H., depressa Tomes, La-
timaeandra Flemingi E.H., Davidsonia E.H., 2 n sp., Choriastraea n. sp., gregaria

M. Coy, Phyllogyra Etheridgi Dimc, P. n. sp., Coniocora n. sp., Thecoseris po-
lymorpha Tomes , Anabacia cotnplanata E. H., Thamnastraea 4 n. sp., Manseli
Dimc, Lyelli E. B.., fungiformis E. H., mettensis E. H., Defranciana E. H., Ter-

queni E. H., Walcothi Diinc, Oroseris 5 n. sp. , Microsolena porosa Lamk., regularis

E.H., sp.?, Dimorphastraea Lyelli, D. n. sp., Fromenteli Tomts, sp.?, Phylloseris

n. sp, , P. sp.?, Comoseris vermicularis, obtusa E. H.

In einer zweiten Abhandlung über den Oolith von Gloucester und Oxford be-

schreibt Tomes (•*) EnalloheUa n. sp., Batkycoenia 2 n. sp., Convexastraea Wal-
toni E. H., Cryptocoenia tuberosa Dunc, PrattiYl.H., C. n. sp., Stylina solida E.

H., Mo7itlivaultia caryophyllata Lam. (Abb.), M. 2 n. sp., Calamophila radiata E.

H., Cladophyllia Babeana E. H., Thecosmilia n. sp., Favia n. sp., Confusastraea

BurgundiaeEi.H.., C. n.sp., Isastraea limitata h&mk., microphyIIa Tomes, Boesleyi

Tom., gibbosa Dunc., explanata E. H., Latimaeandra lotharingica From., Choria-

straea obtusa Orb., Astrocoenian. sp., Thamnastraea Lyelli "Ej. H., n. sp,, Waltoni

E. H. , mammosa E. H., Microsolena excelsaYj. H., regularis Yj. H., Tricicloseris

n. sp., Comoseris vermicularis E. H., Oroseris n. sp., Anabacia complanata E. H.,

Cyathoph. Bourgueti Deh' . (Abb.).
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A. Anatomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte.

I. Allgemeines.

Agassiz /) gibt auf 15 Tafeln mit kurzen Erklärungen Copien aus den Arbeiten

über Entwicklungsgeschichte sämmtlicher Gruppen. Tafel 1 und 2 erläutern die
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Crinoiden, 3 und 4 die Ophiuroideen, 5-8 die Asteroideen, 9-12 die Echinoideen,

13-15 die Holothiiroideen.

Romanes & Ewart theilen Experimente an .Seesternen mit. Die Ocellen be-

sitzen eine Gesichtsfunction , was sich leicht feststellen läßt, indem diejenigen

Thiere , welche der Ocellen beraubt wurden, nicht mehr auf das Licht reagirten.

Weiterhin wird eine Reihe von Experimenten mitgetheilt , welche die Frage nach
einem Geruchsorgan klar stellen sollen. Indem die der Ocellen beraubten Thiere

in gleicher Weise , wie solche mit denselben nach vorgehaltener Speise sich be-

wegten, so folgert Verf., daß der Geruchssinn nicht speciell in den Ocellen liege,

sondern über die ganze untere Fläche des Thieres ausgebreitet sei. — Die
Pedicellarien sind zur Unterstützung der Ortsbewegung von Bedeutung. Sie

ergreifen beispielsweise Pflanzen und halten sie solange fest, bis der Seestern

sich mit den Saugscheiben der Füßchen befestigt hat. — Die Thatsache, daß
ein Echinus, welcher umgewendet worden ist und auf seinem Aboralpol liegt,

sich rasch aufrichten will, wird mit Annahme eines Sinnes für »gravity«

erklärt. Sinnreiche Versuche wurden angestellt, indem ein E., welcher in

einer Flasche auf seinen Aboralpol gelegt war, auf eine Rotationsmaschine ge-

bracht wurde , und die verschiedenen Resultate, je nachdem der Apparat in

Rotation war oder nicht, werden mitgetheilt. — Eine kurze Zusammenstellung

über die Einwirkung des Chloroforms , Caffeins , Chloralhydrats , Alcohols,

Strychnins und anderer Gifte auf die Echinodermen wird am Schluß der Mitthei-

lung gegeben.

Selenka gibt zunächst eine Schilderung der verschiedenartigen Furchungen des

Echinodermeneies und der Mesenchymbildung, um hierauf die Anlage und geweb-
liche Differenzirung der Keimblätter bei Syntqüa digitata darzustellen. — Die

Furchung des Echinodermeneies ist eine aequale ; das Ei der Synapta (und an-

derer Holothurien) furcht sich regulär ab, das der Ophiuriden (und Asteriden

pseudoregulär, das der Echiniden aequal mit polarer Differenzi-
rung. Bei der aequalen Furchung sind die ersten 2, ebenso die ersten 4 Blasto-

meren unter einander gleich groß. Vier Furchungstypen sind bei der aequalen

Furchung zu unterscheiden : a) Reguläre Furchung, Typus *S'yna/;;;«. Die

Eiachse wird zur Längsachse der Gastrula. Die Furchungsebenen schneiden (mit

Ausnahme der beiden ersten senkrecht zu einander stehenden verticaleu) abwech-
selnd in horizontaler und verticaler Richtung ein. Jede Furchungsphase bewirkt

eine gleichzeitige Halbirung aller Furchungszellen , welche bis zum Ablauf der

Furchung untereinander nahezu gleich sind. Wahrscheinlich kennzeichnen die

ersten beiden Blastomeren die rechte und linke Hälfte des zukünftigen Embryos.

b) Pseudoreguläre Furchung, Typus Ophiuriden. Die Längsachse

der Gastrula neigt sich gegen die Eiachse durch Umgruppirung der 4 ersten Bla-

stomeren zur Kreuzform. Alle Kugeln scheinen von gleicher Größe zu sein. Die

ersten beiden Furchungszellen repräsentiren nicht linke und rechte Seite der

Larve, c) Typus AynpMoxus. d) Typus Echiniden. Eiachse wird zur

Gastrula-Längsachse. Im 48zelligen Stadium Größe der Zellen nahezu gleich ; von
da an verhält sich die vordere Eihälfte verschieden von der hinteren. Die ersten

beiden Blastomeren entsprechen wahrscheinlich der rechten und linken Seite des

Embryos. Dieser Typus kann als äquale F. mit polarer Differenzirung
bezeichnet werden. — Während des Befruchtungsactes sondert sich eine periphe-

rische helle Protoplasmazone vom Dotter ab, die während der Furchung zum Theil

äußerlich liegen bleibt , zum Theil in die Furchungshöhle gelangt und sich hier

mit dem wässrigen Inhalt mischt. (Gallertkern Hensens.) Die Blast ula besteht

aus einem Kugelmantel von gleicher Dicke. Bei Holothurien [Synapta] wird er aus

gleich großen Zellen zusammengesetzt ; bei Echiniden (vielleicht auch Ophiuriden
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und Asteriden?) sind die Zellen am vegetativen Pole merklich breiter. — Der 2.

Abschnitt der Arbeit handelt vom Mesenchym. Bei Echiniden [Strongylocentrus

lividus, Sphaerechinus granulans, Echinus microtuberculatus] nnd Ophioglypha lacer-

tosa vermehren sich die beiden Ur-Mesenchymzellen durch Theilung und bilden

2 Mesenchymst reifen. Bei den Ophiuriden (0. lacertosa) entstehen die ür-

zellen des Mesenchyms in gleicher Weise wie bei Echiniden, d. h. 2 benachbarte

am vegetativen Pole gelegene Blastodermzellen verkürzen und verdicken sich. Ob
auch hier 2 Mesenchymstreifen entstehen , oder aber die beiden Ur-Mesenchym-

zellen als solche in das Blastocölom rücken, wurde nicht verfolgt. Bei Synapta

digitata treten die genannten Zellen erst nach dem Beginn der Gastrulation auf.

— Histologische Differenzirung der Mesenchymzellen. Diese ge-

langen bei S. digitata in Form von Wanderzellen in das Blastocölom und bilden

sowohl die Ringmusculatur des Vorderdarmes wie die Cutis (Bindegewebe, skele-

togene Substanz) . Morphologische Bedeutung der Mesenchymzellen.
Verf. stellt 3 Hypothesen auf. 1) Die 2 Urzellen des Mesenchyms sind Homologa

der beiden »Urzellen des Mesoblasts« der Würmer, Mollusken, Arthropoden u. s.

w., während die Urdarmdivertikel — die mit ihren Derivaten (Cölomsäcken und
Wassergefäßen) anfangs aus einem einschichtigen Zellenlager bestehen , aus wel-

chem vereinzelte Zellen an der Peripherie einen Außenbeleg von Muskeln bilden

— als Neubildungen anzusprechen sind. 2) Die Urdarmdivertikel sind als ur-

sprünglich alleinige Bildungsheerde des gesammten Mesoblasts (welcher bei allen

Echinodermen sowohl aus 2 Urzellen des »Mesenchyms«, als aus den Urdarmdiverti-

keln besteht) zu betrachten, während die Mesenchymzellen als cänogenetische Bil-

dungen anzusprechen sind. 3) Die Mesenchymzellen sind Abschnitte der Urdarm-
divertikel, die sich in Folge des modificirten Larveulebens vorzeitig loslösten und
früher als der übrige Abschnitt des Mesoblasts (die Urdarmdivertikel) zu geweb-

licher Differenzirung gelangten. Die 1. Hypothese hält der Autor für die plau-

sibelste und betont, daß man in jedemFalle annehmen muß, daß aus einem Keim-
blatte von epithelialem Character ein Mesenchym sich herausbilden

kann, mithin beiderlei Gewebsformen nicht morphologisch different sein müssen.
— Das Nervensystem entsteht bei Synapta aus dem Ectoderm an der Bauch-

seite der Larve in der nächsten Umgebung des Larvenmundes aus einem pentago-

nalen Mundschilde zugleich mit den Tentakelhauben. — Im 3. Abschnitt werden

neue Beobachtungen über die Entstehung der Mesodermsäcke von Synapta

mitgetheilt. In Bezug auf den Urdarm wird berichtet, daß der Gastrulamund oder

Blastoporus, ebenso wie der Larvenmund persistirt. Dem Wassergefäßsystem ent-

stammt die gesammte Längsmusculatur (bis zur kriechenden Wurmform).
Die Blutkörper der Wassergefäße entstehen aus losgeschnürten Epithelzellen der

Wassergefäßanlagen. Die Cölomsäcke in ihren histolog. Diflferenzirungen

werden hierauf besprochen. Das Epithel derselben persistirt als Cölomepithel.

Die gesammte Ringmusculatur entstammt aus der Wand der Cölomsäcke als

Ringmuskelbeleg der Körperwand und des Darmes (excl. mesenchym. Ringmus-

culatur des Vorderdarmes) . Die Blutkörper des Enterocöloms entstehen aus los-

geschnürtem Peritonealepithel (Cölomepithel) . — Die verschiedenen Furchungs-

arten der Echinodermeneier können nach Verf. nicht Anhaltspunkte für die

Stammesgeschichte geben , da die Furchung gerade bei den am weitesten

modificirten Formen, wie Synapta, am regelmäßigsten abläuft, bei Asteriden aber,

welche wahrscheinlich den Ausgangsformen am nächsten stehen, am regellosesten

vor sich geht. Wahrscheinlich sind cänogenetische Einflüsse hierbei im Spiele ge-

wesen. Vermuthlich stammen die Echinodermen von wurmähnlichen Thieren ab;

hierfür sprechen : Anlage des Mesenchyms in Form zweier Urzellen und lateralsym-

metrische Anlage der Larvenorgane. Als neu erworben erscheinen die Urdarm-
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divertikel , die wahrscheinlich zuerst als paarige Gebilde aiiftretend ein paariges

Excretionsorgan (Gegenbaur) darstellten.

Metschnikoff theilt seine Untersuchungen über die intracelluläre Verdauung bei

Echinodermenmit. Den wandernden Mesodermelementen der Larven wird eine intra-

celluläre Aufnahme und Verdauung zugeschrieben. Besonders bei den Vorgängen
der Resorption unnütz gewordener Theile kann man diese verdauende Function

der Mesodermzellen wahrnehmen. Es werden von den amöboiden Zellen, welche

bei der Auricularia von Synapta und Bipinnaria asterigera zwischen Ectoderm und
Entoderm ihren Sitz haben, nicht nur sämmtliche Skeletbildungen geliefert (über-

haupt die Cutis desThieres), sondern es nehmen bei Eintritt der Metamorphose
diese Mesodermzellen eine Menge sich ablösender Zellenbruchstücke in sich auf,

um sie zu verdauen. Es konnte direct an ein und derselben Zelle die Aufnahme
und allmähliche Resorption von Eiweißkügelchen beobachtet werden. Weiterhin

wird das Aufnehmen von fremden Stoffen besprochen. Wenn Carmin- oder indigo-

haltiges Wasser den Bipinnarien unter die Epidermis gespritzt wurde , so nahmen
die Wanderzellen sofort diese Farbstoffe auf. — Hierauf bespricht Verf. die Bil-

dung der sog. Riesenzellen , die er »Mesodermplasmodien« zu nennen vorschlägt.

Bei einer Bipinnaria, welcher unter die Haut menschliches Blut eingespritzt wurde

,

bildeten sich dieselben auf folgende Weise. Zum Theil wurden die Blutkörperchen

von einzelnen Mesodermzellen aufgefressen und verdaut, die größeren Blutklumpen

hingegen von vielen Mesodermzellen umgeben, welche mit einander verschmolzen,

um verschieden große Mesodermplasmodien darzustellen, die sich vermittelst großer

Pseudopodien bewegten. Wurde Ziegenmilch unter die Haut injicirt, so fraßen

die Mesodermzellen dieselbe auf. Daß ihnen weiterhin ein ünterscheidungsver-

mögen in der Auswahl der aufzunehmenden und zu verdauenden Stoffe zukommt,
ging aus mehreren Versuchen hervor. Verf. glaubt, daß den Mesodermzellen eine

nicht unbedeutende prophylactische Rolle zukommt, indem die absterbenden Zellen

des Körpers verzehrt werden. Ferner wurden die in bacterienhaltiger injicirter

Flüssigkeit befindlichen Bacterien bald im Inneren der Mesodermzellen einge-

schlossen gefunden. Die ursprüngliche Rolle des Mesoderms dürfte eine nahrungs-

aufnehmende und verdauende gewesen sein, zu welcher eine die Gewebe und Or-

gane bildende Function in zweiter Instanz hinzukam.

II. Crinoidea (incl. Cystoidea und Blastoidea).

Perrier [^) ist zu abweichenden Resultaten über die Structur der Arme der

Comatuliden gekommen. Das von anderen Forschern als Herz gedeutete Organ
.soll dieselbe Structur besitzen, wie das gleiche Organ bei Seeigeln und Seesternen,

und ein drüsiges Organ sein , für welches es bei Letzteren vom Autor und von

Jourdain erklärt worden ist. Weiterhin sollen das sog. gekammerte Organ und die

Faserstränge ein Nervensystem darstellen. Diese Ansicht war bereits früher von
W. B. und P. H. Carpenter ausgesprochen worden , während Ludwig die Faser-

stränge für bindegewebiger Natur erklärte. Weiterhin sollen Verzweigungen der

Faserstränge mit Muskelfasern in Verbindung stehen. Über die Entwicklung
der Pinnulae wird mitgetheilt, daß sie in ihrer Structur mit den Armen an-
fangs übereinstimmen. [Ausführliches Referat nach Erscheinen der ausführlichen

Arbeit.]

Carpenter '^j bespricht kritisch die Arbeiten von Köhler über die Seeigel und
geht dann auf die Abhandlung von Perrier [s. oben] ein , welche Carpenters An-
sicht von der nervösen Natur der fibrillären Hülle des sog. gekammerten Organs
bestätigt. Verf. hat neuerdings bei Antedon Eschrichti^ Pentacrinus und Bathy-
crinus in den Verzweigungen der Faserstränge bipolare Zellen gefunden und bei
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ersterer Art einen Plexus von Fibrillen entdeckt , welcher in der Scheibe gelegen

ist und ein ringförmiges Netzwerk »around the lip« bildet. Von diesem Plexus,

welcher mit den Fasersträngen zusammenhängt ,
gehen Ausläufer aus , welche so

einen Zusammenhang zwischen den Fibrillen des subepithelialen Nervenbandes

herstellen , welches nach Ludwig der alleinige Nervenapparat sein sollte. Somit

besitzen die Crinoiden außer dem ambulacralen Nervensystem ein antiambulacrales,

welches von dem gekammerten Organ, den Fasersträngen und einem ringförmigen

Plexus gebildet wird.

Carpenter (^) behandelt die Frage, ob dieBasalia, welche in der Larve zuerst

erscheinen, bei einigen Gattungen der Crinoideen wirklich fehlen. Einige Arten

sollen entweder niemals Basalia besessen , oder sie , falls sie vorhanden gewesen

sind , noch vollständiger resorbirt haben , als es von den recenteu Comateln be-

kannt ist. Dieses Verschwinden erscheint aber ganz unwahrscheinlich. Bei Euge-

niacrinus sind in der That verschmolzene Basalia zu finden. Die 5 sich gabelnden

Canäle im obersten Säulenglied beweisen in ihrem Verlaufe , daß dieses verwach-

sene Basalien vorstellt. Bei Plicatocrinus werden die rudimentären Basalia und bei

Pentacrinus das angebliche Fehlen derselben besprochen. Auch bei Holopus, Cya~

thidium und Cotylecrinus ist der Bau ein vollständig normaler.

Trautschold schlägt einige Verbesserungen in der Nomenclatur der Kelch-
platten vor. Sobald 2 Plattenkränze die Basis des Kelches darstellen, so ist es

das Beste, den unteren Kranz infrabasal, den darüber befindlichen aber suprabasal

zu nennen, hingegen den Platten der monocyklischen Basis die Benennung Basalia

zu lassen.

Weinberg gibt eine ausführliche Darstellung der Anatomie von Antedon rosacea,

welche er in Triest untersuchte. Seine Abhandlung gibt ein genaues Übersichts-

bild über diese Form sowie über die Crinoideen überhaupt und basirt auf den Ar-
beiten Ludwigs etc. Auch die Ontogenie (Götte etc.) wird berücksichtigt.

Hierher auch Agassiz (^), s. oben p 125.

III. Asteroidea.

Jatta hat hei Asteracanthion fflaciale einen Dotter kern aufgefunden. Im Ei

unterscheidet man das Keimblättchen mit dem Keimfleck , welcher stets eine oder

mehrere Vacuolen enthält, den Dotter und in demselben ein Gebilde einer Sub-

stanz , die sich mit Ammoniak-Carmin stark roth tingirt. Die Art der Lichtbre-

chung und die Färbung mit Carmin läßt keinen Zweifel über die Kernnatur dieses

Gebildes bestehen. Die Gestalt des Dotterkernes ist sehr verschieden. In einigen

Eiern ist nur ein einziger runder Dotterkern, kleiner als das Keimbläschen, in an-

deren sind 2 zu erkennen. Im Dotter anderer Eier war derselbe in Gestalt kleiner

Theile zerstreut, oder aber es umgab ein Theil des Dotterkerns das Keimbläschen

ringförmig , demselben anhängend , während ein Theil in kleine Fragmente zer-

streut auftrat. Über das Verhältnis der Größe des Eies zum Vorhandensein oder

Fehlen des Dotterkerns konnte nichts angegeben werden ; nur daß im Dotter, so-

lange das Ei noch im Eierstock ist , Dotterkerne auftreten , bei abgelegten Eiern

aber fehlen, wird bestimmt versichert. In letzterem Falle zeigte sich der Dotter

in 2 Schichten geschieden : eine innere stark granulirte und eine äußere helle mit

nur wenig Granulationen. Erstere tingirte sich stark mit Carmin und wird als

Zona vitellina interna granulosa bezeichnet. Diese Thatsachen bezeugen , daß ein

Theil des Dotterkerns sich mit dem Dotter vermischt und ein anderer in enges

Verhältnis zu dem Keimbläschen tritt und vielleicht mit ihm verschmilzt.

Hamann (*; schildert das Nervensystem einiger Ästenden. Die 5 Ambula-
cralnervenzüge verlaufen zwischen den Fortsätzen der verlängerten Epithelzellen

Zool. Jahresbericht. 1S83. I. 9
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der Veutralseite ,
welche als Süitzzellen bezeichnet werden. Dasselbe Epithel,

welches sich in den Ambulacralrinuen findet, tiberkleidet auch den sog. terminalen

Fühler, auf dessen Ventralseite in einer wulstförmigen Erhebung die Augenfieckeu

liegen. Das Epithel des Fühlers besteht aus Stützzellen und Sinneszellen, deren

Ausläufer in der Nervenfaserschicht verlaufen. Jeder Augenfleck besitzt eine ke-
gelförmige Gestalt und stellt eine Einstülpung des Epithels dar. Rings um die

• kegelförmige Einsenkung gruppiren sich die Pigmentzellen , deren Ausläufer ner-

vöser Natur sind. Über die Augenflecke setzt sich die Cuticula fort. Die Sinnes-

zeilen , welche besonders am Ende des Fühlers sich zahlreich vorfinden, sowie die

Ganglienzellen werden ausführlich besprochen. Bau der Füßchen. Bei Astro-

'pecten besitzt ihr conisches Ende ein anderes Epithel als der übrige Theil. In

demselben li'itt eine neue Zellform hinzu , die als Epithelsinneszellen anzusehen

sind. Bei Solaster papposus und Asteracanthion rubens finden sich ebenso wie bei

Astropccten in jedem Füßchen Nervenzüge , welche zwischen den Fortsätzen der

Epithelschicht verlaufen , und zwar zu Faserzügen vereinigt. Sie stehen mit den

Epithelzellen der Saugplatte in Verbindung. In letzterer treten Drüsenzellen in

großer Menge auf. Im dorsalen Körperepithel finden sich neben Stützzellen eiför-

mige Drüsenzellen und Nervenzüge vor, sowie Sinneszellen in den Kiemenbläscheu.

Am Schluß weist Verf. auf die Ähnlichkeiten im Bau des Nervensystems der

Echinodermen und Cölenteraten hin.

Über Entwicklung vergl. Selenka^ s. oben p 126, und Ägassiz (^1, s. oben

p 125. Über physiologische Experimente vcrgl. Romanes & Ewart, s. oben

p 126 ; über intracelluläre Verdauung vergl. Metschnikoff, s. oben p 12S.

IV. Ophiuroidea.

Über Entwicklung vergl. Selenka, s. oben p 126, und Agassiz (';, s. oben p 125.

V. Echinoidea.

Mackintosh (^; gibt eine Darstellung der Stacheln der Arbaciadae, Echinome-

tridae und Echinidae. Durch die Untersuchung der Stacheln von Arhacia kommt
Verf. zu anderen Resultaten über die Verwandtschaft dieser Gattung, als A. Agas-

siz. Derselbe ('-] gibt einige Verbesserungen früherer Angaben und kurze Notizen

über neu entdeckte Diadematiden und Echinothuriden.

Köhler gibt eine ausführliche Darstellung der Anatomie und Histologie der

Echiniden. Die Schale der regulären wie irregulären Seeigel ist äußerlich be-

kleidet von einer Bindesubstanzschicht und einem Wimperepithel. In der Binde-

substanzschicht trifft man neben feinen Fibrillen auf Zellen , die von amöboider

Gestalt sind und das Pigment tragen. Auf die Mehrzahl der Organe, welche die

äußeren Anhänge der Schale bilden, setzt sich diese Schicht fort. Innen sind die

Platten der Schale bedeckt von einer sehr dünnen Bindesubstanzschicht und

einem Wimperepithel. Die Stacheln besitzen bei regulären wie irregulären

Formen dieselbe Structur. Über ihren Bau wird nichts Neues hinzugefügt. Die

Ambulacraltentakel (Tastfüßchen, Ambulacralkiemen, Ambulacralfüßchen

werden des Näheren geschildert. Der Bau de* Saugfüßcheus eines regulären

Echinus ist folgender. Auf das Außenepithel folgt eine Bindesubstanzschicht, eine

elastische Membran, eine Längsmuskelschicht und das Innenepithel. In der Binde-

substanzschicht unterscheidet mau eine äußere Lage mit transversalen und eine

innere mit longitudinalen Fibrillen. Die Zellen des Inuenepithels tragen Cilien.

Ein Nervenzug mit Ganglienzellen findet sich in jedem Füßchen und endet unter-

halb der Saugplatte in einer Anschwellung. Hier liegen auch die Kalkkörper, die
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Kosette bildeucl. Das Epithel der Saugplatte ist voa besonderer Gestalt. Seine

Zellen sind sehr lang und hängen zusammen mit einer aus feinen Fibrillen gebil-

deten Schicht , die als Nervenplexus gedeutet wird und mit dem Füßchen in Zu-

sammenhang steht. Die gleiche Structur treffen wir bei den irregulären Seeigeln

an. Die Pedicellarien werden in ihren verschiedenen Formen beschrieben. Die

Ergebnisse über die sog. drüsigen Pedicellarien stehen in Einklang mit den Unter-

suchungen Föttingers . Die Sphaeridien werden dann des weiteren nach Anzahl

und Vorkommen besprochen. Über die Fascio len und Semiten wird nichts

wesentlich Neues hinzugefügt. Ihre Function und Morphologie ist noch unaufge-

klärt. V e r dau u ng s a p p a r at der regulären Seeigel. Man unterscheidet Pharynx,

Ösophagus, 1. und 2. Dünndarmkrümmung und Rectum. Am Ösophagus findet

sich das von Delle Chiaje entdeckte Anhangsorgan. Die Schichten, welche die Wan-
dung des Ösophagus sowie der übrigen Darmabschnitte zusammensetzen, sind von

außen nach innen : das Außeuepithel , aus kleinen wimpernden Zellen bestehend,

eine äußere Bindesubstanzschicht , eine Ringsmuskelschicht , läugsverlaufende

Muskelfibrillen , eine innere Bindesubstanzschicht und endlich das lunenepithel.

In der inneren Bindesubstanzschicht verlaufen die Blutcapillaren. Das Innenepithel

besteht aus 2 Zellformen , von denen die eine wahrscheinlich drüsiger Natur ist.

Die Structur des »Siphon« (Nebendarm) ist gleich der des übrigen Darmtractus. Am
Darme anal der Spatangiden werden unterschieden: der Ösophagus, die beiden

Krümmungen des Darmes und das Rectum. Anhangsorgane sind das sogenannte

gewundene Organ (Hoffmann), homolog dem Nebendarm der regulären Echi-

niden, und ein Diverticulum am Enddarm, welches bei Schizaster, Brissus und Bris-

sopsis aufgefunden wurde. Die Structur der Darmwandung ist folgende. Auf das

Außenepithel folgt eine dünne wenig entwickelte Bindesubstanzschicht, nach innen

von derselben sind eine Rings- und Längsmuskelschicht , eine innere Biudesub-

stanzschicht , eine elastische Membran und das Innenepithel gelegen. Die innere

Biudesubstanzschicht besteht aus einer inneren lockeren Lage mit feinen Fibrillen

und Zellen, und einer äußeren festereu. In der ersteren triflft man die Capillaren,

in denen man auf Schnitten das geronnene Blut findet. Das Epithel , welches das

Lumen des Darmes auskleidet, ist mehrschichtig und besteht aus sehr langen

Zellen. Eine Cuticula ist im Verlaufe des ganzen Darmes zu erkennen. Von den

2 Arten Drüsenzellen kommt die eine Art , Schleimzelleu von eiförmiger Gestalt,

in der 2 . Darmkrümmung vor
;
sie liegen zwischen den gewöhnlichen Epithelzellen

eingelagert. Die 2. Art ist im Beginn der 2. Darmkrttmmung und zwischen Öso-

phagus und der 1 . Öffnung des Nebendarmes zu finden. Es sind zusammengesetzte

Drüsen von birnförmiger oder flaschenförmiger Gestalt , in der Bindesubstanz ge-

legen, während der Ausführgang die Epithelschicht durchbricht. Die Structur des

Diverticulums ist verschieden von der des Darmes. Der Neb endarm be-

sitzt eine verschiedene Structur im freien Theil und dem au der 2. Darmkrüm-
mung angehefteten. In letzterem folgt auf das Außenepithel eine wenig entwickelte

Bindesubstanzschicht, eine Muskelschicht mit transversal verlaufenden Fasern, eine

innere Bindesubstanzschicht und das Innenepithel mit langen Zellelementen. Im
freien Theile ist die Structur der Wandung eine complicirtere. Hier findet sich

eine gallertige Bindesubstanzschicht , in deren homogener Grundsubstanz zahl-

reiche Zellen mit ihren Ausläufern anastomosirend eingelagert liegen. Das Ner-
vensystem in seinem anatomischen Bau wird bei den Regulären kurz geschil-

dert. Die Zusammensetzung eines Ambulacralnervenzuges ist folgende : eine innere,

nur aus Nervenfibrillen und eingestreuten Ganglienzellen bestehende, und eine

äußere Lage , welche aus Zellen gebildet wird. Bei den Spatangiden weicht der

Bau etwas ab , wie kurz angegeben wird. Der Tastsinn ist der am besten ent-

wickelte Sinn dieser Thiere. Die Geschlechtsorgane werden in ihrem Bau

9*
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bei verschiedenen Formen geschildert. Die Structur der Wandung eines Ovariums

von Sjmtangus ist folgende. Auf das Außenepithel folgt nach innen zu gelegen

eine Bindesubstanzschicht , eine Muskelscliicht und das Innenepithel , aus dessen

Zellen die Eizellen ihren Ursprung nehmen. Die Hoden zeigen denselben Bau bis

auf das Inneuepithel. Bei ^S". purpureus geht die Entwicklung der Spermatozoen in

ähnlicher Weise vor sich , wie es von Sabatier bei Anneliden geschildert worden

ist. Aus den Kernen der Spermatosporen, welche die Gestalt einer Morula ange-

nommen haben, entstehen die Spermatozoen, indem jeder Kern ein solches bildet.

Der Schwanz entsteht durch Verlängerung des Protoplasmas des Kernes. Zu glei-

cher Zeit bildet sich ein kleiner, stark lichtbrechender Körper an der Basis des

Schwanzes und der Kopf nimmt eine eiförmige Gestalt an.— Unter dem Namen Cir-
culationsapparat werden Wasser- und Blutgefäßsystem zusammengefaßt.

Verf's. Resultate stützen sich zum großen Theile auf Injectionspräparate ; seine An-
sichten können hier nur kurz angedeutet werden. Bei den regulären Seeigeln be-

steht der Circulationsapparat aus zwei getrennten Systemen. Das eine setzt

sich zusammen aus den Ambulacralgefäßen und einem peribuccalen Ringgefäß

(Wassergefäßring) , von welchem einCanal zurMadreporenplatte führt, während das

zweite aus den Gefäßen des Darmtractus ^Blutgefäße der Autoren) besteht, welche

sich schließlich auf zahlreiche Capillaren in der Wandung des Darmtractus be-

schränken und sich zu einem sog. inneren Marginalgefäß vereinigen, welches sich

in ein 2. periösophageales Riuggefäß ergießt. Von Letzterem entspringt ein Canal,

welcher zur Madreporenplatte läuft. In seinem Verlaufe ist ein Excretionsorgan

(Herz anderer Autoren) eingeschoben. — Bei den Spatangiden sind beide Systeme

nicht getrennt. Der Circulationsapparat derselben besteht aus folgenden

Theilen : 2 Gefäßringen um den Mund (Blut- und Wassergefäßring anderer Autoren)

,

von denen jeder Äste in die Ambulacralzonen schickt. Die beiden Gefäße, welche

den Steincanal in gleicher Höhe mit dem Ösophagus bilden , stehen in Verbindung

mit einem der peribuccalen Ringgefäße und verschmelzen zu einem Canal, welcher

in einer Drüse endet (Herz . Das innere Randgefäß oder der Verbindungsast theilt

sich an seinem Ende und verbindet sich mit den beiden Gefäßringen. Somit ist die

Verschmelzung beider Gefäßsysteme eine vollständige, und es würde schwierig

sein, hier zwischen Wassergefäß- und Blutgefäßsystem zu unterscheiden. Dieser

Fall ist eine secundäre Bildung ; die Verhältnisse , wie sie bei den Regulären sich

finden , sind die älteren. Ausführlich wird der histologische Bau der einzelnen

Theile des Circulationsapparates geschildert. Die Polische Blase besitzt eine ähn-

liche Structur wie die »eiförmige Drüse« Herz and. Autoren; und ist wahrschein-

lich ein Excretionsapparat. Bei den Spatangiden wird das der eiförmigen Drüse

der Regulären homologe Gebilde als Madreporendrüse (gl. madreporique) be-

schrieben. — Über die Hybridation sversuche an verschiedenen Seeigeln

wurde bereits im Bericht für 1SS2 I p 195 referirt.

Schäfer bietet eine vorläufige Mittheilung über . die P e r i v i s c e r a 1 f 1 ü s s i g -

k e i t. Sie besteht aus einer hellen, leicht gerinnbaren Substanz von demselben spe-

cifischen Gewicht und der chemischen Zusammensetzung wie Seewasser. Dem See-

igel entnommen, bildet sie Gerinnsel, in welchen Körperchen mit zahlreichen Fort-

sätzen eng aneinander liegend angetroffen werden. Sie liegen in einer hellen Sub-

stanz eingebettet, welche dem Mucin verwandt zu sein scheint. [Eingehenderes

Referat nach Erscheinen der ausführlichen Arbeit.]

Über Entwicklung vergl. Selenka, s. oben p 126, undAgassiz )^), s.oben p 125
;

über physiologische Experimente vergl. Romanes & Ewart, s. oben p 126.
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VI. Holothurioidea.

Hamann ['^] gibt eine Scliilderung der Gewebe von Cucumaria cucumis und

Planci. Am Darmtractus unterscheidet er 4 histologisch von einander getrennte

Abschnitte. Im Schlund bildet das Epithel zottenförmige Erhebungen. Eine

schwach entwickelte Eingsmuskelschicht findet sich in demselben. An der Basis

des Schlundes zeigen sich Längsmnskelfasern . auf welche die Bindesubstanz

Schicht folgt, in der Maschen und Lücken auftreten, welche als Blutgefäße ge-

deutet werden. Der Magen zeichnet sich durch seine stark entwickelte Musculatur

aus. Sowohl die innere Rings- als die nach außen von dieser liegende Läugs-
muskelschicht ist sehr entwickelt. Eine innere Bindesubstanzschicht — zwischen

Innenepithel und Ringsmuscularis — hat sich im Magen entwickelt, um auch im

Dünndarm und Rectum sich wiederzufinden. Drüsenzellen kommen in keinem Ab-
schnitt des Darmes vor. Der Dünndarm wird als resorbirender Theil angesehen.

Unterhalb des Magens finden sich bei C. cucumis blindsackartige Anhangs-
organe des Dünndarmes in großer Anzahl. Die Mesenterien, welche von einem
Flimmerepithel überzogen werden, besitzen Muskelfibrillen, welche der Bindesub-

stanzscliicht auflagern. In den Geschlechtsschläuchen wird ein basaler und
ein distaler Theil unterschieden; in letzterem entstehen die Geschlechtsproducte.

Die Bindesubstanz (Bindegewebe) besteht aus einer hyalinen Grundsubstanz, in

welcher spindelförmig gestaltete Zellen auftreten, deren Ausläufer die Fibrillen

vorstellen. In derselben sowie auch in den übrigen Geweben und der Leibeshöhle

triff't man amöboide Zellen an , welche einen körnigen Inhalt haben und die

Plasmawand er Zellen benannt werden. Ihr Aus- und Einwandern in die

Darmgefaße wird dann weiterhin geschildert. Die Muskelfibrillen sind glatt

;

die Bildungszelle liegt denselben außen auf. sie sind mithin epithelialen Ur-
sprunges. Die Fibrillen kommen entweder in Lamellen angeordnet vor oder aber

sie bilden Muskelprimitivbündel [C. Planci). Das Nervensystem bat seine epi-

theliale Lagerung aufgegeben und ist in die Cutis zu liegen gekommen. Verf.

schildert ferner die Füßcheu und die cylindrischen Zellen der Saugplatte mit

dem basalen Nervenplexus.

Hamann (^) theilt Beobachtungen über das Nervensystem von Holothuria

Polii mit. Sowohl in den Bauchfüßchen als in den als Pyramidenfüßchen bezeich-

neten Gebilden des Rückens gelang es ihm, den Zusammenhang zwischen Epithel-

zellen und Nervenfasern nachzuweisen. In den Füßchen folgt auf das Epithel die

Cutis und nach innen von dieser eine Längsmuskelschicht und das Innenepithel,

welches den Hohlraum des Füßchens auskleidet. Auf der Spitze der Füßchen
findet sich ein Epithel vor, dessen Elemente feine fadenförmige Zellen sind, welche

sich in Fortsätze verlängern imd mit dem basalen Nervenfasergeflecht zusammen-
hängen. Auch in den Tentakeln werden Sinneszellen und Stützzellen in der Haut
unterschieden. Die Nervenäste, welche in den Füßchen verlaufen, setzen sich

aus Epithelstützzellen zusammen, zwischen deren Fortsätzen die Nervenfibrillen

mit den Ganglienzellen verlaufen . Es folgt die Schilderung der Cuvier 'sehen
Organe. Unterhalb des Epithels wird eine Drüsenschicht mit Elementen von
traubenförmiger Gestalt beschrieben. Ein Canal in der Achse der Schläuche

konnte nicht gefunden werden ; sie besteht aus der Bindesubstanz, in welcher die

Längsmuskeln zu Bündeln vereinigt verlaufen. Nach innen folgt, ebenfalls in der

Bindesubstanz liegend, eine ringförmig angeordnete Muskelschicht. — Den Schluß

macht eine vorläufige Angabe der bei der Untersuchung von Synapta digitata ge-

wonnenen Resultate. Auf eine kurze Schilderung des Nervensystems (neue Sinnes-

organe werden auf den Tentakeln als Sinnesknospen beschrieben) folgt die Be-
schreibung der Structur der Nervenstämme. Sowohl der Gehirnring als die von
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ihm aiisstralileiiclen Radialnervenstämme imd Tentakeluervenäste zeigeu folgenden

Bau. Der größte Tlieil wird gebildet von den feinen Nervenfibrilleu mit einge-

streuten Gjinglienzellen. Außen liegt den Fibrillen eine Epithelschicht auf, deren

Zellen Fortsätze besitzen, welche die Nervenfaserschicht durchsetzen. Diese Epi-

thelschicht ist homolog den Stützzellen der Epidermis in der Ambulacralrinne der

Ästenden. Nicht allein die Nervenfibrillen sind bei den Holothurien in die Binde-

substanz (Cutis) zu liegen gekommen, sondern auch diejenigen Epithelzellen,

zwischen deren Fortsätzen sie verlaufen. An die Schilderuug der Hautuerven
und der Tastpapillen schließt sich eine Darstellung des Darmtractus mit seinem

Drttsenmagen. [Ausführlicheres Referat über die Histologie der Spmpta im

nächsten Jahrgänge.]

Jourdan beginnt seine Abhandlung mit der Beschreibung der Körperwand
,

die bei allen Holothurien den gleichen Bau besitzt. Unterhalb der Cuticula finden

sich die eigenthümlich gestalteten Epithelzellen, die Biudesubstanz, welche die

Cutis bildet, eine Ringsmuskelschicht und das die Leibeshöhle auskleidende Epi-

thel. In der Lederhaut treten außer den Fibrillen, die bald ein lockeres Netz

bilden, bald dichter gedrängt stehen, Kalkkörper, Pigmentkörper. Körnerzellen,

Schleimzellen, freie Zellen und endlich Nervenfibrillenzüge auf. Die Muskel-
fibrillen, epithelialen Ursprungs, sind lauge Gebilde, welche zugespitzt enden;

der Kern liegt ihnen außen auf, ihr homogener Plasmaleib erscheint längsgestreift.

Bei der Betrachtung der Tentakel interessirt die Bildung der Epithelzellen. Sie

sind von spindelförmiger Gestalt und bilden eine Platte. Ünterlialb derselben liegt

ein reich entwickeltes Nervengeflecht, in welchem Zellen auftreten. Die Struclur

der Endscheiben der Ambulacralfüßchen ist ähnlich. Auch hier liegt unterhalb

der feineu langen Epithelzellen ein Nervenplexus. Ein Zusammenhang zwischen

den Nervenfasern und den Epithelzellen konnte aber nicht nachgewiesen werden.

Das Centralnervensj^stem besteht aus dem periösophagealeu Nerveuring

und 5 Nervenstämmen, während das periphere Nervensystem von den Nerven-

geflechten in der Körperwand gebildet wird. Die Hautuerven bestehen aus Nerveu-

nbrillen, denen peripher unipolare oder multipolare Ganglienzellen aufliegen.

Die Nervenfasern sind sehr feine Gebilde. Der Darmcanal besteht aus 3 Ab-
schnitten, welche verschiedene Epithelien besitzen. Der mittlere Abschnitt zeichnet

sich bei H. tubulosa durch eigenthümliche Drtisenzellen aus, die in ungeheurer

Jlenge vorkommen. Im Ösophagus liegt die Längsmuskelschicht innen von der

Ringsmuskelschicht, während im mittleren und letzten Abschnitt des Darmes die

Lagerung umgekehrt ist. In der Bindesubstanzschicht, welche nach innen von

der Musculatur liegt, treten Lacunen und Gefäße auf, welche mit den Darmge-
fäßen, die kurz geschildert werden, zusammen hängen. Hieran schließt sich eine

Schilderung der Poli'schen Blasen und der baumförmigen Organe (Wasser-

lungen), welche für Respirationsorgaue erklärt werden. Weiterhin werden die

Cuvier'schen Organe besprochen und eine doppelte Epithelschicht be-

schrieben. Unterhalb des peripheren Epithels liegt eine Epithelschicht, deren

Elemente abweichend gebildet erscheineu und für welche der Name «cellules en

gouttiere« vorgeschlagen wird. Unterhalb dieser beiden Schichten liegt die

Findesubstanz, in welcher Längs- und Ringsmuskelfasern verlaufen. Ein Canal

findet sich in der Achse des Schlauches. Zum Schluß werden die Spermato-
zoen verschiedener Arten beschrieben. Sie besitzen einen kugeligen Kopf und

einen sehr langen Schwanz.

Semon bespricht zunächst die Anordnung des Nervensystems und die Topogra-

phie desselben, welche schon von Teuscher in befriedigender Weise dargestellt

sei. Hierauf gibt Verf. eine Schilderuug des feineren Baues der Nerven. Die

Thiere wurden, um die Gewebselemente in frischem Zustande zu untersuchen,
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durch Ersticken in ausgekochtem Seewasser getödtet. Hierdurch wurde eine Con-

traction verhütet. Die Nerven sind peripher von einer Zelllage umgeben, die nach

außen gegen die Cutis mehrschichtig, nach innen einschichtig ist. Drei Schichten

unterscheidet man z. B. am Radialnerven, von denen die centrale die zellärmste,

die äußerste die zellreichste ist. Der Nerv ist aus Längs- und Querfasern zu-

sammengesetzt. Letztere stehen in Verbindung mit dem Zellbelag. Ob die Längs-

fasern »als wirklich nervös aufzufassen« seien, läßt Verf. dahingestellt sein. Eine

Scheidewand, deren Natur und Function noch unbekannt sei, zertheilt die Radial-

nerven in 2 Abschnitte. Als Tastorgane werden die Endplatten der Tentakel und

Füßchen geschildert. Der Nerv, welcher das blinde Ende des Wassergefäßästcheus

überlagert, strahlt massenhafte Fasern in die Endplatten aus. In Letzteren treten

die Nervenfasern mit einem ziemlich breiten Lager von großkernigen Zellen in

Verbindung, indem die Faser im Zellplasma aufgeht und dieses seinerseits nach

der anderen Seite einen Protoplasmafortsatz entsendet.

Jourdan gibt einige Beobachtungen zur Spermagenese hauptsächlich von

Holothuria tubulosa.

Bell (^) bildet ab und beschreibt Kalkkörper von Cucumaria hyndmanni^ cal-

cigera^ montagui und C. sp.

Über Entwicklung von Synapta vergl. Selenka, s. oben p 12*'., r.ud Ägasslz ;'),

s. oben p 125 ; über intracelluläre Verdauung vergl. Metschnikoff, s. oben p 128.

B. Biologie.

Fraipont fand auf dem Kelch eines Melocrinus aus dem belgischen Oberdevou

einen Capulus vor, welcher mit Jenem in Symbiose lebt.

Kent beschreibt ausführlich , wie die Holothurien mit ihren Tentakeln die

Nahrung in den Schlund bringen und dabei selbst in denselben hineingelangen.

Von lebenden Korallen können sie sich nicht ernähren, nur von kleinen Wesen,

wie Diatomeen, Infusorien, welche mit Sand, Trümmern und Resten von Muschel-

schalen aufgenommen werden. Cucumaria cotnmunis und pentactes wurden mit

Korallen in demselben Gefäße gehalten, fraßen aber nie lebende Korallen. — Gren-

fell verneint gleichfalls die Frage, ob Holothurien sich von lebenden Korallen er-

nähren. Auch Guppy hat sich an Holothurien, welche auf den Korallenriffen der

Salomons-Inseln leben, davon überzeugt, daß sie sich nicht von lebenden Ko-
rallen ernähren.

Lyman berichtet von Ophiocreas spinulosus n. sp., welche in großen Colonien lebt.

Eisig theilt Fütterungsversuche mit, welche er mit Echinm lividus angestellt

hat. Die Stacheln der Seeigel fungiren neben dem ja offenbaren Dienste zum
Schutze des Thieres auch als geschickte Greifwerkzeuge. Ein auf den Seeigel

geworfener Wurm wurde sofort von den Spitzen mehrerer sich gegeneinander

neigender Stacheln erfaßt, worauf ein Spiel aller in dem Meridian gelegenen

Stacheln begann, welches von den den Wurm haltenden Stacheln zur Mundscheibe

verlief und zwar so, daß je eine den Wurm haltende Gruppe einer dem Munde
näher gelegenen sich zuneigte, die ihr wiederum halbwegs entgegenkommend den

Wurm in Empfang nahm ; so fand ein geregelter Transport der Beute bis zum
Munde statt.

C. Faunistik und Systematik.

I. Allgemeines.

Kellerhebt bei Betrachtung der durch denSuezcanal hervorgerufenen Wanderung
vieler Thierformen hervor, daß die Echinodermen nicht in den Canal eingewandert



J36 Echinodermata.

sind. Nirgends konnte er dieselben entdecken, nur bei Suez im Eingänge des

Canales wurde ein kleiner Psammechinus in spärlicher Zahl angetroffen.

Perrier ('-) kommt bei der Schilderung von Eudiocrinus atlanticus auf die Fauna
der Meerestiefen zu sprechen. Wirft man einen Blick auf die einfachsten Formen
unter den verschiedenen Vertretern der Typen des Thierreiches, so findet man.
daß die niedrigst organisirten Vertreter nur in sehr geringer Zahl in den Meeres-

tiefen sich finden, dagegen in den Ktlstenzonen sehr gemein sind. Diejenigen

Formen jedoch, v/elche am meisten von den einfachen Stammformen abweichen,

leben am zahlreichsten in den Tiefen der Meere. Hieraus ergibt sich, daß die Tief-

seefauneu zum größten Theile Faunen vorstellen, deren Vertreter von den Küsten-
regionen oder geringen Tiefen herabgestiegen sind und sich acclimatisirt haben.

Stuxberg bearbeitete die Evertebraten-Fauna des Sibirischen Eismeeres.
Er nimmt 3 verticale Regionen an, die litorale, sublitorale und elitorale.

In der litoralen Region, welche den bei der Ebbe bloßgelegten Meeresboden um-
faßt, fanden sich gar keine Thiere. In der sublitoraleu Region (reicht bis 20 Fad.

Tiefe) finden sich: Cucumaria Koreni [A— 15 Fad.); C. minuta (21—2 8 Fad.);

Eupyrgus scahcr (4—32 Fad.); Echinaster sanguinole^itus (10—15 Fad.): OpMo-
glypha nodosa (2—30 Fad.) ; in der elitoralen Region finden sich : Orcula Bartkt

(150 Fad.); Molpadia horealis (90 Fad.); Elpidia glacialis (60-125 Fad.); Fter-

aster militaris ^60 Fad.) ; Solaster furcifer (35— 125 Fad.) ; Ophioscolex glacialis

(80—130 Fad.); Astrop)hyton mcnemis (40— 120 Fad.); beiden Regionen gehören

gemeinsam an: Myriotrochus Rincki (2—120 Fad.); Trochoderma elegans (5—

70 Fad.) ; Echinus droebachiensis (5—125 Fad.) ; Ctenodiscus crispatus (12—90 Fad.)

;

Archaster tenuispinus (17—150 Fad.); Solaster tumidus (5—125 Fad.); S. papposus

(10-125 Fad.); Asterias Lincki {20-SO Faä.) ] A. jjatwpla {IS-'SO Faä.)\ A.

groenlandica (5—SO Fad.); Pedicellaster typicus (20—80 Fad.); Ophioglypha Sarsi

(5-100 Fad.); O. robiista (15-SO Fad.); Ophiocten sericeum (5-90 Fad.); Ophi-

opholis aculeata (30—80 Fad.); Ophiacantha bidentata (5—150 Fad.); Antedon

Eschrichti (20— 125 Fad.) . Was nun die Menge des Vorkommens der einzelnen

Arten betrifift, so unterscheidet Verf. verschiedene Thierformationen, d.h.

»größere oder kleinere Bodengebiete, wo eine oder ein paar Arten leben, die sich

mit jenen zusammen vorfinden, während die übrigen mit ihnen zusammengefundenen

Arten, jede für sich, äußerst arm an Individuen sind.« Ausschließlich dem cari-

schen Meere eigenthümlich sind: die ^s^e;-ii«s-Formation, in 28 Faden Tiefe auf

Lehmboden, mit einer überwiegenden Menge von A. Lincki
;
Archaster-FormaXxou

bei 1 7 Faden Tiefe auf sandgemischtem Lehmboden mit A. tenuispinus
;

Cteno-

discus-Fovmaüon außerhalb der Westküste der Samojeden-Halbinsel auf reinem

Lehmboden, 21—36 Faden Tiefe, mit C. crispatus; Ophiacantha-Fovmation auf

3 getrennten Gebieten 20—80 Faden Tiefe, mit 0. bidentata ;
Ophioglypha-For-

mation 100 Faden Tiefe auf reinem Sandboden mit O. Sarsi vav. arctica; Ar-
chaster-Cte7iodiscus-Fovmsd\on 80 Faden Tiefe auf Boden aus Sand und zermalmten

Molluskenschalen mit 0. bidentata und A. tenuispinus. — Ausschließlich dem öst-

lichen Theile des Sibirischen Eismeeres sind eigenthümlich : Ec/iinus-Formation,

5 Faden Tiefe, Boden aus festem Stein, mit E. droebachiensis; Ojihiocten-Ojihia-

can/Ä«-Formation, 70 Faden Tiefe, Lehmboden, mit Ophiocten sericeum und Ophia-

cantha bidentata ; Chirodota-Ophioglypha-Formaüon, 4 Faden Tiefe, harter Sand-

boden, mit C. laevis und 0. nodosa; A7itedon-Astrophyton-FoYma,üon, 35—40 Faden,

Tiefe, Boden aus feinem ungemischtem Lehm oder Lehm mit großen Steinen, mit

Ant. Eschrichti und Astr. eucnemis ; Ophiocten-FoxmaWon 19—50 Faden Tiefe auf

äußerst weichem Lehm, mit O. sericeum; letztere beiden Formationen sind beiden

Meeren gemeinsam. In der 5. Beilage werden die Echinodermen des caspi-
schen Meeres zusammengestellt.
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Bell (^) beschreibt von der Ostküste Schottlands : EcMnus 3 sp., Strongylocentrus 1

,

Echinocyamus 1 . Sjicitangus 1 . Echinocardium 1 , Brissopsis 1 , Asterias 2 , Stichaster 1

,

Solaster 1, Crihrella 1, Astropectcn 2, Luiclia 1. Ophioplyp/ia 1. Ophiopholis 1 sp.

Barrois' Catalog der Echinodermen von Concarneau führt 34 Arten auf, näm-
lich Crinoiden 1 sp. [Comatula] , Asteriden 6 sp. [Ophiothrix 1, Ophiocoma 1,

Amphiura 2, Ophioderma 1, Ophioglypha 2); Asteriden 6 sp. [Luidia 1, Astro-

pectcn i, Asteracanthion?), Asteriscus l
;
EchinidenO sp. [Echinus2, Toxopneustes ]

,

Psammechinus 1, Spatangus 1, A77iphidetus 3, Echinocyamus 1); Holothurien 12 sp.

{Stichopus In., Holothuria 2, Thyonidium 1, CucumariaZ (1 n.), Thyonel (1 n.
,

Synapta 3]

.

II. Crinoidea.

Perrier (') gibt eine vorläufige Beschreibung von dem gestielten Crinoiden

Democrinus Parfaiti n. g. n. sp. Nach Carpenter (-^i handelt es sich hier nur

um Rhizocrinus Rawsoni. Daß der fragmentarische Zustand der Arme, welchen

Perrier besonders, betonte, nichts Ungewöhnliches sei, weist Verf. des Weiteren

nach.

Perrier (- hat das von Carpenter aufgestellte Genus Eudiocrinus^ welches aus

dem pacifischen Ocean bekannt ist, im Atlantischen Ocean wiedergefunden, und
zwar vertreten durch E. atlanticiis n. sp.

Carpenter (^ -, gibt eine Schilderung von Thaumatocrinus renovatusw. g. n. sp.

ans der Südsee. Der Durchmesser des Kelches beträgt nur 2 mm. Die neue Form
ist ausgezeichnet durch die Gegenwart eines geschlossenen Ringes von Basal-

stttcken auf der Außenseite des Kelches, durch die Fortdauer der Oralplatten der

Larve (wie bei Hyocrinus und Rhizocrinus) , durch die Trennung der primären

Radialia von den Interradialia, welche sich an die Basalia lehnen, und schließlich

durch die Gegenwart eines armähnlichen Anhanges auf der Interradialplatte der

Analseite. Durch diese Eigenthümlichkeiten in der Organisation nähert sie sich

Atelecrinus^ welcher gleichfalls durch einen geschlossenen Ring von Basalia aus-

gezeichnet ist. Den Analanhang besitzen nur noch Reteocrinus und Xenocrinus

Miller aus dem Silur.

Fauna von Concarneau, vergl. Barrois, s. oben p 137.

Nene Gattungen und Arten.

Democrinus n. g. Kelche trichterförmig, aus 5 langen Basalstücken gebildet, welche

durch einen ringförmigen Einschnitt von 5 rudimentären halbmondförmigen Basal-

stücken getrennt werden, die mit Jenen abwechseln und selbst wieder von 5 freien,

beweglichen, rechtwinkhgen axillaren Radialstücken überragt werden, an welche

sich die 5 Arme, viel breiter als die Radialstücke, anheften: Perrier (^) — Par-

faiti n. Cap Blanc (Küste von Marocco), 1900m; id.

Eudiocrinus atlanticus n. Atlantischer Ocean ; Perrier (^) p 136.

Thaumatocrinus Vi. g. (Diagnose s. oben) renovatus n. Südsee, ISOO Faden; Car-

penter (1) p 137.

III. Asteroidea.

Studer gibt einen Bericht über die G7 Asteriden (12 n.), welche während der

Reise der »Gazelle^ um die Erde gesammelt worden sind. Bekannte Arten, welche

in der kälteren Region flaches Wasser bewohnen , wurden gegen die niederen

Breiten hin in tieferem kälteren Wasser angetroffen. Von den Archasteriden

wurden neue Formen gefunden. Ein eigenthümlicher Astropectinide, Luidiaster n.

g., fand sich NW. von Kergueleuslaud in 120 Faden Tiefe.

Sladen (' setzt seine vorläufis'en Mittheilungen über die C hall enger- Aste-
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roideen fort. Die Familie der Astropectiniden wird näher geschildert. Die Sub-
familie der Pcrcellauasteriden zerfällt in 2 Gruppen : Ventralplatten nackt [Por-

cellanaster, Styracaster n., Hyphalaster n.), oder mit Granniis bedeckt [Thora-

caster u.). Allen 4 Gattungen kommt ein »siebförmiges Organ« auf den Marginal-

platten in den Interbrachialangeln zu. Die Zahl, in welcher man dasselbe

antrifft, ist sehr verschieden, bei ein und derselben Art aber constant. Eine
genaue Beschreibung dieser aus Reihen von kleinen Plättchen bestehenden Or-
gane wird gegeben ;

ihre Function dürfte die von Filtrirmaschinen sein, j Ein-

gehenderes Referat nach Erscheinen der ausführlichen Arbeit.]

Sladen (^j gibt eine Beschreibung der vom »Triton« im Faeröe Canal gefundenen
Asteroiden. Es werden aufgezählt: Pteraster mzY/tem Müll. u. Troschel, Fund-
ort; P. militaris var. nov. prolata, Fundort, ausführliche Beschreibung und Ab-
bildung; Archaster tenuisjnnus Sars, Fundort; A. bifrons W. Thoms., Fundorte;

Astrojjecten Andronieda Mail. u. Trosch., Fundorte; Luidt'a cütaris'Ph\\\\)'p\, Fund-
ort; Rhegaster \\. g., Murrayi n. , ausführliche Schilderung und Abbildungen;

Mimaster J'/;:ff/Y/j' Sladen, Fundorte; Hij^pasteria plana Gray , Fundort; Cribrella

oculata Forbes , Fundorte ; Beschreibung einiger abweichend gestalteter Exem-
plare ; Zoroaster fidgens Vi . Thoms., Fundorte, Abbildungen und ausführliche

Beschreibung ; Asterias Mülleri Sars, Fundort.

Sladen (^i gibt eine ausführliche Schilderung'von Mimaster Tizardi n. [Vergl.

Bericht f. 1882 Ip ISSl.

Fauna von Concarneau, vergl. Barrois, s. oben p 137.

Neue Gattungen und Arten.

Archaster pedicellaris w.: Studer p 130.

Asterias Bellii n. Küste Patagoniens, 63 Faden; Studer p 128 — Normannin. 74°

53' N., 15° 15' 0., 180 Fad.; Danielssen & Koren.

Astropecten 9 n. sp.; Sladen /)

Cheiraster n. g. Habitus ähnlich dem von Archaster. Scheibe klein mit langen,

schmalen Armen, welche sich dorsalwärts umrollen können. Dorsalhaut sehr zart,

bedeckt mit Paxillen (ähnlich wie bei Archaster) . »Interambnlacralstücke setzen

sich längs der Armfurche in eine nach unten concave Platte fort, welche 6—8
divergirende , cylindrische Papillen trägt, welche zwischen die conischen, mit

kleiner Saugscheibe versehenen Füßchen hineinragt.« Auf der Ventralseite der

Scheibe 1 oder 2 eigenthümliche Greiforgane. Blindsäcke des Magens setzen sich

nicht in die Arme fort. Genitalien, paarige Wülste, auf die distale Hälfte der

Arme beschränkt; Studer p 130 — gazella n. NW von Australien, 200 Fad.,
22° 21' S., 154° 17' 5" 0., 550 Fad.; id.

Echinaster scrobiculatus n. 70° 55' N., 18° 38' 0., 107 Faden; DanlelSSen &
Koren.

Hyphalaster n. g. »No tubulär epiproctal elongation«. Dorsalmembran mit Pseudo-

paxiilen. Ventralplatten dachziegelförmig und in Colonnen gestellt. Ambulacral-

furcheu schmal und verborgen. Strahlen nicht zurückwendbar. 5-7 siebförmige

Organe. Kurze Strahlen. Keine Stacheln auf den Superomarginalplatten. Am-
bulacralstacheln kurz, zusammengedrängt, selbständige Reihen oder Fächer
bildend; Sladen [^) p 234 — 4 n. sp.

Ilyaster n. g. Körper mit 5 Armen ; Rückenfläche mit Paxillen besetzt. Vom Cen-
triim des Rückens erhebt sich ein cylindri&cher Anhang mit Stacheln. Zwei Reihen

von conisch zugespitzten Ambulacralfüßchen ; Danielssen & Koren — mirabilis n.

Luidiaster n. g. Flach, mit langen schmalen Armen, in die sich die Blindsäcke des

Magens nicht fortsetzen. Füßchen in 2 Reihen, conisch mit kleiner Saugscheibe.
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Mnndeckstücke Iierzförmige Platten , die über das luterambulacralfeld erliaben

und von kurzen Stacheln bedeckt sind. Die Adambulacralstücke bilden eine in

die Armfurche vorspringende concave Platte , die mit 6 cylindrischen Spineu be-

setzt ist. Nach außen von den Adambulacralplatten folgen die unteren, mit kurzen

Stacheln bedeckten Randplatteu. Dorsalseite der Scheibe bedeckt mit Plättchen,

welche einen Kranz von Papillen und einen centralen, feinen Stachel tragen.

Madreporenplatte an der Grenze des äußeren Drittels des Scheibenradius. After

fehlt. — Die Unterseite erinnert an die Archasterideu, mit denen L. das Fehlen

der Ambulacralstützen gemein hat. NW von Kerguelensland, 120 Faden
; Studer

p 130.

Forcelianaster 4 n. sp.; Sladen (^).

Rhejaster u. g. Marginalcontour fast peutagonal ; Arme schwach ausgebildet.

Abactinalfläche mehr oder weniger convex, actinale Fläche platt. Der ganze

Körper bedeckt mit einer Membran, besetzt mit zusammengedrängten »Spineletsu.

Abactinalskelet gebildet von irregulären Platten , die zusammengedrängt dach-

ziegelförmig liegen und Maschen freilassen. Das ganze Skelet vorborgen in einer

dicken Membran und versehen mit einer compacten Decke von kleinen gleich-

förmigen zusammengedrängten »Spinelets«. Papulae klein, zahlreich, isolirt, un-
regelmäßig über die ganze Fläche zer.streut. Inferomargiualplatten breit; Supe-

romargiualplatten in der Dorsalmembran verborgen. Actinale luterradialflächen

mit breiten fast regulären Platten, bedeckt von einer oberflächlichen Membran mit

schmalen zusammengedrängten »Spinelets«. x\.dambulacralplalten breiter als lang.

Amhulacralstacheln kurz und dicht bedeckt mit einer Membran, eine reguläre

Furchenreihe und besondere fast reguläre longitudinale Reihen auswendig bildend.

Ambulacrale Saugfüße in einfachen Paaren, mit kleinen Saugplatten. Madre-
porenplatte klein, in der Mitte zwischen Rand und Apex. After fast central.

Keine Pedicellarien ; Siaden i^) p 155 — Mttrrayiw. 60*^ 11-20' N., S" 8—
15' W. 285-433 Faden; id. p 156 Figg.

Styracaster n. g. Nahe Hyphalaster , aber Strahlen sehr laug. Superomarginal-

platten mit langen starken Stacheln, eine einzige Reihe in der Medianlinie bildend.

Ambulacralstacheln lang und nadeiförmig. Marginal platten vereinigt bis zur

Medianlinie des Strahles. 3—7 siebförmige Organe ; Sladen (") p 229 — 2 n. sp.

Thoracaster n. g. Ventralplatten bedeckt mit dornenförmigen Granulis. Adambula-
cralplatten mit papillenförmigen Spinelets auf der Außenseite der Platte. Ter-
minalpiatten sehr klein und unscheinbar, unbewaffnet. 14 siebförmige Organe;

Siaden ^'j p 245 — l n. sp.

IV. Opliiuroidea.

Lyman beschreibt eine Reihe von neuen Ophiuroiden ans der Caraibischen See

und außerdem 6 neue Arten, welche vom »Challengeru und der »Porcupine« ge-

sammelt wurden.

Fauna von Concarneau, vergl. Barrois, s. oben p 137.

Neue Gattungen und Arten.

OphiohracMon n. g. Nahe Ophiomyxa und Opkiobyrsa, am nächsten den )>simple-ar-

med Astrophytons « ; Lyman p 278.

OphiocojKi n. g. «Scheibe bedeckt mit feinen dachziegelförmigen Schuppen, welche

Granula tragen
; kleine Radialschilder. Zahlreiche fest geschlossene Mundpapillen,

mit Zähnen, aber ohne Zahnpapillen. Seitenarmplatten oben und unten nahe zu-

sammentreffend. Einige Armstacheln sind erweitert und abgeplattet wie eine Ruder-

schaufel. Zwei lange Genitalöffnuugen in jedem Interbrachialraum« ; Lyman p 266.
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Ophiotoma -Q.. g. ))Scheibe bedeckt von einer starken nackten Schale, welclie die

formlosen kleinen Radialschilder verbirgt. Zahlreiche Mimdi)apillen und Zähne

;

keine Zahupapillen. Armstacheln hohl, wie bei Ophiacantha, und glatt. Oberarm-
platten vorhanden. Zwei Genitalöffnungen in jedem Interbrachialraumcc Lyman
p 26S.

Die von Lyman neu beschriebenen Arten sind :

Fectinura tessellata, 451 Fad., nahe Frederickstadt — P. lacertosa 159 Fad., nahe
hei Granada — P. auffulata 248 Fad., Santa. Cruz

; 8S Fad., St. Vincent —
Ophiozona marmorea, 114—2 50 Fad., Guadeloupe u. a. Stationen — 0. clypeata.

SS— 151 Fad., St. Vincent, St. Lucia •— Ophiemus adspersus, an verschiedenen

Stationen und in wechselnder Tiefe — Ojihioghjpha fasciculata, 2SS Fad., Barbados— 0. ahyssorum, 1097 Fad., Virgen Gorda — 0. scutata, 95 Fad., off St. Vin-

cent — O. tenera 124 Fad., ebenda — Ophiocten Pattersoni, Lat. 40° 1' N.,

Long. 70° 5S' W., 129Fad. — Oj^hiomastus ifea:if«r«(f?<s,Challenger-Statiou 173,310
Fad. — Amphiura incisa 583 Fad., nahe Guadeloupe — Amp/mira nereis, 148

Fad., Montserrat — OpMochytra temds, 291—3S3 Fad., Greuadines, Grenada —
Ophiochiton ternispinus , «Porcupine «-Expedition, 1SG9, SW von Irland , Station

42, S62Fad. — Ophiacantha Bairdi. 1242 und 1394Fad., 41° 24' 45" N., 65°

;;5' 30" W. und 39° 25' 30" N., 70° 58' 40" W. — 0. Burtletti, 291 Fad.,

Station 260 — 0. cervicornis 573 Fad., St. Vincent — 0. limolata 208 Fad.,

St. Kitts — 0. laevipellis, 88 Fad,, St. Vincent — 0. scolopendrica, Challenger-

Station 235, 34° 7' N., 138° 0., 565 Fad. — Oy«"o?mVm mm«, verschiedene

Fundorte in verschiedenen Tiefen, 357—608 Fad. — Ophiocamax fascimlata, ver-

schiedene Fundorte, 180-270 Fad. — Ophiocopa spatula Challenger-Station 219,
1° 50' S., 146° 42' 0., 150 Fad. — Ophiotoma coriacea, 41° 24' 45" N., 65°
35' 30" W., 1242 Fad. — Opkiosciasma gramdatum, 96 Fad., Martinique,

Bartlett-Jamaica, 100 Fad. — Ophiogeron supinus, St. Kitts, 208 Fad., Barbados,

200 Fad., St. Vincent, 464 Fad. — Ophiobyrsa Perrieri, Bartlett, 3.3 m. S. E.

by E. Y2 E. from Santiago de Cuba Light, 2S8Fad., — 0. serpens, Station 27S,

69 Fad. — Ophiomyxa tumida, an verschiedenen Orten und Tiefen — 0. ser-

pentaria, »Porcupine «-Station 54, zwischen Faeröe Islands und Hebriden, 363

Fad. — Ophioc/iondrus crassispmus, 32° 7' N., 78° 37' 30" W., 229 Fad. —
Heijiieurycde tuberculosa, Santa Cruz , 115 Fad., Martinique, 96 Fad. — Op/iio-

hrachion uncinatus, Bartlett, Südseite von Cuba, 19° 48' 47" N., 77°23'W.,
2r;0 Fad. — Ophiocreas spinulosus an verschiedenen Orten, 118—288 Fad.

V. Echiuoidea.

Bell (^) gibt einleitend einen Überblick über die Geschichte des Geuusnamens

Laganum. Nach einer Prüfung der systematisch verwerthbaren Structurverhält-

nisse kommt er zum Schlüsse , daß eine Trennung von Laganum in L. und Pero-

nella, wie sie andere Autoren, Agassiz etc. namentlich auf Grund der Geuitalporen

und der inneren Structur der Schale eingeführt haben , unzulässig sei ; zugleich

zeigt er die Identität von Dessors »Etmiphiaa mit Arten von Laganum sp. des L.

rostratum. Endlich werden die innerhalb des Genus L. üblichen Speciescharactere

^ohne eingehendere Aufführung derselben] als keineswegs gesichert bezeichnet.

Die Fauna der Küsten der Provence besitzt nach Köhler folgende Formen,

deren Fundorte und geographische Verbreitung Verf. genau angibt : Dorocidaris

papülata Ag., Arhacia pustulosa Leske, Centrostephanus longispmus Peters., Echinus

melo Lam. , E. acutus Lam., Psammechinus microtuherculatus Ag. , Strongyloccntrus livi-

dus Brandt, Sphaerechihus granularis Desor. Echinocyamus jmsülus Gray, Spatangus
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purpureus Müll., Echinocardiuni ßavescens Gray, E. cordatum Gray, E. mediterra-

neum Gray, Schkaster cancdiferus Ag. und Des., Brissopsis lyrifera Ag. und Des.,

Brissus unicolor Klein.

Fauna von Concarnean, vergl. Barrois, s. oben p 137.

Ägassiz (^) beschreibt die vom Blake im Golf von Mexico (1877—SO j, in der

Caraibisclien See (1878/79) und längs der atlantischen Küsten der Vereinigten

Staaten (ISSO) gefundenen 58 Arten, von denen 29 neu sind. Es sind: Cidaris

1 sp.; Dorocidaris 3 [*Bartleiti n., *Blakei n.); *Procidaris Sharreri n., Salenia

*Pattersoni TX. , varispma n.; Arhacia 1, Podocidaris sculpta u., ""seutata u ; Coelo-

pleunis ßoridanus n., Diadema 1, Aspidiodema *Aniillarum u., *Jacobyiu., Asthe-

nosoma 1 , Phormosoma 2 , Eckinometra 1 , Strongylocentrotus 1 , Temnechinus macti-

latus n., Trigonocidaris albida n., Echinus 3 [gracilis n., *Wallisi n.), Toxopneustes

1, Hipponoe 1, Echinocyamus 1, Clypeaster 3, Echinanthiis 1, Echinarachnius I,

Eucope 1, Ec/iinoneus 1, Neolampas rostellata n., Ec/iinolampas 1, *Conolampas

Sigsbei n., Pourtalesia miranda n., Urechinns 1, Palaeotroptis 2 [*T/ionisoni n.l,

*Palaeobrissus Hilgardi n., Homolampas fragiltsn., Palaeopneustes cristatusrx., *P.

hystrixu., *Lmop)ieustes longispinus n., *Macropneustes spata7igoidesn., *Heniiaster

Mentzi Tl., *Rhinobr{ssus tnicrasterotdes n., Brissopsts 1, Agassizia excentn'ca n.,

Meoma 1, Schizaster 3 [*Orbignyanus n.), *0. limicola n. sp. Von den neuen
Arten sind die mit einem * bezeichneten vom »Blake«, die übrigen von Mr. Pour-
tale.s zum ersten Male gefunden. Fast sämmtliche neue Arten sind durch zahlreiche

Abbildungen erläutert. Den Beschluß der Abhandlung bildet ein Kapitel über den

Ursprung der Westindischen Carribean) Echinoidenfauua , und eine Tabelle,

welche sämmtliche Westindische Seeigel in Bezug auf ihre geographische und
paläontologische V^erbreitung enthält. —

Neue Arten (hierher auch die von Agassiz'.

Hipponoe variegata Leske var. n. alba. Australien ; Tenison-Woods p 94 Figg.

Stomopneustes atropurpurea n. Australien
; Tenison-Woods p 93 Figg.

VI. Holothurioidea.

Bell (•'') beschreibt 7 neue Arten und bildet ihre Kalkkörper ab.

Jourdan gibt ein Verzeichnis der Holothurien des Golfes von Marseille mit ihren

Fundorten. Es sind »S//?««/;/« digiiata Müller, Cacumaria Planci Marenz., C. pen-
iactes Forbes, C. tergentina Sars, C. cucumis Sars, C. Marioni'^laXQUZ., Phyllo-

pJiorus urna Gr., Haplodactyla mediterranea Gr., SticJiopus regalis Selenka , Holn-
thuria tubulosa Gmel., H. Foli D. Gh., H. impatie^is Gmel., H. Forskalii D. Ch. (r)

Fauna von Concarneau, vergl. Barrols, s. oben p 137.

Ludwig liefert in dem Verzeichnis der Holothurien des Kieler Museums zu-

gleich einen kritischen Nachtrag zu der Liste der an der Küste von Mau-
ritius vorkommenden Arten , welche Haacke in dem Möbius'schen Reisewerke
veröffentlicht hat. Von den 14 von Letzterem auigesteilten neuen Arten konnten

7 als identisch mit bereits bekannten Arten erklärt werden, nämlich Sticho-

pus cylindricus Haacke = S. chloronotos Brandt , Labidodemas leucopiis Haacke
= Holothuria moiiacaria Lesson, L. punctulatum Haacke = H. lineata Ludwig, L.
neglectum Haacke = H. decorata Marenz., Holothuria utrimqiiestigmosa Haacke =
H. marmorata Semper (Jäger sp.), H. collaris Haacke = H.immobilis Semper, H.
mammicidata Haacke = H. pervicax Selenka. Von den übrigen 7 Arten lagen nur
3 im Original vor, welche wohlbegründet zu sein scheinen. An Stelle der von
Haacke gegebenen Liste der Mauritius-Holothurien ist das folgende Ver-
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zeichnis zu setzen, iu welcliem die von Ludwig- nicht reviuirteu Bestimmungen mit
* bezeichnet sind: Syncqita Beseh'i Jäger, S. Godeffroyi'^Qm^QV, ^Chirodota eximia

Haacke, Cucumuria africana'^Qm^QX , "^Colochirus coUuradiatus^tiSiQkQ, C. propinquus

Haacke, Phyllophoms tenuis Haacke, Pseudocucumis acicula Ludwig (Semper sp.),

Siichopus variegatits Semper, S. chloronotos Brandt, Holothtiria pleuripus Ludwig,
(Haacke sp.), Mülleria lecanora Jäger, M. mcmritiana Brandt (Quoy und Gaimard
sp.), M. miliaris Brandt (Quoy und Gaim. sp.) *M. nobilis Selenka, *3I./ormosa
Selenka, Holothuria monacaria Lesson , H. decorata v, Marenz., H. marmorata
Semper (Jäger sp.), H.scahra Jäger, H.mamlata (Brandt sp.), H. impatiens Gme\.
(Forskäl sp.), H.lineaia Ludwig, H. pulchella Selenka, H. immobilis Qem^Qi\ H.
monosticha Haacke, H. difßcilis Semper, //. pervicax Selenka, H. lagena Haacke.

Neue Arten.

Caiidina meridionaUs n. New Zealand — Ocmis vicarius n. »the Antarctic area« —
Thynne meridionaUs n. Procession Bay, Straße von Magellan — T. Cunninghami n.

bei Dungeness, Patagonien — Phylhphorxis Bohsoni n. Bay von Honduras — Stc-

reodei-ma Murrayi n. Kurrachee — Stichopns assimilis vl. Angola; Bell (^).

Stichopus Selenkae n. sp. m. Abb. — Cifcumaria Le/eviii n. sp. m. Abb. — Thyone

Pouchetin. sp. m. Abb.; Barrois.

Thyone spectabilis n. sp. Magellanstraße — Holothuria Murenr.elleri n. Nangkauri —
H. Moebii n. Hongkong — H. 3Iagellani n. Magellanstraße; Ludwig.

D. Paläontologie.

I. Allgemeines.

NÖtlIng gibt eine Zusammenstellung der Echinodermen des samländischen Ter-
tiärs. Die Fauna ist von eigenartiger Zusammensetzung : 12Echiuiden, 1 Asteride.

II. Crinoidea (incl. Cystoidea und Blastoidea^

.

Etheridge & Carpenter geben zunächst einige Daten zur stratigraphischen Ver-

breitung bekannter Blastoideen, und Correcturen sowie Ergänzungen zu einer

früheren Arbeit über den gleichen Gegenstand [vergl. Bericht f. 1S82 I p ISl].

Der damals dem oberen Devon von Missouri oder der Chemung-Gruppe zuge-

schriebene Pentreinites Eoetneri gehört nach Angabe von F. A. Miller in Cincin-

nati in den unteren Theil des Subcarbons (Kinderhook-Gruppe) . Desgleichen soll

der ebenfalls für devonisch gehaltene Schizoblasius missouriensis thatsächlich dem
Subcarbon (Warsaw- oder Kawkaskiagroup) angehören. Ferner wird das Vor-
kommen der spanischen Pentremitidea Pailettei im americanischen Devon in

Zweifel gezogen, welches auch nur auf I Exemplar in der Wachsmuth'schen
Sammlung hin angenommen war, wie überhaupt keine einzige europäi-
sche Blastoideenspecies sicher für America bekannt sei. Endlich wird das

Vorkommen von Pentremitidea clavata Schnitze aus der Eifel im Devon der

spanischen Provinz Leon constatirt, wodurch für diese eine weitere Verbreitung
als für irgend eine andere europäische Species nachgewiesen ist. — Es folgen

eine Besprechung der Ambulacra von Orophocrinus ;
Bemerkungen über Eleacrinus

mit Aufzählung der bekannten 7 Species (darunter 2 unsichere) aus dem Devon
und Subcarbon ; Abhandlung ixhev Acentrotremites n.g., über Astrocrinus T. u. T.
Austin, mit 2 bekannten Species, über Stephanocrimcs Conrad 1:^42 mit 4 bekann-
ten Species, über Tricoelocrinus Meek and Worth. mit 3 Species aus dem Carbon
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America's. Zuletzt werden 3 n. sp. aus dem unteren Devon Spaniens be-

sclirieben.

Kunisch gibt zum ersten Male, gestützt auf ein reichliclies Material, eine ge-

naue Beschreibung von Encrinus gracilis Buch, welcher bisher nur im Jugend-

zustande bekannt war.

Loriol [^) beschreibt die Crinoiden der jurassischen Schichten Frankreichs.

Nach einer Einleitung über die Anatomie dieser Gruppe und einer Übersicht über

das System theilt er die Eucrinoiden in die Unterordnungen der Palaeocrinoiden

Wachsmuth (mit 24 Familien), Neocrinoiden Carpenter (10 Fam.) und Sacco-

crinoiden (Costata J. Müller). Die Beschreibung beginnt mit der Familie der Eu-
geniacrinoiden.

Fraipont gibt eine ausführliche Schilderung von Melocmius hieroglyphicus

Goldf. , einer noch wenig bekannten Art. Die 5 Arme werden durch eine Läugs-

furche, die sowohl auf der äußeren wie der inneren Seite vorhanden ist, in 2

Hälften getheilt und erscheinen so gedoppelt. Die Arme sind mit langen einfachen

Seitenästen besetzt und diese wiederum mit feinen Pinnulis. — Von 6 Arten M.
aus dem belgischen Oberdevon sind 5 neu.

Wachsmuth & Springer {^) glauben die völlige generische Identität des Glypto-

crinus Nealli Hall und seiner nächstverwandten Formen mit Reteocrinus zur Ent-

scheidung gebracht,zu haben, ja O. Nealli sogar zum Typus des von Billing auf

stellaris und ßmbriatus gegründeten Genus R. erlieben zu dürfen. Auf die

folgenden Erläuterungen der übrigen Beziehungen von G. und R. einzugehen,

macht die Zahl der herbeigezogenen Species beider, wie anderer Genera und Sub-

genera unmöglich, und es mag nur das Endresumö verkürzt Platz finden : Durch
erneute Untersuchung siud Verff. zur Ansicht gelangt, daß die kleine Gruppe von
Crinoiden des unteren Silur einen niederen (embryonic) Typus repräsentirt, aus

dem sich die Rhodocrinidae und Actinocrinidae entwickelten. Sie gehören zu den
ältesten uns bekannten Formen und stehen zu jenen Familien in ähnlichem Ver-

hältnis, wie Heterocrinus und Verwandte zu den Cyathocrinidae. Bei Beiden findet

sich die gleiche primitive (rudimentary) und wechselvolle Entwicklung der Cha-
ractere, die, wenn sie fixirt und coustant geworden, die Bedeutung der Familie

gewinnt. Glyptocrinus, Archaeocrinus
^
Reteocrinus, Xe7wcritius , Glyptaster und

Encrinus werden am besten zu einer Subfamilie vereinigt, die zwischen den Acti-

nocrinidae und Rhodocrinidae vermittelt und sie zur Bildung der großen Familie

der Sphaeroidocrinidae vereinigt. Miller (^) streitet in heftiger Polemik gegen
W. & Sp., sucht nach eingehender, besonders die Columna und die Anal- (azy-

gous) Seite berücksichtigender Vergleichung von G, Nealli und R. stellaris die

generische Verschiedenheit Beider aufrecht.zu erhalten, und zweifelt sogar daran,

ob sie in eine Familie zu stellen seien. Am Schluß kommt noch die streitige Arm-
zahl einiger Species zur Besprechung und endlich eine Auslassung gegen die von
W. & Sp. proponirte Trennungsweise der Gruppen in Subgenera.

Wachsmuth & Springer (-) gelangen durch Besprechung einer großen Zahl von

Gattungen und Arten, sowie der Ansichten verschiedener Autoren zu dem inter-

essanten Resultate, daß die sich ergebenden Phasen der paläontologischen Ent-

wicklung der «azygous side« eine bemerkenswerthe Ähnlichkeit mit den Wachs-
thumsstadien au den die Analseite zusammensetzenden Theilen von Antedon wäh-
rend der Zeit der Pentacrinoidenform erkennen lassen.

Neae Gattangen und Arten.

Acentrotremites n. g. Kelch lang, elliptisch und an der Basis abgeflacht, ähnlich

dem von Granatocrinus in Bezug auf Form und Proportionen seiner Platten. Spi-
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racula 10, vom Apex entfernt an den Spitzen angebracht, wo die Oro-Radial-Nähte

mit den etwas genäherten Ambulacra zusammentreffen. Der Anns ausgeprägt)

getrennt und auf der Oro-Anal-Platte am Apex gelegen. Hydrospires, Anhänge
(appendages) und Columna unbekannt. Aus dem britischen Carbon ; Etheridge &
Carpenter.

Encrinus Beyrichi n. Muschelkalk : Picard.

Eugeniacrinus ßssus n. Oxfordien — aberrans n. ibid. — Jallax n. ibid. — Phyllo-

crinus elapseiisis n. Etage batlionien — Gauthieri n. ibid. — gihbosus n. Oxfor-

dien — yipiocrinus araricus n. Bathonien — Martini n. Seguanien infer., corall.— Cotteaui n. ibid. — Changarnieri n. Terr. a chaill. silic, Seguan. infer. ou

corall. — Beltremieuxi n. Se'guau. super. — Millericrinus 2 sp. ? Lias moyen,
Niveau super, — ranvillensisu. Bathonien — Pepiniu. ibid. — Caraboeuß n. ibid.— exilis n. ibid. — Cotteaui n. ibid. — icaunensis n. ibid. — Pilieti n. Etage

callovien ; sämmtliche Arten abgebildet ; Loriol y^)

Melocrinus Konincki Dew. ms. — Benedeni Dew. ms. — globulosus Dew. ms. —
mespiliformis Dew. ms. — Chapuisi Deyf . ms.; Fraipont.

Pentremitidea Malladae n. — Troostocrinus hispaniciis n. — Phaenoschisnia nobile n.

aus dem unteren Devon Spaniens ; Etheridge & Carpenter.

III. Asteroidea.

NÖtling hat einen Crenaster in der samländischen Tertiärformation gefunden.

IV. Echinoidea.

Bittners Micropsis aus dem Eocän von Verona bildet ein wichtiges Bindeglied

zwischen den Echinidenfaunen der veronesischen und der übrigen eocänen Ab-
lagerungen Süd-Europas sowohl als auch zwischen diesen und jenen Ägyptens.

Cotteau \^', beschreibt und bildet ab neue fossile Echiniden und fügt zu folgen-

den wenig bekannten Formen genaue Angaben hinzu: Micropsis Desori Cott.,

microstoma Cott. , Leymeriei Cott. , Biarritzensis Cott. , Lusseri De Lor. , superba

Cott., MoMatanensis Cott., Fraassi De Lor., Stachei Bittner.

Cotteau [*') beginnt mit einer Schilderung der Diadematiden und beschreibt

211 Arten, darunter viele neue. Er gelangt dabei bis zu Stomechinus.

Nach Cotteau (3) vertheilen sich die 64 Arten (23 n.) Pseudodiadetna im Jura

Frankreichs auf die verschiedenen Schichten in folgender Weise : 2 dans l'Infralias

;

5 ä letage üasien; 2 toarcien; 9 bajocien; 12 bathonien; 3 callovien; 17 oxfor-

dien; 39 corallien; 7 kimmeridgien ; 5 portlandien.

Fuchs beschreibt aus der Oase von Sinah 9 neue Arten , und von bekannten

Formen Cidaris Adamsi Wright, Psanmiechinus afßnis Fuchs var. depressa. In den

Ablagerungen am Gebel Geneffe wurden Psammechinus monilis Desm. , Cidaris

sp. cf. Avenionensis Desm. und 5 neue Arten gefunden.

Nach Fontannes kommt in dem Mergelkalk der Molasse von Antichamp (mol-

lasse maruo-calcaire) Echinolampas scutiformis Leske und Echinocardium Peroni

Cotteau vor; letztere ist zum ersten Male in 1 Ex.) in den tertiären Ablagerungen

des Rhönebeckens gefunden.

Seguenza fand in den mittleren Kreideschichten Süd-Italiens von Diadematiden

1 Magnosia, von Echinoconiden l Holectypus, von Spatangen 1 Epiaster und 9 He-
miaster 4 n.^

.

Duncan & Sladen geben eine Schilderung der aus den Tertiärschichten von

Kachh und Kattywar stammenden Echinoiden, darunter viele neue Arten.

Loriol (-/ hat die Schilderung der 42 Echiniden übernommen, welche Zittel als
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Mitglied der Rohlfs sehen Expedition in Ägypten und der libyschen Wüste gesam-

melt hatte. Er beschreibt 16 neue Arten und 3 Arten, welche in Africa noch

nicht nachgewiesen waren.

Schlüter gibt eine Beschreibung der in der norddeutschen Kreide vorkommen-
den Diadematiden [Phymosoma^ Pseudodiadema, Orthopsis, Echinocyphus , Gonio-

pygus^ Codiopsis) und Echiniden iPsammechmus , Phymechinus, Diplotagma) . Den
einzelnen Gattungen werden Tabellen angefügt, welche die Verbreitung der Arten
veranschaulichen. 2 n. sp. werden beschrieben.

Cotteau (^j gibt eine Beschreibung der Echiniden des Jura, der Kreide und des

Eocäns. Im Ganzen werden 227 Arten geschildert, welche sich auf folgende

Schichten vertheilen : im Oxford nur Collyrites elliptica Lam.; im unteren Terrain

corallien 1 Stomechinus, 1 Pygaster ^ im oberen Corallien 35, im Etage kimmerid-

gien 8 , im Cenoman 46 , im Turon 41 , im unteren Senon 43, im oberen Senon
74 Arten.

Cotteau (*) beschreibt aus den jurassischen Schichten von Algerien 47 Echi-

niden ; von ihnen finden sich 29 auch in Europa in denselben Schichten und be-

zeugen den Zusammenhang zwischen den jurassischen Meeren beider Länder. Die

gewöhnlichsten und characteristischsten Arten sind Holectypus corallinus, Pygaster

Gresslyi^ Cidaris marginata^ C. carinifera^ Hemicidarts, Pseudoctdaris u. s. w. Von
den neuen nur in Algerien vorkommenden Arten werden hervorgehoben : Pygunis
Durandi, P. geryvülensts , Rhabdocidaris Durandi, Pseudoctdaris Durandi. Einige

Bemerkungen über das Vorkommen von Heynicidaris stramonium und die sehr ge-
meine Pseudoctdaris rupellensis beschließen die vorläufige Mittheilung.

Hierher noch Nötling, s. oben p 142.

Neue Gattangen und Arten.

Baueria n. g. Nahe Coelopleurus . Die Hauptwarzen der Ambulacralfelder auf den

Rand der Unterseite beschränkt und oberer Theil der Interambulacralfelder reich-

licher sculpturirt als bei C. — geometrica n. Mergelknollen der Glauconitformation.

Nötling.

Cidaris Basseti n. Corall. sup. — Ramoneti n. Sdnon sup. — Pomeli n. Terrain eo-

cene — Lorioli n. ibid. — Rhabdocidaris Schhimhergeri n. Cenoman — Gonio-

pygus Arnaudi n. Turon — Psammechinus Orbignyi n. Terr. eocene — Poly-

cyphus Beltremieuxi n. Cenoman — Echinocyamus Lorioli n. Terr. eocene —
Pomeli n. ibid. — Sismondia Archiaci n. ibid. — Catopygus Arnaudi n. Senon
sup. — Botriopygus Arnaudi Vl. Senon iuf. — EcJmanthus Heberti u. Senon sup.— Echinolampas Archiaci n. Eocene — Heberii n. ibid. — Cassidulus Arnaudi
Senon sup. — Claviaster Beltremieuxi n. Cenoman — Holaster carantonensis n.

Senon sup. — Cardiaster transversus u. ibid. — Arnaudi n. ibid. — Hemiaster

Arnaudi M. Cenoman — Linthia Ducrocqui n. Eocene — carentonensis n. ibid.

— Echinolampas Dotivillei n. ibid. — Sämmtlich abgebildet. Cotteau (^).

Clypeaster apertus n. — Amblypygtis altus n. — pentagonalis n. — Echinolampas alta

n. — Feddeni n. — Kachensis n. — Haimein. — Damesi n. — itisignis n. —
Hemiaster decipiens n. — carinatus n. — Peripneustes insignis n. — Euspatangus

afßnisn. sämmtlich aus den «Nummulitic Series« von Kachh. — Clypeaster Sotver-

byi n. — Cartcri n. — Falorietisis n. »in the Upper Part of the Nummulitic Se-
ries, with Orbitoides in some instances (Oligocene)« — Goniocidaris affiiiis n.

— Clypeaster Waageni n. — Goirensis n. — Echinodisciis Desori n. — Echino-

lampas Indica n. — Wynnei n. — Jloira antiqua n. — Troschelia tuherculata n.

— Schizaster Granti u. aus den Miocänschichten von Kachh. — Cidaris depressa

n. — granulata n. — Grammechinus regularis n. — Temncchimis afßnis n. aus den

Tertiärschichten von Kettywar (Miocänformation) ; Duncan & Sladen. — In der

Zool. JaLresbericht. 18S3. I. 10
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Libyschen Stufe: Rhaldocidaris Zitteli n. — Echinopsis lihycus n.— Rhyncho-

liygus Sintensis n. — Palaeostoma Zitteli u. — Hemiaster Schweinfurthi n. — Lin-

tliia Aschersonl n. — Esnehensis n. — Sc/iizaste?- Mokkatamensis n. — Euspatangus

libycus n.— In der Mokattam-Stufe: Bhjnchopygus Navillei n. — Echinanüms
Zitteli n. — libycus n. — Echinolampas Aschersoni n. — libycus n. — Schizaster

Mokkatamensis n. — Rohlfsi n. — Jordani n. — [Rhabdocidaris itala Laube —
Clypeaster Breunigii Laube — Echinohmpas subcyli7idricus Desor) ; Loriol (•^1

.

Coelopleums Zaddachi n. Glauconitform. ; NÖtling.

Echinolampas amplus n. und E. n. sp. — Clypeaste?- Rohl/sin. — subplacwiariusn. —
Scutella Ammonis n. — rostrata n. — Amphiope truncata n. — arcuata n. —
Astropecten n. sp. sämmtlicli aus dem Miocän der Wüste Sinah. — Brissopsis

Fraasii n. — Agassizia Zitteli n. — Echinolampas amplus n. — Clypeastei- isthmi-

cus n. — Hemipatagus n. sp. vom Gebel Geneffe; Fuchs.

Echinocyphus pisiim n. [= Echinopsis pusilla Römer) aus dem Unter-Senon vonHannov.
u. Westfal. wnö. Phymec/iinus cretaccus n. in der weißen Kreide bei Ciply ; Schlüter.

Hemiaster gracilis n. — ambiguus n. — ovatus n. — globidiis n. sämmtlich aus der

mittleren Kreide von Süd-Italien; Seguenza.

Hemicidaris grimaultensis n. Etage batbonien — microtuberciilata n. ibid. — Martini

n. ibid. — Babeaui n. ibid. — Jaiiberii n. ibid. — stricto n. ibid. — Lamberti

n. ibid. — Pacomein. Etage oxfordien infer. — Rog7ione7ists n. Etage corallien— Glasvillei n. Etage portlandien — Pellati n. Portland, super. — splendida n.

Corall. infer. — Hemipygus iuberc?dostfs n. Etage corallien — Psejidodiadema

varusense n. Etage liasien — Dnmortieri n. Etage bajocien — Jaubertiu. ibid. —
Schlumbergeri n. ibid. — Peroni n. Etage bathonien — rambatensc n. Etage ba-

jocien? — marollense n, Etage oxfordien ferrugineux — duplicatum n. Corall.

infer. — Beaudouini n. Oxford, super. — arduennense n. Corall. infer. — Ro-
yeri n. ibid. und Calcaires litliographiques , zone moyenne de l'etage corallien —
Pellati n. Oxford, super, — Choffati n. ibid. — suhmamiliammi n. Corall. —
trouvillense n. ibid. — rupellense n. Corall. super. — Beltremieuxi n. ibid. —
rougonense n. Terr. jurass. super. — Sauvagei n. Portland. — Glasvillei n. ibid.

— Marioni n. Oxford, infer. — Collenoti n. Infra-lias — Diademopsis Jauberti

n. ibid. — exigua n. ibid. — Pacotnei n. ibid. — 7nic7'otuberculata u. ibid. —
He7nipedina icaunensis n. Bajoc. et Bathon. — Chah7iasi n. ibid. — batho7iica n.
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•
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sien — Stomechi7ms Loca7'di n. Bajoc. — sulcatus n. ibid. — Gauthieri n. ibid.

Sämmtliche Arten sind abgebildet. Cotteau [^J

.

Laevipatagus n. g. Schale breit, oval. Peristom nahezu central; nur wenige Warzen
auf der Oberseite der Interambulacralfeider. — bigibbus n. NÖtling.

Micropsis T^erone7isis n. Eocän von Verona
; Bittnor.

Pseudocidaris Micheli7n n. Montreuil-Bellay, Etage oxfordien — He7nicidaris Vila-

7wvae n. Ador (Spanien), E. urgonien — Leiosoma Vidali n. Fijols (Spanien), E.

senonien infer. — Micropsis hispana n. Berga (Provinz Barcelona) , S^nonien in-

fer. — subrotu7ula n. ibid. — globosa n. ibid. — Leride7isis n. Montrech (Provinz

Lerida), Sen. inf. — Vidali n. La Nou (Prov. Barcelona), Sen. inf. — Vila7iovae

n. Callosa de Eusarria (Provinz Alicante), Terrain doc^ne ; Cotteau (^).
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1. Trichoplax. Gastraeadae.

[Licyemidae. Orthonectidae.]

Schulze beschreibt als Trichoplax adhaerens ein in den Seewasseraquarieu des

zoologischen Instituts der Universität Graz lebendes , bisher unbekanntes Thier,

dessen systematische Stellung nicht festgestellt werden kann. »Das grauweißliche,

schwach durchscheinende Wesen stellt eine nur einige Millimeter breite und gleich-

mäßig dünne Platte von ganz unregelmäßiger und großem Wechsel unterliegender

Gestalt dar.« Die Platte ist stets irgend einer festen Unterlage dicht angeschmiegt.

Im Ruhezustand ist sie rundlich, beim sehr langsamen Dahingleiten -wechselt sie

ihre Form ähnlich wie Rhizopoden, z. B. Pelomyxa. Einzelne Zipfel der Körper-

. ränder werden vorgeschoben und können sich zu Fäden von 20 mm Länge und
darüber ausdehnen. Es läßt sich keine Andeutung einer bilateralen oder radiären

Symmetrie erkennen. Man kann nur Eine bestimmte Achse unterscheiden, »wel-

che, senkrecht zu den beiden parallelen Grenzflächen gestellt, durch den Mittel-

punkt der kreisförmig zu denkenden Platte geht. Die Pole dieser Achse sind un-

gleichwerthig ; Kreuzachsen fehlen gänzlich.« Es existirt keine Mundöffnung.

Der ganze, überall mit Cilieu bedeckte Körper besteht aus 3 Schichten, einer dor-

salen und einer ventralen Epithellage und einer dazwischen liegenden, ausgebil-

deten Bindegewebslage. Das dorsale Epithel besteht aus einer einschichtigen

Lage ganz flacher dünner Zellen ; das ventrale Epithel setzt sich aus cyliudrisch

oder prismatisch gestalteten Zellen zusammen , welche mit Fortsätzen versehen

sind , die ohne scharfe Grenze in die Elemente der mittleren , bindegewebigen

Schicht übergehen. Letztere besteht aus spindelförmigen oder schwach verästel-

ten, bisweilen anastomosirenden, wahrscheinlich contractilen kernhaltigen Zellen,

die vorwiegend dorso-ventral gerichtet sind und zwischen denen sich eine hyaline,

helle und flüssige Grundsubstanz befindet. Im dorsalen Theile der Bindegewebslage

liegen zerstreut Zellen, welche stark lichtbrechende Kugeln enthalten, und etwas

unter ihnen in der mittleren Höhe der Lage beobachtet man unregelmäßig zer-

streute, verschieden große Zellen , welche mit gelblich gefärbten, ziemlich stark

lichtbrechenden Knollen und Körnern erfüllt sind. Geschlechtliche Fortpflanzung

Avurde nicht beobachtet. Wahrscheinlich kommt eine Vermehrung durch einfache

Theilung vor. Die Verdauung geschieht wahrscheinlich durch die Bauchseite,

unter welche die Nahrungsmittel durch die Bewegung der Wimpern gestrudelt

werden. Die 3 Schichten des Körpers lassen sich mit den 3 Blättern einer Keim-
scheibe vergleichen, wobei das ventrale Epithel dem Entoderm der Keimscheibe

entsprechen würde. Verf. schlägt vor, die neue Thierform vorläufig auf die un-

. terste Stufe der Metazoen zu stellen.
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Häckel publicirt eine vorläufige Mittlieiluiig über eine von ihm neu entdeckte

Gruppe von Gastraeaden, die Caementarien, welche durch Einlagerung verschie-

denartiger fremder, harter Bestandtheile in das porenlose Exoderm Caementske-

lete erzeugen. Im Gegensatz zu den Physemarien ist die Wand der Gastralröhre

bei den Caementarien dick und von unregelmäßig angeordneten Gastrocanälen

durchzogen , die ganz oder theilweise von entodermalem Geißelepithel ausgeklei-

det sind. In diesem Epithel finden sich hier und da Eizellen zerstreut.

Caenientascus n. g. »Bildet einfache Schläuche von länglich runder oder eiförmiger

Gestalt, mit einer einfachen Mundöffnung«; Häckel p 5 — collector n. Ceylon,

20 Fdn. ; id. p 6 — psammascus n. Ind. Oc, Chall. Stat. 145, 310 Fdn. ; id.

p 6 _ utriculus^. Pac. Oc, Chall. Stat. 271, 2425 Fdn.; id. p 6.

Caementoncus n. g. »Bildet ganz unregelmäßige höckerige Knollen mit mehreren

zerstreuten Mundöffnungen«; Häckel p 5 — dysidea n. Pac. Oc, Cliall. Stat. 265,

2900 Fdn.; id.pß — tiiberosusn. Pac. Oc, Chall. Stat. 272, 2600 Fdn. ; id. p 6.

Caementissa n. g. »Bildet flache lappenförmige Krusten oder Kuchen, die sich in

der Fläche allseitig wachsend ausdehnen und flechtenartig jeder Unebenheit der

Unterlage anpassen, mit vielen zerstreuten Öffnungen auf der Oberfläche«; Häckel

p 5 — incrustans n. Pac. Oc, Chall. Stat. 272, 2600 Fdn. — lichenoides n.

Pac. Oc, Chall. Stat. 265, 2900 Fdn. — parmelia n. Med., 50 Fdn. — pelti-

gera n. Ceylon, 30 Fdn. — psammopemma n. Pac Oc, Chall. Stat. 271,

2425 Fdn.

Caementura n. g. »Bildet verästelte , kriechende oder baumförmige Massen mit

mehreren Mundöffnungen»; Häckel p 5 — coralloides n. Azoren, Chall. Stat. 73,

1000 Fdn. — psammodema n. Pac. Oc, Chall. Stat. 271, 2425 Fdn. — ra-

mosa n. Pac Oc, Chall. Stat. 273, 2350 Fdn.

Trichoplax adhaerens n.. g. n. sp. Seewasseraquarium Graz; Schulze.

2. Platyhelminthes.

I. Anatomie, Ontogenie, Phylogenie, Physiologie, Biologie.

I. Allgemeines.

Braun [^] gibt in seinem Lehrbuch eine morphologische, biologische und syste-

matische Übersicht der Trematoden und Cestoden des Menschen.

Emery wendet sich in einer ausführlichen Kritik gegen Perrier und Cattaneo,

welche sich die segmentirten Thiere als durch Bildung linearer Colonien

entstanden denken. Hauptsächlich an der Hand der Lang'schen Beobachtungen

und Reflexionen über Gunda segmentata sucht er zu zeigen, daß der ganze segmen-
tirte Körper höherer Würmer dem unsegmentirten Körper niederer Würmer ent-

spreche. Die Gliederung der Cestoden faßt er als Strobilation im Sinne Sem-
pefs auf.

Lang zieht bei Gelegenheit einer Besprechung der Graff'sehen Rhabdocoeliden-

Monographie seine Ansicht, daß die Darmdivertikel der Plathelminthen und
Hirudineen morphologisch als Cölomdivertikel aufzufassen seien, zurück (p 139)

und kündigt an (p 166), daß er nun auch bei Polycladen ein Wasser gef äß-
sy Stern aufgefunden habe. — IVlinot (p 2—4) stellt lediglich die Angaben der

Autoren über die Gehörorgane der Turbellarien, Nemertinen, Nematoden und

Anneliden zusammen.

Vogt & Yung ziehen die Hirudineen zu den Plathelminthen und behandeln von
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letzteren zunächst die Cestoden und Trematoden, als deren Typus ihnen Taenia

solium resp. Distomum hepaticum dient. Die Schilderung stützt sich auf fremde
und eigene Beobachtungen. Die Abbildungen im Text sind z. Th. Originale.

Nach einer Originalraittheilung hat Fraipont die von Sommer vermißten Ex-
cretionscapillaren und Excretionswimperzellen auch bei D. heimticum aufgefunden.

II. Einzelne Ordnungen.

Ä. Tarbellaria.

Brandt (^^) beschreibt ausführlich die als einzellige Algen (Zooxanthellen^ er-

kannten gelben Zellen einer wahrscheinlich mit Convoluta Langerhansii v. GratF

übereinstimmenden Rhabdocoelide

.

Nach V. Graff (^j verharren die acoeleu Turbellarien, die er als die niedrigsten

Rhabdocoelen auffaßt, »gleichsam auf einer Stufe, welche von den coelomen wäh-
rend der Embryonalzeit durchlaufen wird und die etwa den Götte'schen Stylo-

chopsis-hdiW&ü. entspricht. Als rückgebildete Formen können sie nicht gelten, da
sie freischwimmende Eäuber sind und ihr Geschlechtsapparat auf so tiefer Stufe

stehen bleibt, auch kein Excretionsorgan vorhanden ist.«

Jijima (', 2) hat in 2 vorläufigen Mittheilungen die Resultate seiner Untersu-

chungen über den Bau und die Entwicklung der Süßwassertricladen veröffent-

licht. [Referat über die ausführliche , inzwischen erschienene Abhandlung im
nächsten Jahresbericht.!

V. Kennel fand auf Trinidad eine Süßwassertriclade , die sich normaler Weise
durch Quertheilung vermehrt. Er constatirt ferner, daß die Landtricladen nächt-

liche Thiere sind. An trockenen Orten und in trockener Luft bedecken sie sich

mit einem dichten Schleimüberzug. Sie leben von Schnecken (vornehmlich Subu-
linen). Der Schlund wird durch die Öffnung in das Gehäuse eingeführt, der

Weichkörper der Schnecke durch ein Secret des Schlundes und Darmes aufge-

löst und dann erst als Speisebrei in den Körper eingesogen. Der Schlund kann
sich so verlängern, daß er bis in die letzten Windungen der Gehäuse hineindringt.

Leydig (p 123—124) beschreibt die Zoospermien von Polt/celis nigra . Sie

sind flach, bandartig, fadig geendet. »Im Innern des feinkörnigen Körpers liegt

ein Kern und der eine Rand des Zoosperms geht in einen undulirendenSaum aus.«

Ob das fertige Spermatozoon den Randsaum verliert, weiß Verf. nicht.

Metschnikoff (^) hat neue Untersuchungen über die Embryologie von Pla-

naria polychroa angestellt. Jede Eikapsel enthält 4—6 Eizellen und über 10 000
Dotterzellen. Verf. beschreibt genau die Structur der Ei- und Dotterzellen und
die Veränderungen und Protoplasmabewegungen der ersteren bis zu ihrer Zwei-
theilung, die 8—11 Stunden nach der Eiablage erfolgt. Richtungskörper wurden
nicht beobachtet, ebensowenig der Vorgang der Befruchtung verfolgt. Im Inhalt

der Eikapsel wurden keine Spermatozoon aufgefunden. Das Ei theilt sich in 2

gleich große Blastomeren, dann in 4 in zwei Paaren angeordnete, von denen das eine

Paar aus größeren Blastomeren besteht. Die Blastomeren sind dicht von Dotter-

zellen umgeben. Sie theilen sich weiter, wobei ihr Zusammenhang unter einander

ein außerordentlich lockerer wird. Die unmittelbar an sie angrenzenden Dotter-

zellen verschmelzen mit einander , nur die Kerne behalten ihre Selbständigkeit.

Schließlich entsteht ein unregelmäßig gestalteter Haufen locker aneinander ge-
ordneter Blastomeren , »welcher von nunmehr ganz verschmolzenen Dotterzellen

allseitig umgeben wird«. Von den Blastomeren gruppirt sich nun ein Theil in

»einen rundlichen, aus einigen mehr oder weniger vollständigen Kreisen bestehen-
den Zellenhaufen», während andere auseinander gehen, »um sich in einer gewis-

sen Entfernung zu fixiren«. Zellhaufen und übrige Embryonalzelleu liegen stets
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mitten in der Masse verschmolzener Dotterzelleu. Ersterer stellt die Anlage des

larvalen Schlund^kopf es dar. Es tritt nun zwischen der centralen Masse ver-

schmolzener Dotterzellen und der peripherischen Masse selbständig gebliebener

Zellen eine immer deutlicher werdende Grenze in Form eines Spaltraums auf,

welcher die centrale Masse als eigentliche Embryonalanlage von den umgebenden
Dotterzellen trennt. An die Peripherie der Embryonalanlage, also in den Spalt-

raum, wandern einige der Embryonalzellen, welche sich nicht an der Bildung des

Larvenschlundkopfs betheiligten ; sie bilden die E p i d e r m i s desEmbryos. Wenn
der Embryo sich ganz von der umgebenden Dotterzellenmasse abgegrenzt hat , so

zeigt er eine ovale Gestalt. Er ist solid ; besteht zum großen Theil aus der zu-

sammengeschmolzenen Masse der Dotterzellen, in deren Rindenschicht einige we-
nige Embryonalzellen zerstreut liegen. Am untern Pole des Embryos liegt der

Larvenschlundkopf mit doppelschichtiger Wandung, »in deren Innerem radial an-

geordnete feine Fasern ausgespannt sind«. An beiden Enden des Schlundkopfs

liegt je eine Gruppe von Embryonalzellen. Diese beiden Zellgruppen sowohl, als

überhaupt der ganze Larvenkörper, der mit stark abgeplatteten Epithelzellen be-
deckt ist, zeigen ))einen scharf ausgesprochenen radiären Bauplan«. Auf den Epi-
thelzellen treten sehr bald sehr feine Wimperhaare auf. — Der Embryo bleibt

immer noch in eine Masse von Dotterzellen eingebettet , von denen nur die ihm
zunächstliegenden sich fester miteinander verbinden , wohl auch ganz zusammen-
fließen , um eine Rinde um den Embryo zu bilden , während die übrigen ihre ur-

sprüngliche Selbständigkeit bewahren. Diese letzteren werden nun in immer grö-

ßerer Anzahl durch kräftige Schluckbewegungen des Schlundkopfes in's Innere

des Larvenkörpers aufgenommen , in welchem sich zu ihrer Aufnahme ein um-
fangreicher Hohlraum bildet. Im Laufe des 3. Tages wird der letzte Rest der

freien Dotterzellen einer Eikapsel von den Larven verschluckt, die sich nun dicht

aneinander legen, sich gegenseitig drücken und die Gestalt von 3- oder 4seitigen

Pyramiden annehmen, deren convexe Basis an die Kapselwand anstößt, während
die Spitzen gegen das Centrum gerichtet sind. Der innere Bau der Larve hat sich

während der Zeit wenig verändert; nur die in der Rindenschicht der Masse ver-

schmolzener Dotterzellen liegenden Embryonalzellen haben sich, offenbar auf
Kosten dieser Masse, die als Nährmaterial dient, vermehrt. Die zahlreichen, in

dem centralen Hohlraum der Larve liegenden , verschluckten freien Dotterzellen

haben sich nicht verändert. Die Veränderungen am 4. und 5. Tage beruhen
hauptsächlich auf einer fortgesetzten raschen Vermehrung der Embryonalzellen
in der Rindenschicht auf Kosten dieser letzteren. Ein Theil der verschluckten

Dotterzellen legt sich , unter theilweiser Verschmelzung derselben , zu Paketen
zusammen. Am 6. Tage wird der pyramidenförmige Embryo zu einem ovalen,

platt-wurmähnlichen Wesen, die Basis der Pyramide zum Rücken, die Spitze zum
Bauche. Der provisorische Larvenschlundkopf reducirt sich auf eine kleine, nach
außen mündende Röhre und wird ersetzt durch einen dahinter liegenden mäch-
tigen soliden Zellenhaufen , die Anlage des definitiven Rüssels, der schon von
einer dünnen Epithelmembran, der Rüsselscheide, umgeben ist. Über das Schick-

sal der früheren, dem Innern Ende des provisorischen Schlundkopfes anliegenden

Zellengruppe konnte Verf. nichts ermitteln. — Die Rindenzellen, d. h. die ur-

sprünglichen Embryonalzellen in der Schicht der verschmolzenen Dotterzellen

vermehren sich so stark , daß von letzterer , auf deren Kosten sie sich ernähren,

nur einzelne inselförmige Stücke übrig bleiben. Die Rindenzellen faugen an, cen-
tralwärts zwischen die verschluckten Dotterzellen einzudringen und so ihre ur-

sprünglich einheitliche Masse in mehrere Abtheilungen zu zerlegen , welche ganz
bestimmt und regelmäßig geordnet sind. In den nur zum Theil zu mehrkernigen
Paketen verschmolzenen verschluckten Dotterzellen sammeln sich zahlreiche Fett-
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körnchen an. Am Schluß des 6. Tages verschwindet der letzte Rest des Lar-

venschlundkopfes. Der solide Rüssel erhält die Form eines cylindrischen Zapfens
;

die Rüsselscheide erscheint wie blind geschlossen. Am 8. Tage wird der Embryo
zu einer jungen Planarie. Die Rindenzellen bilden zahlreiche Dissepimente, wel-

che die Dotterzellenmasse in ebensoviele Abtheilungen diflferenziren , die in ihrer

Gesammtheit den verästelten Darme anal repräsentiren. Mau nimmt nun deut-

lich wahr, daß die Rindenzellen die Muskelfasern sammt dem Parenchym bilden.

Die Muskelfasern sind ursprünglich spindelförmige Zellen. Die Epidermis be-

steht noch aus platten Epithelzellen und ist nirgends verdickt. Eigenthümliche,

verschiedenartig gekrümmte Röhrchen, welche unter der Epidermis im Mesoderm
liegen, hält Verf. für die Anlagen der stäbchenförmigen Körper. Der Rüssel be-

kommt eine cylindrische Höhle. In den verschluckten Dotterzellen treten immer

zahlreichere Fettkörnchen auf. Am 8. Tage treten — dicht unter der Epidermis

— die Augen auf. Es läßt sich zum ersten Mal — tief im Schöße des Meso-

derms — das Gehirn erkennen, das wahrscheinlich mesodermalen Ursprungs

ist, und man beobachtet schon die beiden Längsnerven. Das Mesoderm erleidet

wichtige Veränderungen, die Muskelfasern fangen an ihre Kerne zu verlieren,

die verschluckten Dotterzellen übernehmen die Rolle eines vicariirenden En to-

der ms. Die jungen Planarien schlüpfen am 10. oder 11. Tage aus. Ihr Bau

entspricht im Wesentlichen ganz dem der Embryonen vom S. Tage. Verf. weist

nach, daß die verschluckten Dotterzellen, welche das vicariirende Entoderm des

Embryos repräsentiren, zu den definitiven Entodermzellen des functionirenden

Darms der jungen Planarien werden. Er constatirt experimentell, daß sie in der-

selben Weise (intracelluläre Verdauung) die Nahrung in sich aufnehmen , wie die

Darmzellen der erwachsenen Plauarien. Ganz wie P. polychroa, besonders auch

mit Bezug auf die Darmbildung , entwickeln sich nach Verf. auch Dendrocoelum

lacteum und eine andere Art dieser Gattung. Verf. constatirt ferner, daß auch

die Meerestriclade P. ulvae, die wohl zur Gattung Gunda gehört, ähnliche Eier-

kapseln, wie die Süßwassertricladen, bildet. — Am Schluß seiner Abhandlung

hebt Verf. noch hervor, wie sehr die Entwicklung der Tricladeu, besonders

was die Entstehung des Darmes und des Nervensystems und die frühe Ausbildung

eines provisorischen Larvenschlundkopfes anbetrifft, cenogenetisch modificirt er-

scheine, und er sucht diese cenogenetischen Erscheinungen zu erklären.

Schneider '(^) macht neue Mittheilungen über die Structur der Sommereier
von Mesostomum Ehrenhergii, über die Befruchtung derselben und die darauf ein-

tretenden Veränderungen (p 17—21). Er hat ferner (p 54—56) die Entwicklung

der Sperma tozoen dieser x\rt einer erneuten Untersuchung unterzogen. Die

Spermatoblasten sind verschieden große Zellen mit unregelmäßig geformtem Kern,

der aus Kernflüssigkeit und feinkörnig darin zerstreuter Kernsubstanz besteht.

Die Kernflüssigkeit verschwindet und als sichtbarer Rest des Kernes bleiben nur

verschieden gestaltete Körperchen übrig, die später fadenförmig werden und sich

zu 1—4 Bündeln vereinigen. Die Enden derselben biegen sich nach der Mitte um.

Jedes Fadenbündel theilt sich nun durch Quertheilung, aufweiche erst spät die

Theilung der Zelle folgt. Die Fäden vereinigen sich sodann und bilden einen

bläschenförmigen Kern, der rasch zu einem homogenen runden Körper wird, der

sich streckt und oval wird , mit einer nach der Peripherie der Spermatoblasten

gerichteten Spitze. Sämmtliche derartige Körper eines Spermatoblastes rücken,

umgeben von einer Protoplasmahülle, auf dessen Oberfläche und lösen sich schließ-

lich ab. Aus dem Protoplasma entstehen 3 lange geißelartige Fäden , während

der feste Körper sich in die Länge streckt und zu einem starken Faden wird, der

an einem Ende zugespitzt ist und mit dem die 3 Geißelfäden an einem etwas hin-

ter der Spitze gelegenen Punkte verbunden sind.
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B. NemertiDi.

Fewkes (^) beschreibt als Pilidium recurvatum eine in Newport gefundene neue

Larve, die wahrscbeinlicli zu Lineus gehöre. Sie besitzt weder die 2 runden lap-

penförmigen Anhänge von P. gyraus^ noch die armartigen Fortsätze von P. bra-

chiatum und auriculatum . Sie besteht aus einer vordem und hintern Hälfte. Auf
der Bauchseite der vordem Hälfte liegt der Mund, auf der Rückseite die Ecto-

dermverdickung mit der schwingenden Geißel. Die hintere Hälfte, welche in einer

Art Amnion die Anlage der jungen Nemertine enthält, ist sackförmig ausgezogen

und etwas ventralwärts umgebogen. Sie trägt einen Wimperring und am hinter-

sten Ende eine kleine schwingende Geißel. Verf. schildert ausführlich die Ver-

änderung in der Gestalt dieser Larve und die Entwicklung der Nemertine in ihrem

Innern bis zum Freiwerden dieser letztern. Das Pilidium kann nachher nicht als

Larvenhülle noch einige Zeit weiterleben, sondern wird von der jungen Nemertine

völlig absorbirt. Verf. hebt die große Verwandtschaft der neuen Form mit Tor-

naria, Actinotrocha und Echinodermenlarven hervor.

Metschnikoff [^) zeigt, daß bei Lineus lacteus nach der totalen und regulären

Dotterzerklüftung eine Blastula mit einer nicht sehr umfangreichen Furchungs-

höhle entsteht. Die Elemente der Blastula sind an der untern Seite dicker und
größer. Diese größeren Elemente, welchen in der Segmentationshöhle einige Me-
sodermzellen, die höchst wahrscheinlich aus ihnen entstanden sind, dicht anliegen,

repräsentiren das Entoderm. Die Blastodermzellen bedecken sich mit Wimper-
haaren. Der Embryo fängt an zu rotiren. Er zeigt anfangs in prägnantester

Weise einen radiären Bauplan. Die Entodermzellen fangen bald an, sich in

gleichmäßiger Weise einzustülpen. Der anfangs große Blastopor ist kreisrund

und liegt central. Auch die Gastrula ist anfangs radiär gebaut. Die bilaterale

Symmetrie offenbart sich zuerst in einer Umbiegung des Entodermsackes nach

hinten. Der Blastoporus wird eiförmig. Durch die Bildung des Ösophagus wird

er ius Innere gezogen, an seine Stelle tritt die Mundöffnung. Verf. vergleicht die

Pilidiumgastrula mit der Gastrula von Polygordius und Pedicellina , verwirft den

Versuch Hatschek's, das Pilidium auf die Trochosphaeraform zurückzuführen und
schließt sich der Ansicht Balfour's an , »daß die Trochosphaera aus dem Pilidium

abzuleiten ist und daß die letztgenannte Larvenform überhaupt einen sehr primä-

ren und in phylogenetischer Beziehung wichtigen Larventypus bildet«.

Derselbe (^J
theilt mit, daß, wenn mau Pilidium längere Zeit in Versuchsglä-

sern gefangen hält , schließlich eine Atrophie der Nemertinenanlage stattfindet,

welche durch das Auffressen derselben seitens amöboider Mesodermzellen vollzo-

gen wird. Auch sonst hat er in den Mesodermzellen von Pilidium Einschlüsse

fremder Körper gefunden.

Salensky (') macht Mittheilungen über die Entwicklung von Borlasia vivi-

para. Die erwachsenen (J* lassen sich leicht von den Q unterscheiden, welche

größer sind und die man, wenn sie trächtig sind , mit bloßem Auge schon an den

durchschimmernden Embryonen erkennt. Die Geschlechtsorgane bestehen

bei beiden Geschlechtern aus metamer angeordneten
,
paarigen Säckchen, welche

mittelst kleiner Öffnungen zu beiden Seiten des Körpers ausmünden. »In jedem
Sacke gelangt je 1 Ei zur Reife, welches hier befruchtet wird und zu voller Aus-
bildung des Embryos gelangt.« Die Furchung ist eine totale, sie verläuft unregel-

mäßig. Es entstellt eine Blastula, deren Wand aus großen Zellen besteht. Bevor

sich durch Invagination die Gastrula bildet, entsteht an der Innenseite der Bla-

stulawand eine Anzahl Mesodermzellen. Das Schicksal des Blastoporus wurde
nicht genau verfolgt. Nach Schluß des Blastoporus streckt sich der Embryo in

die Länge. Sein Vorderende wird durch eine Ectodermverdickung , die Anlage
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des Centralnervensystems, bezeichnet. Die Verdickung löst sich früh vom
Ectoderm ab und zieht sich in zwei seitliche Hälften , die Anlagen der beiden

Gehirnganglien, aus. Über die Bildung der zwischen den beiden Ganglien liegen-

den Anlagen des Rüssels und des Ösophagus ist Verf. nicht ins Klare gekommen.
Gleichzeitig mit dem Auftreten des Rüssels bildet sich am obern Pol ein Haufen
blasenförmiger Zellen, der sich in einbirnförmiges, drüsenartiges Organ verwandelt,

welches vom Verfasser mit einem in der Scheitelplatte der Annelidenlarven stets

vorkommenden Organ homologisirt wird. Das Mesoderm wird im ganzen Embryo
mit Ausnahme des Vordertheils zweischichtig. Die äußere Schicht bildet dieMus-
culatur, die innere die Splanchnopleura. Zwischen beiden tritt spät, und zwar
mit einem Male in der ganzen Länge des Embryos, die nicht segmentirte Lei-
beshöhle auf. Vor der Bildung der Leibeshöhle und unabhängig von ihr ent-

steht die Höhle um den Rüssel herum, durch Spaltung einer den Rüssel umgeben-
den Zellschicht in 2 Blätter , ein äußeres , welches die Wand der Rüsselscheide

bildet, und ein inneres , welches »die Umhüllung des Rüssels repräsentirt«. Die

Blutgefäße treten sehr frühzeitig in Form von 2 lateralen und 1 medianen
ventralen Gefäßes auf, welche vorn und hinten in einander einmünden. Der
Darm ist während der ganzen Embryonalentwicklung ein 'geschlossener Sack,

dessen Wand anfangs aus einer Schicht blasenförmiger Zellen besteht , die sich

später so sehr vermehren, daß der ganze Darm von ihnen angefüllt wird. Die

Entstehung des Ösophagus wurde nicht genauer verfolgt. Durch das Vordrin-

gen von Mesodermsepten gegen den Darm wird derselbe ziemlich frühzeitig seg-

mentirt. Die Lateralnerven entstehen dadurch, daß die beiden seitlichen

Theile der Gehirnanlage sich nach hinten ausziehen und sich mit fortschreitendem

Wachsthum des Embryos bis an sein hinterstes Ende verlängern. Entwicklungs-

geschichtlich entspricht die Anlage des Gehirns der Nemertinen genau der Schei-

telplatte der Annelidenlarven. Da das Bauchmark der Anneliden aus einer von

der Scheitelplatte von Anfang an getrennten Anlage hervorgeht, so kann man
dasselbe nicht den Lateralnerven der Xemertinen homologisiren , die durch Aus-
wachsen der Gehiruanlage (Scheitelplatte) entstehen. Hingegen erscheint die

Schlundcommissur der Anneliden , die von der Scheitelplatte aus entsteht , den

Lateralnerven der Nemertinen homolog.

C. Trematodes.

Bei einem an Icterus verstorbenen 65jährigen Mann fand Bostroem Distoma

hepaticum im Ductus hepaticus, welches durch seinen Reiz Veränderungen (starke

Dilatation) der Gallengänge hervorgerufen hatte.

Nach Chatin (^) besteht jedes von den im Parenchym der Distomeen liegenden

Muskelelementen aus einem centralen Protoplasmakörper mit deutlichem Kern,

von dem unregelmäßige Fortsätze ausgehen. Von diesen letzteren ist einer —
die Muskelfibrille — bedeutend verlängert und bisweilen so stark entwickelt, daß

ihm der Protoplasmakörper nur einseitig anhängt. Verf. betont die Übereinstim-

mung der Muskelzellen der Distomeen mit denen der Nematoden und von Ani-

philina.

Gaffron hat das Nervensystem von Distonmm isostomuni v.Baer untersucht.

Es besteht aus 2 ventral, 2 dorsal und 2 seitlich vom Darmcanal gelegenen

Längsstämmen. »Die beiden ventralen Nerven vereinigen sich am Hinterende,

ebenso die dorsalen, während die seitlichen sich auflösen und mit den anderen

verschmelzen. Sämmtliche Längsstämme sind in regelmäßiger Weise durch ein

Commissurensystem mit einander verbunden.« Indessen fehlen Commissuren, wel-

che die dorsalen Längsstämme direct mit den ventralen verbinden. Ein dem Öso-

phagus ventral anliegendes unpaares Ganglion wurde nicht aufgefunden.
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Jackson tritt für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Thomas'schen

Untersuchungen über die Lebensgeschichte des Leberegels ein.

Anschließend an eine frühere Mittheiiung Leuckarts über Limnaeus minutus als

Zwischenträger der Jugendstadien des Leberegels, theilt Joseph (2) mit, «daß ge-

schwänzte , den in X. mmwi^Ms beobachteten ähnliche , durch eine integumentale

Stäbchenzellenschicht gleichfalls ausgezeichnete Cercarien auch in einer Wiesen-

schnecke und im Thau auf Wiesengräsern vorkommen und daselbst eingekapselt

eine Zeit lang der Austrocknung und dem Verderben widerstehen«, durch welche

Beobachtung die Infection mit Cercarien noch erklärlicher werde. Verf. macht

ferner die Entdeckung, »daß die jungen, aus eben eingewanderten Larven her-

vorgegangenen Leberegel zwar durch ein Stachelkleid, wie die erwachsenen Leber-

egel, ausgezeichnet sind, aber noch keinen baumförmig verzweigten Nahrungs-

canal , wie letztere , sondern einen gabelförmig getheilten Darmcanal , wie die

Cercarien, besitzen, der sich bei weiterem Wachsthum allmählich baumförmig

verästelt.«

Schauinsland veröffentlicht die ausführliche Abhandlung über die Embryonal-

entwickluug der Trematoden. Er recapitulirt seine Untersuchungsresultate folgen-

dermaßen: »Das Trematodenei ist zusammengesetzt aus der eigentlichen Eizelle,

die einzig und allein an der Furchung und an der Bildung des Embryos activ be-

theiligt ist , und dem Nahrungsdotter , der anfangs mehr oder weniger seine Ent-

stehung aus großen , runden , kernhaltigen Zellen documentirt und den weitaus

größten Theil des Eiinhaltes ausmacht. Die Eischale besteht aus einer zunächst

durchsichtigen, später aber häufig stark gefärbten , chitinartigen Masse; da sie

fast immer ein Rotationsellipsoid darstellt, so kann man an ihr eine Längs- und

eine Querachse unterscheiden. Das eine Ende der erstem zeigt einen Unterschied

von dem andern meistens dadurch , daß dort die Schale im Besitz eines Deckels

ist ; hiermit ist gleichzeitig auch die Lage des künftigen Embryos bezeichnet,

dessen Kopfende sich stets an dem gedeckelten Eipol befindet. Die Eizelle ist

ebenfalls dort gelagert und liegt daselbst entweder vollständig frei, indem der

Nahrungsdotter nur den Theil von ihr umgibt , der dem Deckel abgewendet ist

[Distomum tereticolle , cygnoides , cylindraceum , mentulatum) , oder wird gleich

von Anfang an von letzterem völlig umhüllt [D. globiporum und noclulosum)<.<.

— Die Furchung ist eine vollständige, wenn auch sehr unregelmäßige , ab-

hängig von der mehr oder weniger intensiven Ernährung von Seiten des

Dotters. Ihr Endergebnis ist ein solider Zellhaufen, der den Nahrungsdotter

immer mehr und mehr zurückdrängt und ihn schließlich bis auf wenige Reste

absorbirt. Bevor dieses jedoch eingetreten ist, hat sich eine Zelle am obern

Pol von dem Verbände der übrigen Embryonalzellen abgelöst. Nachdem sie sich

getheilt hat, beginnen die daraus entstandenen 2 »kalottenförmigen« Zellen den Ei-

inhalt in Gestalt einer Membran zu umwachsen , die sich bei dem Zurückweichen

des Nahrungsdotters immer weiter ausdehnt, während dessen einige andere platte

Zellen in ihr auftreten , die wahrscheinlich aus der Theilung der beiden ersten

entstanden sind. — Anfangs reicht die Membran mit ihren Rändern nur bis zur

Grenze des Dotters und dehnt sich nur in dem Maße aus, wie dieser verschwin-

det ; dann eilt sie jedoch in ihrem Wachsthum voraus und umhüllt schließlich den

ganzen Eiinhalt mitsammt dem Deutoplasma. — Diese Hüllmembran , die beim

Ausschlüpfen des Embryos in der Schale zurückbleibt, wurde bei sämmtlichen

untersuchten Trematodenspecies gefunden, wenngleich ihre Bildung nur bei Z).

tereticolle genau beobachtet werden konnte. — An der Peripherie des von der

Hüllmembran eingeschlossenen homogenen Zellhaufens difi'erenzirt sich dann eine

Schicht platter Zellen, aus der bei D. tereticolle eine structurlose Cuticula und 8

mit Chitinborsten besetzte Platten entstehen. Bei allen übrigen bilden sie jedoch

Zool. Jahresbericht. 1SS3. I. 11
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eine Wimpermembran , deren Zusammensetzung aus einzelnen Zellen beim reifen

Embryo nicht mehr zu constatiren ist. Nur D. cygnoides und nodulosum zeigen

auch nach dem Verlassen des Eies bisweilen noch Kerne in ihr, während die

Zellgrenzeu schon vollkommen verwischt sind , die dagegen gerade bei D. glohi-

porum längere Zeit sichtbar bleiben. — Das innerhalb dieser platten Zellen des

Ectoblast gelegene solide Entoblast, welches vorläufig noch aus ganz gleichartigen

Zellen zusammengesetzt ist , verändert sich im Lauf der Entwicklung so , daß
einige von ihnen sich etwas abflachen und sich epithelartig der Innenseite des

Ectoblast anlegen [D. trreticolle, glohiporum , cygnoides), andere dagegen ordnen

sich am Kopfende des Embryos regelmäßig au und bilden einen Darm, dessen Lu-
men dadurch entsteht, daß die eingeschlossenen Zellen allmählich degeneriren und
nur eine körnige Masse zurücklassen , in der man bisweilen noch einzelne Kerne
entdecken kann. Der größte Theil bleibt jedoch vollkommen unverändert in dem
Raum zwischen Darm und Körperwand als Keimzellen liegen. — Der reife Em-
bryo läßt beim Ausschlüpfen die Hüllmembran im Ei zurück und bei D. ctjUndra-

ceum, wahrscheinlich auch bei D. mentulatum , wirft er sogar seine Flimmerhaut

meistens schon in der Schale ab. — Außer der geschilderten Organisation be-

sitzen die jungen Thiere noch Gefäße [D. tereticolle, cygnoides, globipormn), in

denen sich an einigen Stellen Flimmertrichter vorfinden und die bei D. cygnoides

und tereticolle mit dem Darm in Verbindung zu stehen scheinen. Das Vorderende

des Darms wird als Saugrüssel benutzt. Bei D. tereticolle , cygnoides
,
glohiporum

konnte ein Schlundkopf nachgewiesen werden , der bei den anderen darmführen-

den Embryonen wahrscheinlich nur wegen seiner Kleinheit nicht aufgefunden

werden konnte. — D. nodulosum hat einen augenartigen Pigmentfleck, und D.

glohiporum besitzt in seinem hintern Leibesende ein schlauchförmiges Organ, des-

sen Bedeutung nicht nachzuweisen war. — Auffallend ist übrigens bei der gan-

zen Entwicklung die große Übereinstimmung , die zwischen den verschiedenen

Species herrscht.« Verf. spricht sich für eine nahe Verwandtschaft der Trema-
toden mit den Orthonectiden und Dicyemiden aus , hebt die große Übereinstim-

mung in der Embryonalentwicklung der Trematoden und Cestoden hervor und

beleuchtet vom embryologischen Standpunkt die Frage des Körperepithels dieser

beiden Thiergruppen.

Thomas ('-) veröffentlicht eine ausführliche Abhandlung über die Entwick-

lungsgeschichte von Distomum hepaticum, die er seit dem Jahre 1880 unter-

sucht und schon in 2 vorläufigen Mittheilungen publicirt hat. Er schätzt die Zahl

der von einem Leberegel gelieferten Eier auf mehrere Hunderttausende. Die

Furchuug der Eier geht im Oviduct vor sich. Im Körper des Wirthes des Mut-

terthieres entwickelt sich aber das Ei nicht weiter. Es braucht zu seiner weitern

Entwicklung Feuchtigkeit und eine geringere Temperatur, als die des Säugethier-

körpers, nämlich 23—26° C. Bei dieser Temperatur entwickelt sich der Embryo
in Zeit von 2—3 Wochen, bei 16° C. braucht er 2-3 Monate, im Winter ent-

wickelt er sich ohne künstliche Wärme gar nicht. Das Licht hat keinen Einfluß

auf seine Entwicklung. Nach einer kurzen Skizze der Entwicklung des Embryos

innerhalb der EihüUe beschreibt Verf. eingehend den freischwimmenden
Embryo. Derselbe hat die Form eines langgestreckten Kegels mit abgerundeter

Spitze. Am dickeren Vorderende befindet sich eine retractile Kopfpapille. Der

ganze Körper, mit Ausnahme der Kopfpapille, ist mit langen Cilien besetzt, wel-

che einer Schicht flacher Ectodermzellen aufsitzen , welche in 5 Querringen an-

geordnet sind. Unter dem Epithel liegt eine körnige Schicht, deren Structur nicht

genau erkannt werden konnte. An ihrer Außenseite verlaufen transversale und

longitudinale Muskelfasern. In der tieferen Schicht gegen das vordere Körperende

zu liegen die 2 aneinander liegenden Augenflecke
;
jeder von ihnen besteht aus
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einer Zelle , in welcher das halbmondförmig angeordnete Pigment eine stärker

lichtbrechende Masse, eine rudimentäre Linse, umschließt. Die Pigmentbecher der

beiden Augen stoßen mit ihrer convexen Seite aneinander. In der Körperwand

liegen ferner noch zahlreiche gelbe lichtbrechende Körnchen und ungefähr in der

Körpermitte zu beiden Seiten des Körpers je eine nach vorn gerichtete Wimper-
zelle des Excretionssystems. Unmittelbar hinter [der Kopfpapille liegt eine kör-

nige Masse , welche dem «rudimentary digestive tract« anderer Trematodenem-

bryonen entspricht. Die Leibeshöhle ist von runden Keimzellen erfüllt. Kommen
die freischwimmenden Embryonen mit Limnaeus truncatulus in Berührung, so boh-

ren sie sich mit Hilfe der Kopfpapille in dessen Körper ein , in welchem sie sich

mit Vorliebe die Kiemenhöhle als Aufenthaltsort wählen. Hier verwandeln sie

sich unter Verlust des Flimmerepithels in ovale Sporocysten, welche rasch

an Größe zunehmen. Die beiden Augenflecke weichen auseinander. Der Darm
verharrt in seinem rudimentären Zustand. Die zu äußerst unter der den Körper

umhüllenden structurlosen Cuticula liegenden Zellen der Leibeswand bilden z. Th.

Muskelfasern, z. Th. degeneriren sie. Die Embryonalzellen im Hohlraum der

Sporocysten gruppiren sich zusammen zu Zellballen, welche die Keime der näch-

sten Generation darstellen. Der Hohlraum der Sporocysten ist von einem Epithe-

lium ausgekleidet , welches unmittelbar auf die Muskelschicht folgt und den an-

sehnlichsten Theil der Leibeswand bildet. In diesem gewöhnlich einschichtigen

Epithel liegt jederseits in der Mitte des Körpers eine unregelmäßige Gruppe von

circa 6 Excretionswimperzellen. Es kommt vor, daß sich die Sporocysten durch

Quertheilung vermehren, abgesehen von der normalen Bildung von Redien in

ihrem Innern, die folgendermaßen vor sich geht. Die Ballen von Embryonalzellen

im Innern der Sporocysten werden zu soliden Morulae. Diese platten sich an

einer Seite ab. Ihre Zellen senken sich hier ein, so daß eine zuerst rundliche,

dann ovale Gastrula zu Stande kommt, deren Oberfläche glatt wird. Die Zellen

der Wand des Urdarms berühren sich, d. h. es fehlt eine Urdarmhöhle. Die

Spore wird beinahe viereckig. An einem Ende derselben bildet sich aus einer

Gruppe von Zellen ein kugeliger Pharynx, welcher in den Darm führt. Hinter

dem Pharynx bildet sich am Körper ein vorstehender ringförmiger Wulst und wei-

ter nach hinten entstehen 2 kurze stumpfe Fortsätze. Die Redie fängt an sich

kräftig zu bewegen und durchbricht schließlich die Wand der Mutter-Sporocyste.

Sie durchwandert die Gewebe des Wirthes und nistet sich schließlich mit Vorliebe

in der Leber ein. Abgesehen vom Darmcanal, vom ringförmigen Wulst und von

den 2 Fortsätzen hat die freie Redie ungefähr denselben Bau, wie die Sporocyste

.

Die Muskelfasern sind etwas kräftiger entwickelt. Das Excretionssystem läßt

schon deutliche Längsstämme mit feinen Verästelungen erkennen. Die Wimper-
zellen sind jederseits zu einer vordem und hintern Gruppe angeordnet. Aus den

im Innern der freien Redien gebildeten Keimen entwickeln sich entweder Cer-
carien oder Tochter -Redien. Die Redien, welche Cercarien erzeugen, un-

terscheiden sich nur wenig von denjenigen, welche Tochter-Redien hervorbrin-

gen. Die frühen Entwicklungsstadien der Cercarien und Tochter-Redien sind die-

selben. Einzelne Zellen der Leibeswand der Mutter-Redie vergrößern sich stark,

fallen in die Leibeshöhle, furchen sich und werden zu Morulae. Diese platten sich

an einer Seite ab, stülpen sich hier ein und werden zu Gastrulae, die wieder Ku-
gelform annehmen. Der weitere Verlauf der Entwicklung ist bei den Tochter-

Redien genau so wie bei den Mutter-Redien , während die jungen Cercarien eine

andere Entwicklungsrichtung einschlagen. Bei warmem Wetter werden Redien,

bei kaltem Cercarien erzeugt. Die Gastrulen, welche zu Cercarien werden , be-

kommen eine längliche Gestalt; ein Körperende wird dünner als das andere und

setzt sich von ihm immer deutlicher ab. Es wird zum Schwanz der Cercarie,

11*
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während der übrige dickere Theil des Keims zum Leibe wird. Letzterer i)Iattet

sich ab. An seinem vordersten Ende bildet eine Zellgruppe den vordem Saug-

napf, in dessen Mitte sich der Mund öffnet; im Centrum seiner Bauchseite bildet

eine andere Zellgruppe den Bauchsaugnapf. Hinter dem Mundsaugnapf läßt sich

der Pharynx erkennen , der sich in den soliden , sich kurz vor dem Bauchsaug-

napf in zwei Gabeläste spaltenden Darm fortsetzt. In den seitlichen Körpertheilen

beginnen sich in gewissen Zellen lichtbrechende Körnchen in immer größerer An-
zahl anzusammeln. Sie dienen später zur Erzeugung der Cyste der Cercarieu.

In anderen Zellen treten zahlreiche kleine stäbchenförmige Körperchen von un-

bekannter Bedeutung auf.— Die Cercarien verlassen den Körper der Redie durch

eine besondere GeburtsöfFuung. Die freien Cercarien haben eine ovale platt-

gedrückte Gestalt; ihr sehr contractiler Schwanz ist doppelt so lang als der Kör-

per, der sich vorn mit sehr kleinen Stachelchen bedeckt und der durch die zahl-

reichen großen, auffallenden cystogeuen Zellen undurchsichtig gemacht wird, ^o

daß von den übrigen Orgauen des Cercarienkörpers nur die contractile Blase und
die beiden Längsstämme des Excretionssystems erkannt werden können. Die Cer-

carien verlassen den Körper des Wirthes, schwimmen frei umher , um sich nach

kurzer Zeit unter Verlust des Schwanzes besonders auf Pflanzen einzukapseln.

Verf. weist nach , daß Lhnnaetis truncatidus mit Leichtigkeit längere Zeit außer-

halb des Wassers leben kann und daß man ihn häufig in beträchtlicher Entfernung

von Wassertümpeln auf Wiesen antrifft. Wenn Regengüsse erfolgen , so können
die Cercarien 'der inficirten Limnaeus ihre Wirthe verlassen, sich auf den Pflanzen

einkapseln und mit diesen in den Körper pflanzenfressender Säugethiere gelan-

gen, in welchem sie nach circa 6 Wochen geschlechtsreif werden. Verf. beschreibt

einige tjbergaugsstadien zwischen der Cercarie und dem rcMtn Distormmi hepaticum.

Weinland berichtet über die Leuckart'schen Untersuchungen zur Entwicklungs-

geschichte des Leberegels. Er erinnert daran, daß er zuerst im Jahre 1873 in

Limnaeus truncatidus oder minutus die Cercarien des Leberegels aufgefunden und
ihre Zugehörigkeit zu Distomumhejmticum vermuthet habe, und glaubt, daß die

Limnaeen eher beim Grasfressen als beim Wassertrinken der Schafe in den Körper
dieser letzteren gelangen.

Ziogler hat den Bau ^qw. Bucephalus polymorphus und Gasterostomum finihriatimi

untersucht. Er hält es für ausgemacht, obgleich ihm der directe, auf Züchtung

beruhende Nachweis fehlt, daß ersterer die Larveuform des letzteren ist. Nach
einer Beschreibung der allgemeinen Körperform behandelt er 1) die Haut-
schicht. Sie besteht aus einer ziemlich stark lichtbrechenden, zähen Substanz,

in welcher Verf. einmal auf einem Tangentialschuitt Kerne, nie aber Zellgrenzeu

gesehen hat. Eine Cuticula kommt nicht vor. Verf. ist geneigt, die Hautschicht

als ein modificirtes Körperepithel aufzufassen. Unter der Hautschicht liegt 2)

die Hautmusculatur. Verf. vermißt diese bei G. auf der Dorsalseite. Auf der

Ventralseite besteht sie aus einer äußern Ringmuskelschicht und einer Innern

Längsmuskelschicht , an die sich nach innen wahrscheinlich noch eine zweite

innere Ringmuskelschicht anschließt. In der Nähe des vordem Saugnapfes kom-
men Sagittalmuskeln vor. Der am vordersten Körperende liegende sogenannte

»Mundnapf« ist bei B. noch kein Saugnapf, sondern besteht ausschließlich aus

Pareuchym- und Drüsenzellen. Er liegt am hintern Ende einer krugförmigen
Einsenkung der äußern Haut. Er wird während des eingekapselten Zustandes von
B. zu einem Saugnapf. Die ziemlich complicirte Anordnung der Musculatur des-

sel' en beim freien G. wird vom Verf. genau beschrieben. — 3) Das P ar eu-
ch ym. Bei B. sind die Parenchymzellen schwer zu unterscheiden. Bei G. lassen

sich im Parenchym zweierlei Zellen unterscheiden, »erstens langgestreckte oder

verästelte, welche bindegewebiger oder wohl häufiger muskulöser Xatur sind,
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lind zweitens runde, blasser gefärbte, welche in den Masehen zwischen den Fort-

sätzen der erstem liegen und vermuthlich der osmotischen Vertheilung der Nah-
rungsstoffe dienen.« Zellen der zweiten Form finden sich besonders unter der

Hautmuskelschicht. »Zellen der ersten Kategorie können durch Aneinanderlage-

rung Faserzüge oder Häute bilden, z. B. die Wand der Wassergefäßblase.« 4)

Das Nervensystem. Hinter dem birnförmigen Organ am Vorderende von B.

lind hinter dem vordem Saugnapf von G. liegt das Gehirn in Form von zwei seit-

lichen, unter einander durch eine Coramissur verbundenen Ganglien. Von diesen

Ganglien ausgehende ventrale Längsnerven hat Verf. nur bei G. beobachtet. So-

wohl das Gehirn als die Läugsuerven haben einen Beleg von Ganglienzellen. 5)

Der Darme anal. Die Mundöffuung liegt sowohl bei B. als bei G. ventral, et-

was hinter der Körpermitte. Sie führt vermittelst einer kurzen röhrenförmigen

Einsenkung der Haut in einen Schlundkopf, welcher die Structur eines Pharynx

bulbosus (Graff, Rhabdocoelida) ohne Längsmusculatur hat. »An den Schlundkopf

schließt sich ein kurzer nach vom aufsteigender Ösophagus an, welcher von einer

homogenen Schicht gebildet ist«, und bei G. einen Beleg von Ring- und Längs-

muskelfasern besitzt. Auf den Ösophagus folgt der einfache, sich gegen das hin-

tere Leibesende erstreckende Darm, der bei B. von einem niedrigen Epithel aus-

gekleidet ist. Bei G. konnten die Grenzen der Epithelzellen nicht unterschieden

werden, ebensowenig ließ sich eine Grenze des Epithels, in welchem zahlreiche

Tropfen liegen, gegen den Mageninhalt erkennen. G) Wassergefäßsystem.
Die große, S-förmig gekrümmte Endblase mündet am hintersten Leibesende von

B. so, daß die abgesonderte Flüssigkeit in das Lumen des Schwanzes eingetrieben

wird und erst von da osmotisch nach außen dringt. Etwas vor der Mitte der Blase

tritt jederseits in dieselbe ein kurzer Gefäßstamm ein, der aus der Vereinigung

eines vordem und eines hintern Längsgefäßstammes entsteht. In die Längsgefäße

münden feine, verzweigte und unverzweigte Canälchen, an deren Enden die Flim-

mertrichter liegen. »Die Menge des Wassers, welche bei B. durch das Wasser-

gefäßsystem passirt , ist im Vergleich zu der Masse des Thieres so groß , daß sie

sehr wohl neben der excretorischen auch eine respiratorische Bedeutung haben

kann.« 7) Genitalorgane. Bei B. hat Verf. folgende Anlagen von Ge-

schlechtsorganen beobachtet: A. Im hintern Körpertheil ein von der Haut schief

nach vom und oben aufsteigender , aus dicht liegenden Zellen mit intensiv ge-

färbten Kernen bestehender Zapfen als muthmaßliche Anlage des Penisbeutels.

B. Dorsale Gruppen dicht gedrängter, von den gewöhnlichen Parenchymzellen

abweichender Zellen als muthmaßliche Anlagen der Geschlechtsdrüsen. Die Ge-

schlechtsorgane des erwachsenen G. bestehen aus den für die Trematoden typi-

schen Bestandtheilen. Das kugelige Ovarium liegt auf der rechten Seite desThie-

ses neben dem Magen. Aus den Angaben über seinen Bau ist hervorzuheben,

daß, wenigstens beim reifen Thiere, »ein Keimlager, von welchem beständig noch

Zellen nachrücken könnten«, fehlt. Die zu beiden Seiten des Magens liegenden,

aus einzelnen Läppchen bestehenden Dotterstöcke haben zwei Ausführungsgänge,

welche nach hinten gehen und sich hinter dem Ovarium zu einer Blase vereinigen,

welche als Reservoir fungirt. In den Ausführungsgängen und im Reservoir finden

sich abgegrenzte Ballen von Dotterkörnchen , welche , obschon in ihnen weder

Kerne noch Protoplasma erkannt werden können , doch wahrscheinlich einzelnen

Dotterzellen entsprechen. Das Ovarium setzt sich vermittelst eines kurzen engen

Canälchens in eine wimpernde Blase fort , welche bei begatteten Thieren Sper-

matozoen enthält und in einen ebenfalls flimmernden Canal übergeht , der sich

bald in den Laurer'schen Canal und in den Eileiter theilt. Der erstere mündet an

der Dorsalseite nach anßen. Der letztere nimmt nach kurzem Verlauf den Aus-

führungsgang des Dotterreservoirs auf, setzt sich dann weiter in einen Canal fort,
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in welchen von allen Seiten sehr feine und lange Schalendrüsen einmünden. Auf
diesen Theil folgt eine blasenförmige Erweiterung, welche gewöhnlich ein fertiges

Ei und Spermatozoen enthält. In dieser Blase geht wahrscheinlich die Eibildung

vor sich. Der letzte Theil des Eileiters, der im Körper vielfache Windungen
macht und schließlich in den Genitalsinus mündet, ist der Uterus. In ihm durch-
laufen die Eier ihre Embryonalentwicklung. — Die 2 hintereinander liegenden

Hoden liegen hinter dem Ovarium. Die beiden aus ihnen entspringenden Samen-
leiter vereinigen sich bald zu einem gemeinsamen Sameugang, der in eine Samen-
blase führt, welche sich im obern Theile des Cirrusbeutels befindet. Dieser liegt

nahe dem Hinterende des Thieres. In seinem Innern, von seiner Wand durch eine

Schicht von Parenchymzellen getrennt, verläuft der Ductus ejaculatorius, welcher

an einem papillenförmig in den Genitalsinus vorspringenden Zapfen in ersteren

ausmündet. Der Genitalsinus ist eine von der Hautschicht ausgekleidete Blase,

welche ventralwärts am hintern Körperende durch einen kurzen engen Canal nach
außen mündet. Verf. blieb über die Art und Weise der Begattung im Unklaren.

In einem weiteren Abschnitt schildert Verf. eingehend die Form und die feinere

Structur des Schwanzes von B. unter besonderer Berücksichtigung der Muscu-
latur desselben. Zum Schluß folgen einige Beobachtungen über die aus den Em-
bryonen von G. entstehenden Keimschläuche und die Entwicklung der Bucepha-
lenbrut in ihrem Innern. Die Richtigkeit der Angaben, daß die Cercarienschwänze

als Keimschläuche fungiren, wird stark bezweifelt. — Die Bucephalen verlassen

die Muschel [Anodonta oder Unio) mit dem durch den Analsipho ausströmenden

Wasser , schwimmen frei im Wasser umher und sinken , wenn sie nicht einen ge-

eigneten Wirth finden, nach etwa 15 Stunden zu Boden. Verf. theilt einige Beob-
achtungen mit, die es wahrscheinlich machen, daß Leuciscus erythrophthalmus der

gewöhnliche Zwischenwirth ist, in dem sich die Bucephalen einkapseln. »Wenn
der die Cysten enthaltende Fisch von einem Hecht oder Barsch gefressen wird,

so werden die encystirten Thiere frei und erlangen im Darm die Geschlechtsreife.«

Verf. hat diese Übertragung indeß nicht experimentell nachgewiesen , sondern

durch die Übereinstimmung im Bau des eingekapselten B. mit dem geschlechts-

reifen G. erschlossen.

D. Cestodes.

Braun (^, ^) stellt in einer besonderen Publication in ausführlicher Weise die Re-
sultate seiner Untersuchungen zur Frage des Zwischenwirthes vou Bothriocephalus

latus zusammen [vergl. Bericht f. 1881 I p 231, f. 1882 I p 232]. Verf. ist es

nun auch gelungen, den Menschen mit Hechtbothriocephalen zu iuficiren. Drei

seiner Zuhörer, bei denen zuvor constatirt worden war, daß in ihren Faeces keine

Bothriocephaleneier vorhanden waren, nahmen frisch aus einem Hecht herausprä-

parirte Muskelbothriocephalen zu sich. Drei Wochen nach der Infection ergab die

microscopische Untersuchung der Faeces in allen 3 Fällen zahlreiche Eier einer

Bothriocephalenart. Die Abtreibungscur förderte große, aber noch junge Exem-
plare von B. latus zu Tage, deren Länge zwischen 310 und 452 cm variirte. Da
Verf. bei einem früheren Fütterungsversuche von Hechtbothriocephalen an einer

Katze nach mehr als 2 Monaten im Darme des Versuchsthieres geschlechtsreife

B. von nur Y2 ^^ Länge erhalten hatte, so mußte er nachweisen, daß auch diese

zu B. latus gehören, was ihm auch durch eine eingehende anatomische Unter-
suchung der letzteren und einen Vergleich mit dem B. latus des Menschen gelang.

Verf. führt die Größeudifferenz auf die Verschiedenheit des Wirthes zurück. Das
Verhalten der Bothriocephalenfinnen im Hecht überhaupt und besonders auch der

Umstand, daß sie hier nie eingekapselt angetroffen werden, lassen Verf. ver-

mutheU; daß der bewimperte Embryo vou B. latus sich nicht im Hecht selbst zu
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einer Finne entwickelt, daß er vielmehr dazu eines weiteren, bis jetzt noch un-
bekannten Zwischenwirthes bedarf. Verf. macht allgemeine Bemerkungen über

die Finnen der Cestoden und findet, daß sich dieselben leicht in 4 Hauptgruppeu

eintheilen lassen, 1. Cysticerken, echte Blasenwürmer, deren Blase eine

wässerige Flüssigkeit enthält, 2. Cysticercoide, Formen, welche zwar eine

Blase, aber in deren Hohlraum keine nennenswerthe Flüssigkeit besitzen,

3. Plerocerken, Formen, welche eine solide Schwanzkugel haben, 4. Plero-
cercoiden, Formen, deren solider Schwanz bandartig oder oval ist.

Griesbach C^) hat die Organisation (escl. Geschlechtsorgane) von Solenojihoms

megalocephalus untersucht und gibt folgendes R^sume. »Im Körper existirt nur

eine einzige Art von Bindesubstanz und diese ist das Gallertgewebe, in welchem
sich miteinander anastomosirende lacunäre Hohlräume befinden. — Die Körper-
organe sind von structurlosen Membranen, den Abkömmlingen des Gallertgewebes

umhüllt. — Die sogenannte Cuticiila, besser Körperwand oder Grenzmembran, ist

weder epithelialer noch bindegewebiger Natur, sondern eine Bildung des Gallert-

gewebes. — Die bisher unter dem Namen subcuticulare Zellenlagen beschriebenen

Gebilde repräsentiren weder eine Matrix, noch Bindegewebszellen, sondern sind

lebendiges Protoplasma und, was Beschafi'enheit imd Function anbelangt,

dem Plasmaleibe gewisser Protozoen vergleichbar. — Das sogenannte Wasser-
gefäßsystem besteht aus zwei stärkeren und zwei schwächeren, durch die ganze
Strobila verlaufenden Canälen. Dieselben treten in gleicher Stärke in den Scolex
ein und umlaufen, mit häufiger Inselbildung, schlingenförmig die Bothridien.

Ring- oder Queranastomosen im Scolex finden sich nicht. Die in der Strobila mit
stärkerem Lumen ausgestatteten Längscanäle besitzen in jeder Proglottide Quer-
anastomosen, sowie Abzweigungen, welche in das Lacunensystem des Gallertge-

webes übergehen. — Die schwächeren Längscanäle der Strobila enden nicht

blind, münden auch nicht in die stärkeren Canäle ein. Eine allmähliche Bildung
eines Perus excretorius findet nicht statt. Ein oberflächliches Gefäßsystem im
Sinne der Autoren existirt nicht. — Der für die Körperbeschaffenheit gebrauchte
Ausdruck »parenchymatös« ist mit Rücksicht auf die im ganzen Leibe sich finden-

den Lacunen unpassend. — Das Lacunensystem repräsentirt die Leibeshöhle. —
In dieser Leibeshöhle, nach der Körperperipherie an Häufigkeit zunehmend, liegen

trichterartige Gebilde, als Anfang des sogenannten Wassergefäßsystems. — Das
in den Gefäßen enthaltene Liquidum fließt von den Trichtern aus centripetal,

durch feine, Capillaren ähnliche, überall gleich weite, vielfach mit einander com-
municirende Röhrchen, welche meist deltaförmig in die Längscanäle der Strobila

und in die Schlingen des Scolex einmünden. — Im ganzen Körper finden sich

demselben gewissermaßen als Panzer dienend , zum Theil aus Calciumcarbonat
bestehende Concremente ;

dieselben sind nicht verkalkte Zellen, sondern werden
vielleicht mit Hilfe besonderer einzelliger Drüsen, in dem Wassergefäßsystem
gebildet. Zugleich besitzt das Wassergefäßsystem noch die Function eines Harn-
apparates. — Die Musculatur besteht im Wesentlichen aus Längs-, Ring- und
dorsoventralen Muskeln.«

Griesbach ('-) ergänzt und berichtigt die Beobachtungen von Roboz über das
Nervensystem. Im Scolex befinden sich 4 Ganglien, 2 liegen gerade in der
Medianebene, »tiefer als die anderen beiden, welche mehr seitlich, aus der Me-
dianebene herausfallend, bis an die Saugnäpfe gerückt sind.« Die 2 ersteren werden
durch eine Commissur verbunden, »welche sich achtförmig um dieselben herum-
schlingt.« Außerdem stehen sie mit den 2 an die Saugnäpfe gerückten Ganglien
durch je eine Commissur in Verbindung, während letztere selbst wieder unter sich

durch eine mächtige Commissur verbunden sind, »welche sich wie eine Brücke
über die achtförmige Verbindung hinüberschlägt.« An den 4 Ganglien entspringen
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periplierische Nerveuäste. »Von den tiefer gelegenen medianen Ganglien verläuft

jederseits ein starker Nerv, welcher sich um den betreffenden Saugnapf ring-

förmig herumzulegen scheint.« Von den Saugnapfgauglien gehen Nerven ab, aus

denen viele Zweige heraustreten, die »mit Anfangs gröberen, endlich kaum noch
wahrnehmbaren Verzweigungen den ganzen Scolex durchziehen.« Die beiden

Längsstämme der Strobila entspringen aus den 2 tiefer gelegenen Ganglien ; sie

enthalten, wie die Scolexganglien und Commissuren, Ganglienzellen, wenn auch in

geringerer Anzahl, und müssen deshalb, wie diese, zum centralen Theil des

Nervensystems gerechnet werden.

Nach Joseph (') sind die beiden Gehirnganglien von Taenia crassicollis und T.

transversalis durch eine doppelte Commissur verbunden. Bei T. rhopalocephala

existirt im Scolex ein Nervenring mit jederseits doppelten Verdickungen. Ein
ähnlicher Nervenring findet sich im noch nicht ausgestülpten Scolex der Finnen der

Bandwürmer. Verf. vergleicht ihn mit dem Nervenriug um den Schlund der Rund-
würmer, dem Ringnerven am Wimpergürtel vieler Wurmlarven und mit dem Nerven-
ring der Medusen. In der regulär-strahligen Anordnung der Saugnäpfe und der

zu denselben gehenden Nervenästchen erblickt er einen Beweis für die nahe Ver-
wandtschaft der Cestoden mit Coelenteraten.

In den Hirnhäuten eines an Pleuritis gestorbenen Menschen fand Kühn Echi-

nococcen mit reichlichen Tochterblasen, deren Alter auf 1 8 Monate geschätzt wird.

»Es fand sich außer chronischem Hydroceplialus internus eine Echinococcenge-

schwultit der Arachnoidea in der mittleren Schädelgrube, durchweiche die auf der

Sella turcica aufliegenden Hirntheile, sowie die untere Fläche der Hinterlappen

von der Basis crauii abgehoben waren, die Gehirnsubstanz selbst erschien unver-

ändert.«

Megnin (^) hat im Darm eines jungen 'chien d'appartement« neben 3 großen

Exemplaren von Taenia scrrata ein Dutzend junge, 3— 15 mm lange Taenien ge-

funden. Da diese letzteren nur wenige Tage alt sein konnten, Verf. aber sicher

ist, daß die Nahrung des Hundes im letzten Monat seines Lebens absolut rein war,

d. li. weder Cysticeikeu noch Coenuren enthielt, so sieht er sich genöthigt anzu-

nehmen, daß sich die kleinen Taenien im Darmcanal des Hundes direct aus den

Eiern der großen entwickelt haben. Verf. theilt ferner einige Thatsachen mit,

welche es wahrscheinlich machen sollen, daß auch die Embryonen menschlicher

Taenien sich im Darmcanal des Menschen entwickeln und entweder die Darmwand
durchbohren und in die Gewebe eindringen oder direct wieder zu Taenien heran-

wachsen können. Er glaubt, daß sich dadurch vielleicht die Fälle jahrelang an-

dauernder Infection mit Taenien beim Menschen erklären lassen.

Parona fand eine größere Anzahl von verschieden großen und verschiedenartig

geformten Exemplaren von Cysticercus tenuicollis Dies, im Zwerchfell, in den Me-
senterien und in der Leber von Ovis musimon Sehr, und macht auf die Möglichkeit

einer Infection des Menschen durch diesen Zwischeuwirth aufmerksam.

B. Systematik und Faunistik.

I, Allgeineiues.

V. Kenne! fand auf Trinidad in Gebirgsflüßchen vereinzelt Planarien
; in Wasser-

gräben und Canälen winzige Rhabdocoeliden und Planarien ; im stehenden, mit

dem Meer nicht in Verbindung befindlichen Wasser als Parasiten von Muscheln
und Schnecken Chaetogaster Limnaei oder doch eine nahe damit verwandte Form

;

in einem kleinen Teich an der Ostküste eine dendrocoele Turbellarie, die sich

normaler Weise durch Quertheilung vermehrt. Er verzeichnet ferner als Teich-
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bewohner Arten von Mesostomum, Microstomum und Prorhynchus, und als Land-

bewohner große und schön gefärbte Landplanarien.

II. Einzelne Ordnungen,

a. Turbellaria.

Allgemeines.

Francotte [in : van Beneden (1)] verzeichnet von Ostende: Leptoplana tre-

mellaris, L. spec? Planaria litioralis, Monocoelis agilis, Plagiostoma vittatum.

Unterordnung Polycladidea.

Eurylepta Herberti n. Evans Bay. New-Zealand ; Kirk p 267—268.
Leptoplana (?) brunnea n. Auckland Harbour; Cheeseman p 213—214.
Stylochopsis Zebra n. Vineyard Sound, 10—12 Faden; Verril! p 371.

Thysanozoon aucklandica n. Auckland Harbour
; Cheeseman p 213—214 —

Huttoniin. Lyall Bay, New-Zealand; Kirk p 267-268.

Unterordnung Tricladidea.

Bipalium sumatrense u. Boenga mas, Residenz Palembang, Sumatra; Loman
p 168 — javanwn n. West-Java, im Gebirge an feuchten Stellen des Waldes;
id. p 168.

Forel fand eine kleine Planaria im Lac du Bourget 110—1 15 m tief.

Unterordnung Rhabdocoelidea.

Forel dredgte Plagiostomum Lemani im Lac du Bourget 30—50 m und 1 10—
115 m tief und im Lac d'Annecy 50—60 m tief; Otomesostoma 3Iorgiense (?) im
Lac du Bourget 30—50 m.

Alaurina sp. nahe verwandt oder identisch mit A. prolifera Busch, häufig in Nar-
ragansett Bay und Newport, New-England ; Fewkes {^) p 426, id. (2) p 668—
669Figg.

Geocentrophora sphyrocephala de M. Neue Fundorte : Middelburg, Erlangen,

Laibacher Morast; De Man (^j p 680.

Vortex (?) cavicolens n., wahrscheinlich augenlos. Carter caves, Lastern Ken-
tucky; Packard p 89-90 Figg.

b. Nemertini.

Francotte [in: van Beneden (')] verzeichnet von Ostende Nemertes communis,

N. flaccida, Cerebratula Oerstedii, Tetrastemma versicolor, T.ßavidum und 2 sp.,

Polia involuta und 2 nicht näher bestimmte Nemertinen.

Marion (^) fand Drepanophorus spectabilis in einer Tiefe von 100—200m im
Süden der Inseln Riou und Planier bei Marseille.

Nemertes Quatrefagei -a. Santiago; de Rochebrune p 24.

c. Trematodes.

Cobboid (") beschreibt Amjyhistoma Hatvkesii und Fasciola Jacksoni (Fig.) aus
dem Elephanten. Hierher auch *Baelz.

Unter den von Fedtschenko in Turkestan gesammelten Trematoden findet v.

Linstow (') 11 Distomum (5 n.), 1 Amphistomum, 1 Monostomum (n.), 1 Holosto-

mum, i Tet?'acotyle.
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Amphistonia Collinsn \ai'. Stanlei/i Cohh. = A. Hawkesü] Cobbold (^) p238 — orna-

tum n. aus dem Darm von Elephas indicus; id. p 240 Fig. — papillatum n,

ibid. ; id. p 240-242 Figg.

Amphistotnuni crwneniferum Creplin = Gastrothylax crumeyiifermn ] Poirier p 76.

Distomum choledochum n. in Anas spec. ? (Leber); v. Linstow (') p 300—307 Fig.— elephantis Dies. = Fasciola Jacksotui Cobb.; Cobbold ('-) p 242 — longissimum

n. in der Leber von Ardea stellaris ; v. Linstow (') p 308-309 Fig. — nigrum n.

in Corvus cornix ;
id. p 307 — plesiostomum n. in Perdix graeca ; id. p 305—

306 Fig. — sulcatum n. in Perdix graeca var.; id. p 309 Fig.

Gastrothylax n. Auf der Bauchseite eine langgestreckte Tasche, welche sich bis

gegen den endständigen hinteren Saugnapf erstreckt und vorn hinter dem Munde
durch eine Querspalte ausmündet; Poirier p 70 — elongatum n. im Magen von
Palonia frontalis von Java ; id. p 76—77 Figg. — Cobboldn n. ibid.; id. p 77

-79 Figg.

Homalogastem. Mit endständigem Bauchsaugnapf. Körper flach. Pharynx 2 lappig

;

Poirier p 74 — Paloniae n. im Coecum von Palonia frontalis aus Java; id. p 74
-70 Figg.

Monostomum yiigropunctatum n. in der Bauchwand des Vogels »Akatza» ; V. LinstOW
(i)p310Fig.

d. Cestodes.

Krabbe fand Taenia Nymphaea in Numeuius phaeopus (Jütland) — microphallos

in Vanellus cristatus (Turkestan) und Charadrius morinellus (Schleswig) — mi-

crorhyncha in C. pluvialis (Schleswig) — variabilis in Vanellus cristatus (Tur-

kestan) — Arionis (Figg.) in Totanus hypoleucus (Schleswig) — lacilligera in Sco-

lopax rusticola (Schleswig) — stellifera (Fig.) ibid. — paradoxa (Figg.) ibid.

— capitellata in Colymbus septentrionalis (Faeroer) — anatina in Anas acuta —
laevis (Fig.) in Fuligula ferina (Schleswig) und in Anas sp. (Turkestan) — villosa

(Figg.) in Megaloperdix Nigellii (Turkestan) — fuscus in Larus marinus (Grön-

land) — brachyphallos in Charadrius hiaticula (Schleswig) — coronula in Anas
boschas fera (Baiern) — serpentulus in Corvus monedula (Turkestan) — angu-

lata in Caryocatactes nucifraga (Baiern) , Tnrdus viscivorus (Turkestan) und Alauda
cristata (Turkestan) — constricta (Figg.) in Corvus monedula (Turkestan) und
Pica caudata (ibid.) — affinis (Fig.) in Corvus frugilegus (Turkestan) — undulata

in Turdus sp. ^Turkestan) und Corvus cornix (ibid.) — infundibuliformis in Gallus

domesticus (Turkestan) — cesticillus ibid. — tetragona (Figg.) ibid. — Uro-

galli (Figg.) in Megaloperdix Nigellii und Perdix graeca (Turkestan) — crassula

(Figg.) in Columba livia ? und C. turtur (Turkestan).

V. Linstow (^) findet in der von Fedtschenko aus Turkestan mitgebrachten Hel-

minthensammlung außer den von Krabbe beschriebenen Cestoden noch 3 unbe-

stimmbare Taenien.

Megnin ('^) verzeichnet Bothriocephalus crassiceps und rugosus aus dem Stock-

fisch, Taeniaßlum aus dem Regenpfeifer, trilineata aus jungen Enten, gracilis aus

Larus glaucus, alle 5 von Lappland.

Bothriocephalus capilltcollis n. aus einer marinen Karpfenart. Intasrig (Norwegen)

;

Megnin (2) p 154.

Ligula 3Ianso7ii n. aus der Brust- und Bauchhöhle des Menschen. Tchai; Cobbold

(1) p 78-83 Figg.

Taenia Caprimidgi n. in Caprimulgus sp. Turkestan; Krabbe p 361 Figg. — de-

hiscens n. in Cinclus aquaticus. Turkestan ; id. p 360—361 Figg. — Friisiana n.

in Scolopax gallinula. Schleswig; id. p 350 Fig. — innominatau. in »Pesotschnik«
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s. »Travnik« (Vogelname). Turkestan ;
id. p 351 Figg. — intricata n. in Upupa

Epops. Turkestan; id. p 359 Figg. — nitidulans n. in Tringa alpina

und Charadrius liiaticula. Schleswig; id. p 353 Figg. — obvelata n. in

Pterocles alchata. Turkestan; id. p 352—353 Figg. — orientalis n. in Saxicola

oenantlie. Turkestan; id. p 360 Fig. — Petrocinclae n. in Petrocincla cyanea.

Turkestan; id. p 356 Figg. — ja/amVos^m n. in Alauda sp. Turkestan; id.

p 359 Figg. — liolyarthra n. in Cinclus aquaticus. Turkestan; id. p 358 Fig.

— praecox n. in Ruticilla erythrogastra. Turkestan; id. p 360 Figg. — puhes-

cens n. in Scolopax gallinula. Schleswig; id. p 355 Figg. — slesvicensis u. in

Scolopax rusticola. Schleswig; id. p 352 Fig. — uliginosa n. in Numenius
phaeopus. Schleswig; id. p 355 Figg. — vesiculigera n. in Hirundo rustica.

Deutschland und Cypselus apus. Kopenhagen; id. p 358 Figg.

3. Nematodes.

A- Handbücher, Untersuchungsmethoden.

Hierher Braun (i), *Chatin (^), Kuntz und Vogel.

Renson's neue Uutersuchungsmethode auf Trichinen beruht auf der An-
wendung einer Auflösung von 1 g Methylgrün in 30g destillirten Wassers: die

Kapseln färben sich nämlich viel intensiver als das umgebende Gewebe.

B. Anatomie, Ontogenie u. s. w.

van Beneden C^)
unterscheidet am Geschlechtsapparat von Ascaris megalocephala

5 1. die Scheide, 2. die beiden Uteri, welche durch ein unpaares, sie verbinden-

des Stück mit der ersteren vereinigt sind, 3. die beiden Eileiter und 4. die beiden

Ovarien. In den oberen, an die Eileiter grenzenden Theilen der Uteri findet die

Befruchtung statt, weshalb man diese, übrigens anatomisch nicht unterscheidbaren

Theile als Samentaschen betrachten könnte. Die Eileiter gehen ganz allmählich

in die Uteri über; an den Ovarien beobachtet man eine deutliche Längs- und
Querstreifung, an den Uteri bloß eine Querstreifung, an den Eileitern gar nichts

;

der untere Theil der letzteren ist in seinem histologischen Bau den Uteri sehr

ähnlich, während Ovarien und Eileiter nicht scharf von einander abgegrenzt sind.

Scheide, Uteri und die unteren Theile der Eileiter zeigen nach außen von der mit

einem continuirlichen Epithel bekleideten Membrana propria eine Muskelschicht,

welche an den oberen Theilen der Eileiter und an den Eierstöcken fehlt. Das
Epithel des Ovariums besteht aus mit Kernen versehenen Läugsfasern, welche

aus feineren Fibrillen zusammengesetzt sind. Diese Fasern sind etwas wellen-

förmig, werden durch helle Zwischenräume von einander getrennt und haben eine

wechselnde Breite ; auch liegen sie nicht unmittelbar gegen die Membrana pro-

pria, sondern sind von derselben durch die helle Substanz getrennt. In der Nähe
der Eileiter ist die äußere Fläche des Ovariums quergefaltet, und sind die einzelnen

Falten der Tunica propria durch quer verlaufende Rinnen getrennt ; die Epithel-

fasern laufen aber gerade fort, sind nicht gebogen, wie die äußere structurlose

Membran, schicken aber in jede Falte eine kegelförmige Ausbreitung aus feinen

Fasern hinein. Ursprünglich besteht das Ovariumepithel aus einer continuirlichen

Protoplasmaschicht, in welcher zahlreiche Kerne liegen ; die Zellen individuali-

siren sich aber nie ; darauf faltet sich die Tunica propria, und nun entstehen die

Längsfasern, welche die Kerne in sich aufnehmen, während der Rest der ur-
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sprünglichen Plasmascliicht persistirt. Ebenso bleibt im Inneren der Falten die

gleich unter der Tunica propria liegende Plasmaschicht körnig, während der

größere Theil sich ebenso in fibrilläre Substanz umbildet. — Am Eileiter
trägt die untere Hälfte eine äußere Muskellage, die obere Hälfte bat keine

; die

2 oberen Dritttheile haben als Epithel eine continuirliche Protoplasmaschicht, in wel-

cher zahlreiche Kerne auf ungefähr gleichen Entfernungen von einander zerstreut

liegen. Rund um diese Kerne besitzt das Plasma andere Eigenschaften, wodurch
ebensoviele kleine gefärbte Inseln von verschiedener Gestalt hervortauchen, wenn
man das Epithel mittels Boraxcarmin oder Picrocarmin färbt; die Inseln sind

nicht selten in conceutrischen Kreisen oder wie die Schleißen einer Feder ge-

ordnet. Dieses Epithel trägt keine papillenförmigen Fortsätze und ist nur locker

mit der Tunica propria verbunden. Im unteren Dritttheile bilden die kaum indi-

vidualisirten Zellen eine continuirliche Schicht gegen die innere Fläche der Tunica
propria. Sie bestehen aus einer basilären Platte und einer Endpapille, welche in

die Höhle des Eileiters hineinragt ; die Platten umschließen die Kerne und zeigen

auch Fibrillen im Inneren, welche sich in die Papillen fortsetzen. Wie eine Zunge
ragen diese papillentragenden Zellen an einer Seite des Eileiters in die glatte

Epithellage des mittleren Drilttheiles hinein. — Die Tunica propria des Uterus
ist viel dünner als am Eileiter und am Ovarium. Das Epithel besteht aus papillen-

tragenden Zellen ; dieselben sind im mittleren Theile des Uterus groß, ragen weit

in die Höhle hinein und werden durch tiefe Rinnen getrennt, auf deren weitem

Boden Spermatozoen liegen, welche jedes einen stark lichtbrechenden Körper und
einen Kern umschließen. Die basalen Theile der Zellen bilden wieder eine con-

tinuirliche Lage, so daß auch hier die Epithelzellen nur theilweise individualisirt

sind ; die die Papillen tragenden Theile dieser Zellen sind gestielt und stellen sich

als in der Richtung der Uterusachse verlängerte Kämme dar. Die Papillen sind

kegelförmige oder kolbige Fortsätze am Gipfel der Knospen, von wechselnder

Länge, und gehen bisweilen ohne scharfe Grenze in die letzteren über. Die die

Knospen trennenden Rinnen sind an ihrem Boden immer breiter als in der Nähe
der Epitheloberfläche, so daß die Spermatozoen hier gegen den Strom geschützt

sind, welcher die Eier nach außen führt. Wahrscheinlich ist der peripherische

Theil der basilären Zellenplatten zu einer Art Muskeln difierenzirt. Die papillen-

tragenden Knospen bestehen aus einer bald einförmig granulirten, bald mehr
homogenen, bald netzförmigen Marksubstauz und einer besonders an der nach der

Höhle des Uterus gerichteten Fläche verdickten Rindenschicht, welche an dieser

Stelle sogar in einer auf die Zellenoberfläche stehenden Richtung gestreift er-

scheint. Die Oberfläche der Papillen und der Knospen trägt eine bräunliche kör-

nige Substanz, welche wahrscheinlich von der Rindenschicht abgeschieden wird,

um die Eier mit einander zu verkleben ; die Papillen trennen sich nie von den

Zellen ab. Neben dieser secretorischen Function hat das Uterusepithel wahr-

scheinlich auch noch die Spermatozoen durch ihre amöboiden Bewegungen in den

intracellulären Räumen nach dem oberen Theile des Uterus hinzuführen. Die

Epithelzellen des Uterus umschließen 1—3 Kerne. Im oberen Theile des Uterus

sind die Papillen verhältnismäßig viel größer und tragen kleinere secundäre Pa-

pillen, während in der Nähe der Scheide die Rinnen viel breiter und die Zellen

kleiner und weniger hoch sind als im mittleren Theile. Die äußere Muskelschicht

besteht aus kreisförmigen Fasern, welche mit einander anastomosiren und in einer

hellen Substanz liegen.

Rohde (') untersuchte das Nervensystem und einen Theil des Muskelsystems

von Ascaris megalocephala und himbricoides. Nervensystem. Den Nervus bur-

salis betrachtet Verf. als einen Nervus recurrens des Bauchnerveu ; letzterer theilt

sich kurz vor dem After jederseits in 13 Fasern, von welchen 6 hinter dem After
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in den Seiteulinien in die Höhe steigen und dann nach vorn verlaufen; diese

Fasern werden aber noch durch andere vermehrt, welche aus dem Bauchstrange

kommen und durch die Subcuticula zu ihnen abgehen. Ein anderer Theil der

13 Fasern läuft bis tief in die Schwanzspitze hinein. Mehrere Ganglienzellen be-

gleiten diese Nerven, so z.B. besonders zahlreich beim Übertritt der 6 erwähnten

Fasern. Nicht nur findet sich, wie Leuckart und Bütschli beschrieben haben, in

der Bauchlinie kurz vor dem After ein Analganglion, sondern das (^f besitzt sogar

einen Analring, der aber bedeutend geringer entwickelt ist als der Schlundring.

Auch in den Seitenlinien vom Ende des Chylusdarmes bis hinter dem After finden

sich Ganglienzellen, einzelne große auch in der ventralen Medianlinie hinter dem
After. Verf. bestätigt das Vorkommen der vom Schlundringe nach hinten ver-

laufenden sublateralen Nerven. — Die Nervenoberfläche erscheint stets gestreift,

und diese Streifung setzt sich auf die Ganglienzellen fort ; bisweilen zerfallen

die letzteren gänzlich in Fasern. Bei A. megalocephala findet Verf. Ganglien-

zellen, deren Fibrillen sogar aus denselben treten und sich in das umliegende Ge-
webe verlieren ; am häufigsten erkennt man sie in der Gegend des Schlundringes

in den Seiteulinien, dann aber auch im Schwänze. Bei A. lumbricoides findet er

im Scliwanzende des q^ Ganglienzellen mit deutlich concentrischer Streifung.

Nerven und Ganglienzellen liegen stets in einer weiten faserigen Scheide. — Die

Muskeln wurden besonders am Hinterende des (^ studirt. Von den Längsmuskeln
treten von hinten nach vorn zuerst die dorsalen auf, später die lateralen ; nie

zeigen sie Querfortsätze, wie die Muskeln der vorderen Körpergegend. Bis tief in

die Schwanzspitze hinein erstreckt sich der Exsertor Spiculi, der seinen Antago-
nisten im Retractor findet. Das (^ besitzt ferner einen starken Muskel, der die

Krümmung nach der Bauchseite verursacht, und beim Q liegt zwischen Bauch-
und Seitenlinie jederseits hinter dem After eine große Muskelzelle. Dann werden

die querverlaufenden Muskeln besprochen : beim (^ die Bursalmuskeln, welche

schon in der äußersten Schwanzspitze auftreten
; bei beiden Geschlechtern die

hinter dem After liegenden dorso- und lateroventralen Muskeln, welche auf der

Bauchseite sich mit einem Theile der Bursalmuskeln zu einem einzigen Muskel-

strange verbinden; schließlich die radiären Muskeln, welche beim Beginn des

eigentlichen Darmes auftreten und deren Ausläufer den Darm umspinnen und als

Dilatatoren fungiren, im Gegensatze zu einem starken sphincterartigen Muskel,

der ein Seitenzweig der Dorsalmuskeln ist. — Die Muskeln des Spiculums, der

starke Bauchkrümmer des (^ , sowie die beim Q hinter dem After zwischen Bauch-
und Seitenlinien jederseits gelegenen Muskeln halten histologisch die Mitte zwischen

der Längsmusculatur der Leibeswand und den Quermuskeln, indem ihre Fibrillen

nicht zu Platten, sondern in Gestalt von Prismen oder Cylindern angeordnet sind.

Die Fibrillen der Quermuskeln gehen in die Subcuticula über, und auch die Fi-

brillen der Längsmuskeln entspringen wahrscheinlich derselben: die Subcuti-
cula hat nämlich eine faserig-körnige Structur und darf als eine Art Ringsmuskel-

lage betrachtet werden. Besonders am Mastdarm, der eine Einstülpung der Haut
ist, gelangen die Fasern der Subcuticula zu sehr großer Ausbildung, und so unter-

scheidet Verf. auf der dorsalen Seite denn auch deutlich 3 Lagen in einer körnigen

Grundsnbstanz. Bisweilen reichen die Subcuticulafasern tief in die Cuticula hinein

und öfters treten Kerne in der Subcuticula auf. — Schließlich wird ein dicht

hinter dem Vorderende des Mastdarmes gelegenes, den ganzen Darm umfassendes

Band besprochen, das von starken, der Subcuticula entspringenden Fasern durch-

zogen wird. — Im letzten Theile seiner Arbeit beschreibt Verf. die Längs

-

linien, und zwar die Seitenfelder und die beiden Medianlinien. Im Hinterende

des (^ zieht sich außerdem auf der Außenseite der ventralen Ansätze der Bursal-

muskeln jederseits ein der ventralen Medianlinie ähnlich gebautes Gewebe nach
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vorn hin, das weit in die Leibeshöhle hineinragt, eine Art von sublateralen Längs-
linien, welche an der Übergangsstelle des Mastdarmes und Chylusdarmes gänzlich

aufhören; die dorsale^ nach außen vom dorsalen Ende der Bursalmuskeln gelegene

sublaterale Längslinie schließlich ist noch schwächer und kürzer und findet sich

nur an der Gegend des Mastdarmes.

Hierher auch v. Drasche i^), s. unten p 178.

Nussbaum constatirte das Auftreten der Gastrula bei noch im Uterus liegenden

Eiern von Ascaris megalocephala ; der Befruchtungsvorgang besteht nach ihm in

der Copulation von Ei- und Samenzelle , deren Kerne sich nach Ausstoßung der

Richtungsbläschen vereinigen. Kernspindel und Fadenapparat begleiten die Bil-

dung der Richtungsbläschen und die Furchungsstadien.

Schneiders (2) Untersuchungen über das Ei wurden vorzugsweise an der gro-

ßen Ascaris des Pferdes angestellt. Das noch an der Rhachis festsitzende Ei zeigt

eine feste primäre Eihaut, das Protoplasma ist mit dunklen, in Essigsäure unver-

änderlichen Körnchen erfüllt und das mit mehreren Nucleolis versehene Keim-
bläschen hat eine Membran. In diesem Zustande löst das Ei sich ab ; die Plasma-

körner schwinden , und es treten in Essigsäure auflösbare Kugeln und Körnchen
von Lecithin auf. In die jetzt in der Tuba befindlichen Eier treten die Spermato-

zoen durch die Micropyle (die Stelle, wo die Ablösung stattfand) ein , und zwar
nur 1 Spermatozoon in jedes Ei , das während des Eindringens durch Contractio-

nen bedingte, eingebuchtete Umrisse besitzt. Nach der Befruchtung erreicht die

aufquellende Eihaut die Breite des Eidurchmessers. Das nun membranlose und
wohl amöboide Keimbläschen scheidet sich in eine feste Kernsubstanz (Chroma-

tin), welche den Nucleolus bildet, und eine Kernflüssigkeit (Achromatin) . Die

Spermatozoon sind entweder feinkörnig oder homogen imd stark lichtbrechend.

Wenn das Ei in den Uterus getreten ist , so beginnt die primäre Eihaut sich zu

verdicken und zeigt nach Behandlung mit Essigsäure concentrische und radiale

Streifen; sie ist ein Theil des Eies, und das Dickenwachsthum geht von dem Ei

selbst aus. Ein Theil des jetzt feinere Fortsätze abgebenden Keimbläschens nimmt
die Spindelform an ; die gestreckte oder gebrochene Spindel zeigt eine feine , zur

Mitte verlaufende Streifung, welche durch feine Längskanten verursacht wird.

Das Chromatin stellt nun 2 längliche, etwas platte Körper dar, und das homogene
Spermatozoon wird wieder körnig. Jetzt bildet sich das Richtungsbläschen da-

durch , daß der Nucleolus in einen auf dem Dotter sich erhebenden Hügel tritt,

der sich abschnürt und den halben Keimfleck in sich aufnimmt; das Richtungs-

bläschen besitzt einen vollständigen Kern. Indem die körnerbaltige Dotterkugel

sich zusammenzieht , entsteht eine helle wasserreiche Schicht um das Ei , welche

Perivitellin genannt wird und noch zum Ei gehört. Die wieder von Keiuflüssig-

keit umgebene Kernsubstanz, aus 2 länglichen
,

platten Körperchen bestehend,

wandelt sich nun allmählich in einen unregelmäßigen, biscuitförmigen Hof um,

der schließlich in 2 neue Kerne zerreißt, welche eine kugelförmige Gestalt an-

nehmen. Im lebenden Thiere gelangt der Furchungsproceß nicht weiter. Das
Spermatozoon schwindet allmählich nach der Vollendung der Bildung des Rich-

tungsbläschens, und auch dieLecithinkugeln und-Körnchen schwinden; das Peri-

vitellin bildet dann nach der Zweitheilung des Kernes eine neue sehr dünne Haut,

die secundäre Eihaut, worauf es ebenso verloren geht. Die primäre Eihaut sondert

sich in eine von concentrischen und radiären Spalten durchsetzte innere und eine

äußere Schicht, welche eine lamellöse und radiäre Structur zeigt, in Wasser quillt

und sehr fest an glatten Flächen klebt ; durch diese Eigenschaft bleiben die Eier

in der Nähe des Wirthes, so daß die Einwanderung dadurch erleichtert wird. —
Bei Cucullanus elegans trifft man ungefähr die gleiche Entwicklung an, nur findet

hier keine Ausscheidung von Perivitellin statt , so daß die secundäre Eihaut fest
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auf dem Dotter liegt. Verf. vergleicht die Ergebnisse seiner Untersucliung des

Eies dieses Thieres mit denjenigen Bütschirs, von welchen dieselben in mehreren

Punkten abweichen. Bei Leptodera nigrovenosa sah Verf. die von Auerbach abge-

bildeten Figuren nie deutlich; bei einer Heterakis aus Tetrao urogallus bleibt das

Ei im Uterus auf dem Punkte stehen , welcher der Ablösung des Richtungsbläs-

chens vorhergeht. — Im 2. Abschnitt handelt Verf. über das Sperma. Auch
hier wurde am genauesten Ascaris megalocephala untersucht. In der Nähe des

blinden Endes des Hodens haben die Zellen der Rhachis einen großen ellipsoidi-

schen Kern mit kugelförmigem Nucleolus ; weiter nach vorn verschwindet der

letztere, während der Kern viele feinere Körnchen enthält ; das Protoplasma füllt

sich mit (bei dieser Art allerdings in Essigsäure unlöslichen) Lecithinkugeln.

Wenn die Zweitheilung beginnt, so bilden sich 4 runde Nucleoli im Innern des

Kernes , dessen Membran sich aufgelöst hat ; darauf zieht er sich in die Länge

und bildet 3 Anschwellungen , 1 mittlere spindelförmige und 2 kuglige an den

Polen. Zwei Nucleoli liegen nun in der Äquatorialebene der Spindel und je einer

in den Polen ; die aus Lecithin bestehenden Protoplasmakörner bilden strahlen-

förmig angeordnete Stäbchen. Darauf schnürt sich die Zelle in der Äquato-

rialebene ein, während die beiden mittleren Nucleoli nach den beiden Polen

rücken. Nach Vollendung der Theilung werden die Protoplasmakörnchen wieder

rund, und haben sich die Zellen überall von der Rhachis gelöst; der Kern ent-

hält nur einen kleinen Nucleolus. Wenn die Spermatozoen nun in den Uterus

gelangen , so scheiden sich die Körner und die hyaline Grundsubstanz , welche

eine Kugel bildet , worin die Körner ein Segment einnehmen ; in die Mitte des

letzteren tritt der Kern. Verf. vergleicht diese bei allen Nematoden auftretende

Erscheinung mit der Perivitellinbildung der Eier. Bei Pelodera und Leptodera ist

hiermit die Entwicklung abgeschlossen, bei Anderen, z. B. bei Ascaris, verdickt

sich die körnige Substanz, und wandelt sich das Spermatozoon schließlich gänzlich

in eine fettig glänzende Masse um ; diese Umwandlung findet auch durch Einwir-

kung von Kochsalzlösung stärkerer Concentration statt. Diese homogene Modifi-

cation ist aber für die Befruchtungsfähigkeit nicht nothwendig.

Nach Schneider (') gründen die mit Sphaerularia Bombi inficirten Hummel-
königinnen keinen Staat und sterben Anfang Juni ; die im Frühjahr geborenen

Embryonen von S. werden dadurch frei und entwickeln sich nach einer zweima-

ligen Häutung (wie alle anderen Nematoden) zu (J^ und § . Die Embryonen be-

dürfen hierzu eines feuchten , fäulnisfreien , der Luft zugänglichen Aufenthalts-

ortes. Die (^ und Q. bleiben nun längere Zeit von den abgestoßenen Häuten
umhüllt, nehmen während des freien Lebens keine Nahrung zu sich und begatten

sich erst dann, wenn sie in den Darm von Hummellarven gelangen (indem sie sich

an die Beine der Arbeiterinnen anhängen, in die Hummelnester getragen und hier

unter das Futter gemischt werden) . Die befruchteten Q kriechen durch den

Darmcanal in die Bauchhöhle, worauf die höchst merkwürdige Ausstülpung des

Uterus stattfindet ; dies geschieht schon im December. Vielleicht können auch die

Arbeiter und die (^ der Hummeln inficirt werden. Die Embryonen, sowie die (^
und 5 besitzen am Munde einen kurzen Stachel , welcher dem der Tylenchus-

Arten ähnlich ist. Das (^ hat keine Bursa, trägt 2 gleiche Spicula und einen

einfachen Hoden ; beim Q. liegt die Geschlechtsöffnung kurz vor dem After, und
gerade an dieser Stelle befindet sich später der ausgestülpte Schlauch. Weil der

Uterus beim unbefruchteten Q. aus polyedrischen Zellen gebildet wird , so ist

auch die Außenfläche des Sphaerularienschlauches mit polyedrischen Zellen be-

deckt ; letzterer umschließt noch das Ovarium, sowie eine Schlinge des Darmes.

Cobbold \^) gibt eine neue Beschreibung von Simondsia paradoxa, dessen Q in

Kapseln der Magenwandung des Hausschweines lebt, während das (^f frei im Ma-
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gen desselben Thieres vorkommt. Durch eine feine Öffnung in der Kapsel ragt

das Kopfende des ^ in die MagenliÖhle hinein ; es zeichnet sich ferner durch ein

höchst eigenthümliches
,
großes , rosettenförmiges Organ am hinteren Theile des

Leibes aus, welches aus dem nach außen hervorgetriebenen Uterus besteht. Die

"Wände desselben laufen in Zweige aus, welche in blinden Kapseln endigen ; das

ganze Organ soll spiralig gewunden sein. Verf. vergleicht es mit dem hervorge-

triebenen Uterus der Sphaerularia Bombi.

C. Biologie. Neue Fundorte parasitischer Nematoden.

Familie Ascaridae.

Ernst erwähnt das Vorkommen eines Q. von Ascaris inflexa Rud. in dem Dotter

eines Hühnereies zu Caracas. Nach Megnin ("^) leben die Jugendzustände von

Ascaris clavata Rud., welche erwachsen in den Eingeweiden von Gadus morrhua

vorkommt, bei demselben Fische zahlreich eingekapselt in den Tunicae intestinales.

Familie Strongylidae.

Koch handelt über die 4 in den Lungen der Schafe vorkommenden Rund-
würmer. 1) Pseudalms ovis pulmonalis ^ schon 1851 von Prof. Brown gesehen,

ist getrennten Geschlechtes, ovipar, 20—30mm lang und 0,05—0,07 mm dick.

Auch der Furchungsproceß und die Entwicklung der Embryonen wird kurz be-

sprochen. Die Embryonen , besonders durch einen sichelförmigen gekrümmten
Haken ventral am hinteren Körperende ausgezeichnet, werden in den feinsten

Bronchien und Lungenalveolen geboren, alsdann ausgehustet und entwickeln sich

wahrscheinlich in Schlamm oder Wasser weiter. Verf. vermuthet, daß sie im Ma-
gen der Schafe geschlechtsreif werden, sich dann in die Luftröhre begeben, um
sich zu paaren und sich schließlieh in dem interstitiellen Lungengewebe zu ver-

kalken und zu sterben. 2] Strongylus paradoxus, 3) S.ßlaria, 4) der zuerst von

Leuckart beschriebene jS'. n{/escens, der dem jOörar/oxMs zumeist verwandt , aber

ovipar ist. Nach Verf. ist letzterer vielleicht ein in der Verwandlung begriffener

Pseudalms ovis pulmonalis oder dieser ein verwandelter und verkleinerter S. ru-

fescens. Alsdann würden nur 3 Nematoden in den Schaflungen vorkommen.
Nach van Tri cht, welcher einen Fall des Vorkommens einer großen Anzahl In-

dividuen von Strongylus micrurus in der Lunge des Rindes erwähnt, vollzieht sich

die ganze Entwicklung desselben in der Lunge selbst.

Familie Filaridae.

Langton beobachtete zahlreiche Exemplare von Filaria attenuata (nach Cob-

boldj zwischen den Brustmuskeln und im Pericardium von Buceros (elatus oder

atratus), von dem bis jetzt keine Parasiten bekannt waren.

Nach Megnin (') enthielt das Herz eines chinesischen Hundes mehrere 100 er-

wachsener Exemplare von Filaria immitis Leidy , während sich im geronnenen

Blute Myriaden von Embryonen vorfanden. Verf. gibt einige anatomische Details

und verbreitet sich über die Bedeutung des Thieres als Parasit. Ferner handelt

er über das Vorkommen von Spiroptera sanguinolenta Rud. in Tuberkeln, mit wel-

chen die Aorta eines französischen Jagdhundes besetzt war ,
und fügt ebenfalls

einige Notizen über die Anatomie und die parasitäre Bedeutung hinzu. Endlich

verbreitet er sich noch über die Bedeutung der Nematodenembryonen , welche im

Blute vorkommen, und erwähnt auch einer Beobachtung von Laulauid, nach wel-

cher diese Embryonen eine wahre Tuberculose beim Hunde zu verursachen im

Stande sein dürften.
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Nacli Slater haben die meisten Vögel, deren Nahrung aus animalischen Stoffen

besteht, auch Entozoen. Bei der erwachsenen Schwarzdrossel findet man fast

immer eine kleine Filaria unter der Achillessehne.

Familie Gordiidae.

V. Linstow (2) handelt über das Vorkommen der Embryonal- und Larvenformen

der Gordien ; die ersteren leben in Süßwassermollusken , nach Villot aber auch in

Amphibien, Fischen, Insecten und Würmern, für die letzteren sollen die Glieder-

thiere die wirklichen Wirthe sein , und nicht die Fische, wie Villot meinte. Die

Embryonalform von G. aquaticus lebt in Limnaeus (vulgaris und ovatus) , die Lar-

venform in Raubkäfern (Dytiscus, Harpalus, Carabus) und in Mantis.

Familie Anguillulidae.

Grassi (^) bestätigt das Vorkommen von Jugendzuständen von Ang. intestinalis

in frischen Faeces und seine schon am 20.Dec. 1882 der Academie zu Würzburg
mitgetheilte Entdeckung von der dimorphobiotischen Natur dieses Wurmes. Er

spricht ferner die Vermuthung aus, daß, wie auch bei den Oxyuriden, auch durch

eine directe Aufnahme der in den Faeces vorkommenden Lai'ven von A. intestinalis

eine Infection mit diesem Wurm stattfinden könne , so daß die Infection mit den

Eiern von A. stercoralis (wie Leuckart meint) sogar nicht einmal erforderlich sei.

Nach Leuckart soll es einen genetischen Zusammenhang zwischen Anguillula

intestinalis und A. stercoralis in dem Sinne geben, daß Jene, die immer als Parasit

im Dünndarm lebende, wahrscheinlich hermaphroditische größere Form des Thieres

darstellt, während die stercoralis, gleich der Rhahditis Ascaridis nigrovenosae, trotz

ihrer Geschlechtsreife, eine im Freien sich entwickelnde kleinere Zwischengenera-

tion repräsentiren würde. Es gelang ihm mehrere rhabditisförmige Embryonen
aus dem Kothe eines kranken Mannes zu geschlechtsreifen (^ und Q. zu ent-

wickeln, welche sich als zur Bhabditis stercoralis gehörig darstellten; aus den

Eiern dieser Thiere sah er zuerst wieder rhabditisförmige Embryonen sich ent-

wickeln, welche bei einer Länge von 0,5—0,6mm die i?ÄaWiWs-Charactere ver-

loren und sich zu filarienartigen Embryonen umbildeten. Es gelang ihm aber

nicht, die Entwicklung dieser Embryonen weiter zu verfolgen. Weil ein ganz

ähnlicher Entwicklungsgang bei Rhabdonema nigrovenosum [Ascaris nigrovenosa)

aus dem Frosche bekannt ist, so schlägt Verf. vor, A. intestinalis als Rhabdonema
strongyloides zu bezeichnen.

Chatin (^i gibt eine vorläufige Mittheilung über eine wohl neue Art Tylenchus,

welche in Allium Cepa L. lebt. Im Larvenstadium dringt der Wurm in die Zwie-
bel, besonders in das innere Gewebe ; hier erreicht er seine völlige Entwicklung,

und hier findet die Begattung statt. Die aus den Eiern geborenen Jungen krie-

chen in die Erde und suchen wieder eine neue Zwiebel auf. Durch Austrocknung
und eine Kälte von — 10° sterben die erwachsenen Würmer , ebenso durch ange-

säuertes Wasser und verdünnten Alcohol.

D. Faunistik und Systematik.

\. Allgemeines.

Baelz macht Angaben über das Vorkommen yon Ascaris lumhricoides (sehr häufig^

,

Eustrongylus gigas (vielleicht), Anchylostoma duodenale (häufig), Filaria sanguinis

hominis^ Trichocephalus dispar und Oxyuris vermicularis in Japan.

Cobbold {'^) erwähnt von Elephas Indiens 7 Nematoden, gibt eine neue Be-
schreibung und Kritik der früher bekannten 3 Arten und characterisirt 4 als neu.

Zool. Jahre8l)ericht. 1883. I. \2
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De Man (^) veröflfentlicbt eine systematisch-faunistische Monographie der frei

in der reinen Erde und im süßen Wasser lebenden Nematoden der Niederländi-

schen Fauna. Im allgemeinen Theile handelt Verf. auch über die Art des Fangens
und Präparirens. Nach den verschiedenen Bodenarten unterscheidet er omnivage,
Wiesen-, Sand-, Brackwasser- und Süßwassernematoden. Fast die Hälfte der

Niederländischen Formen lebt auch in Deutschland. Der systematische Theil ent-

hält Bestimmungstabellen und Beschreibungen. [Diagnosen der neuen Gattungen

s. im Bericht f. 1880 I p 294 ff.]

V. Dräsche (^j bespricht in der Fortsetzung seiner Kritik der Originalexemplare

Diesing's und Molin's [vergl. Bericht f. 1882 I p 253] die Diesing'schen Fa-
milien der Lecanocephalidea (l sp.), Heter ocheilidea (1), Conoce-
phalidea (1), Acanthociadea (4), Tetrameridea (1) und Spiruridea
(68 sp.). Die genauere Kenntnis dieser Arten vermehrt er durch neue Angaben
über ihre Organisation.

V. Linstow (^) zählt 76 Arten vom verstorbenen Fedtschenko in Turkestan ge-

sammelter Nematoden auf, darunter 64 parasitische, welche zu den Ascaridea,
Cheiracanthidea, Strongylidae, Trichotrachelidae, Filaridae
sowie zu Aprocta n. g. gehören, ferner 8 Gordiidae und 4 frei lebende Formen.
Neu sind 26 Species, unbestimmbar 9 Formen.

Familie A'scaridae.

V. Dräsche p) möchte die dreilippigen Diesing'schen Lecanocephalidea
und Heterocheilidea als mit den Peritrachelidea gleichwerthige Unter-

familien zu den Ascaridea stellen; die Diesing'schen Conocephalidea zieht er

ein, indem er die einzige Gattung Conocephalus mit Peritrachelius identificirt. Neu
ist 1 Ascaris.

V. Linstow (^) handelt über Ascaris 18 (4 n.), Heterakis 7 (4 n.), Atractis 1,

Pharyngodon 1 und Oxyuris 4 (2 n.).

Raillet gibt eine kurze Beschreibung des bis jetzt noch unbekannten (j^ von

Oxyuris curvula nach 2 erwachsenen Individuen, die er neben 54 § ™ Dick-

darm eines alten Pferdes fand. Das (^ soll dem von 0. vermicularis nahe ver-

wandt sein, hat ein stumpfes, mit Papillen versehenes Schwanzende, das eine Art

Bursa trägt, und ein einfaches, gerades, verlängertes Spiculum von 165^ Länge.

Ascaris Acipenseris n. (geschlechtlich unentwickelte Form), Turkestan; v. LinstOW

(1) p 278 — alata u. Q, aus einem Raubvogel, ibid.; id. p 278 Fig. —
Pastoris n. (geschlechtlich unentwickeltes Exemplar), aus Pastor roseus. ibid.;

id. p 279 — serrata n. (^f, wahrscheinlich aus Vastres Cuvieri; v. Drasche (^)

p 12 — Siluri glanidis n. (geschlechtlich unentwickeltes Exemplar), von der

Außenwand des Darmes von Silurus glanis, Turkestan; v. Ünstow (^) p 279 Fig.

Conocephalus Dies. = Peritrachelius Dies.; V. Drasche l^"^) p 7.

Heterakis curvata n. cT, Q, aus Perdix graeca ; v. Linstow (') p 291 Fig. — gra-

cilis n. (f, Q., aus dem Munde von Agama sanguinolenta ; id. p294 — macrou-

ra n. (^, Q, aus Megaloperdix Nigelii; id. p 293 Fig. — tenuicauda n. (j^,

Q., aus dem Darm von Perdix graeca; id. p 293 Figg., alle aus Turkestan.

Oxyuris inßata n. rf, Q, aus Pterocles arenaria. Turkestan; V. Linstow (^) p 297

Fig. — lanceolata n. Q, aus nicht bestimmten Insecten. ibid.; id. p 298 Fig.

Familie Acanthociadea.

Ancyracanthopsis Dies. = Ancyracanthus Dies.; V. DraSChe (^) p 9.

Cosmocephalus Molin vielleicht mit Dispharagus zu vereinigen; v. DraSChe (''') p 10.
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Familie Cheiracanthidea.

V. LinstOW (^) erwähnt aus Turkestan: Cheiracanthus 1.

Familie CucuUanidea.

Cucullanus tridentatus n. Q, wahrscheinlicli aus Vastres Cuvieri ; V. DraSChe [^)

p 12.

Familie Strongylidae.

Cobbold (^) gibt genaue Beschreibungen und Abbildungen von Strongylus 2 (n.)

und Dochmms 1 (n.), alle von Elephas indicus.

V. Linstow (*) führt aus Turkestan an : Strongylus 5, Crenosoma 1, Physaloptera

4(3n.).
Hierher auch Koch, s. oben p 176.

Dochmius Sangen n. aus den Eingeweiden von Elephas indicus; Cobbold (^) p 236

Figg.

Physaloptera dentata n. c^, Q. , aus Darm und Leibeshöhle von Agama sanguino-

lenta, aus Mund und Darm von Phrynocephalus auritus und aus Vipera berus
;

V. Linstow (^) p 282 Figg. — malleus n. (^, Q, aus Corvus cornix; id. p 283

Figg. — striata n. (J*, Q, aus Tropidonotus hydrus und als Pseudoparasit aus

dem Magen von Ciconla alba; id. p 280 Figg. — alle aus Turkestan.

Strongylus falcifer n. aus den Eiugeweiden von Elephas indicus ; Cobbold (*) p 234

Figg. — foliatus n. aus Tuberkeln der Magenwandung von Elephas indicus ; id.

p 233 Figg. — vasorum Raillet vielleicht = suhulatus Leisering; Megnin {^).

Familie Trichotrachelidae.

V. Linstow (') führt aus Turkestan an: Trichocepkalus 1.

Hierher auch Owen.

Familie Filaridae.

V. Dräsche (^) beschreibt eine neue Spiroptera und weist auf das Bedürfnis hin,

den Gattungsbegriff Filaria Schneider zu erweitern oder mehrere Arten unter

neuen Gattungsnamen gänzlich abzutrennen. So die bis jetzt zu S. und Cheilo-

spirura gestellten Arten, welche sich von den typischen Spiropteren durch den

Mangel einer Bursa, durch ein pfriemenförmiges, Oxyurjs-ähnliches Schwanzende

und den Mangel an rippenförmigen Papillen unterscheiden : sygnioidea (?) , brevi-

penis , acuminata , spiralis , anacanthura und [Cheilospirura) cephaloptera] ebenso

die folgenden S. , denen mehrere wichtige Charactere gemeinsam sind : helicina,

circularis, serpentulus, tercostata uni posthelica. Auch die Stellung von S. semilu-

naris, coronata, tenuicauda und von Cheilospirura capillaris blieb zweifelhaft.

Außerdem identificirt er mehrere Arten und zieht Physocephalus Dies. ein.

V. Linstow (') führt aus Turkestan an Dracunculus medinensis, Dispharagus sp.

und 17 sicher oder wahrscheinlich zu Filaria gehörige Formen (4 n.).

Dispharagus niamillaris Molin sicher zu Dispharagus; V. Drasche ('^) p 20.

Filaria Caprae n. Q (schlechtes Exemplar) , in den Muskeln unter der Zunge von

Capra hircus. Turkestan; V. Linstow (^) p 287 — rotundata n. (^, Q, aus

Otis Mac Quini. ibid.; id, p 283 Figg. — Smithii n. aus der Magenwandung von
Elephas indicus; Cobbold (^) p 237 Figg. — squamata n. Q. , aus dem Darm
von Phalacrocorax carbo. Turkestan; v. Linstow (^) p 287 Figg. — Turdi atro-

gularis n. (^, Q, aus Turdus atrogularis. ibid.; id. p 288 Fig.

12*
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Histiocephalus suhulatus Molin = Aspidocephalus suhulatus; v. Draschc (-^j p 18.

Sjnroptera Anabatis Molin = Cheilospirura erecta Molin; V. DraSChG (-^) p 21 —
brachystoma'M.olva. = leptocephala ^\\Ao\ti\\\ . Schneider; id. p 1 1 — chrisoptera

Molin = mediosptralis Molin; id. p 10 — inflata Molin zu Physaloptera; id. p 15

— lanceolata Molin vielleicht = semilunaris Molin ; id. p 9 — pistillaris Molin =
circularis Molin; id. p 11 — quadrilabiata n. von unbekanntem Wirthe ; id. p 24

Figg. — unialata ^o\va. = unilateralis ^loWn
\ id. p 12 — vulvoinßata^oWn

vielleicht zu Ancyracanthus Schneider ; id. p 14,

Familie Mermithidae.

V. Linstow (^) ftihrt aus Turkestan an: Mermis 5 (4 n.).

Mermis acuminata n. ^; V. LinstOW (^) p 301 Fig. — Drassin. (unvollständiges

5) aus einer Spinne; id. p 302 Fig. — paludicola n. (^, Q. (vielleicht Mer-
mis explicans Fedtschenko) ; id. p 300 Figg. — rotundatau. Q (schlechtes

Exemplar); id. p 301, alle aus Turkestan.

Familie Gordiidae.

Gordius maculatus rx. Q; V. Linstow (') p 300 Fig. — palustris n. (f, sumpfiges

Wasser; id. p 299 Figg. — stylosus n. (^, §; id. p 299 Figg., alle aus Tur-
kestan .

Familie] Anguillulidae.

Agamonema rotundatnm n. (wahrscheinlich die Larve einer neuen Gattung) , aus einem

Fische. Turkestan; v. Linstow (') p 291 Fig.

Aphelenchus nivalis -Q. Unter Schneealgen, 100 m tiber dem Meere, bei Alkhornet, an

der Westküste Mittel-Spitzbergens
; Aurivillius.

Aprocta n. Kopfende abgerundet, ohne Lippen oder Papillen; Ösophagus sehr

kurz ; Meromyarier. Schwanzende bei (^ und Q abgerundet ; After fehlt

;

2 kurze, gebogene, nicht völlig gleichlange Spicula ; v. Linstow (^; p 289 —
ct/lindrica n. (J', Q, aus der Augenhöhle von Petroeca cyanea. Turkestan; id.

p 289 Fig.

Freilebende Nematoden.

de Man (^) führt folgende Formen ausverschiedenenTheilenvon Europa an, welche

auch in den Niederlanden vorkommen : Baiern (Erlangen) , Alaimus 2, Sastiania 1

,

Aphanolaimtis 1, Moyiohystera 4, Tripyla 1, Cyatholaimus 2, Ethmolaimus 1, Mo-
nonchus 1, Ironus 2, Cephalobus 1, Teratocephalus 2, l'lectus 3, Odontolaimus 1,

Tylencholaimus 1, Tylenchus 3, Dorylaimus 7; Krain (Laibach), Alaimus 2, Ba-
stiania 1, Monohystera 3, Cyatholaimus 1, Mononchus 3, Cylindrolaimus 1, Cepha-

lobus 1, Plectus 2, Rhabdolaimus 1, Odontolaimus 1, Diphtherophora 1, Tylencholai-

mus 1, Tylenchus 1, Dorylaimus 5; Fchweiz, Bastiania 1, Aphanolaimus 1, Pris-

matolaimus 2 , Monohystera 1 , Cyatholaimus 2 , Mononchus 2 , Plectus 2 , Odontolaimus 1

,

Dorylaimus \ ; Frauki eich (Montpellier), Monohystera A, Cyatholaimus \ , Plectus 2,

Diphtherophora 1, Tylenchus 1, Dorylaimus 1 ; England (Sydenham), Alaimus 1,

Bastiania 1, Monohystera 2, Tripyla 1, Prismatolaimus 1, Mononchus 1, Terato-

cephalus 2, Cephalobus 1, Plectus 3, Tylenchus 3, Dorylaimus 1 ;
Norwegen (Chri-

stiania), Alaimus 1, Bastiania 1, Monohystera 1, Cyatholaimus 1, Mononchus 2,

P7-ismatolaimus 1, Cephalobus 3, Teratocephalus 1, Plectus 3, Tylenchus 1, Aphelen-

chus 1 und Dorylaimus 4. — Er beschreibt ferner als neu je 1 Cyatholaimus,

JronuswG.([ Dorylaimus, stellt das früher zu Prism,atolaimus dolichurusäe M. gebrachte
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(3f jetzt zu intennedius, gibt Beschreibungen der Q. von Cephalobusßliformts deM.

und Dorylaimus robustus deM., sowie des (J* von Doryl. obtusicaudatus, schließlich

einige synonymische Bemerkungen. — v. Linstow (^) führt aus Turkestan an:

Anguillula 2. Dorylaimus \, Trilobus i.

Cephalobus Bütschlii n. = persegnis Btsli. nec Bast.; de Man p 92.

Cyatholaimus geophila n. cf, Q. . Niederlande, in brackischer Erde
; de Man p 56.

Diplogaster ßuviatilis de M. = fictor Bast.; de Man p 88.

Dorylaimus crassus Vi. Q. . Niederlande; de Man p 186 Fig.

Ironus longicaudatus n. §. Niederlande; de Man p 71.

Monohystera ocellata Linstow = stagnalis Bast.; de Man p 37.

Tylenchus agricola n. = ßliformis dQ^Ü. nec Btsli.; de Man p 150 — e%ans deM. =

ßliformis Btsli.; id. p 152.

Gattungen, deren Stellang zweifelhaft ist.

Über Simondsia paradoxa vergl. Cobbold (^j, s. oben p 175.

4. Acanthocephala.

Hierher Braun (^).

Fourment constatirt, daß sich Echinorkynchus polymorphus nicht ausschließlich

in der Darmwand des Flußkrebses, sondern auch an anderen Stellen (im concreten

Falle in den Muskelmassen des Schwanzes) einkapselt. Die Cyste liegt nicht

innerhalb der Primitivbündel, sondern zwischen denselben und besteht aus einer

Masse kleiner Zellen von embryonalem Aussehen, welche von einer erhärteten

Rinuenschicht umgeben ist. Sie besitzt keine contractilen Wandungen und das

Sarcolemm nimmt keinen Antheil an ihrer Bildung.

Megnln [^] verzeichnet Echinorhynchus porrigens aus Balaena, brevicollis aus

Balaenoptera Sibbaldi , acus und globulosus aus dem Stockfisch ; alle 4 von Lapp-
land.

Echinorhynchus plicatus n. in Emberiza caniceps, Turdus merula, Saxicola oenanthe,

Petroeca cyanea; Linstow(^) p 304—305 Fig. — acanthotrias n. in Astur palum-

barius ; id. p 305 Fig. — uromasticis n. unter dem Peritoneum von Uromastix

acanthinurus ; Fraipont p 102 Figg.

5. Chaetognatha.

Gourret (') beschreibt die Organisation von Spadella Marioni. Die Klebzellen

unterscheiden sich nicht von den Epidermiszellen, welche wahrscheinlich alle die

Fähigkeit haben, einen besonderen Schleim abzusondern, der sich unter der freien

Oberfläche der Zelle anhäuft, dieselbe auftreibt und schließlich zum Platzen bringt.

An den hinteren, seitlichen Ecken des Gehirns liegt jederseits ein flaches, vier-

eckiges Ganglion. Die Ansicht Grassi's, daß bei den Chaetognathen nur sensible

Nerven vorhanden seien, hält Verf. für unwahrscheinlich. Er beschreibt die Tast-
zellen, welche sich an ihrer Basis in einen nervösen Fortsatz verlängern. Die
Corona ciliata (Geruchsorgan), die VestibularfoUikel, die Vestibulargrübchen und
die hinter dem Gehirn liegenden Sinnesgrtibchen scheinen zu fehlen. Der Ver-
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dauuDgsapparat besteht aus Mundhöhle, in deren Grunde der Mund, aus Pharynx,

Ösophagus, Darm xmi Rectum. Die Zahl der Kopfhaken beträgt 25. Die von
Hertwig und Grassi in der Wand des Ösophagus beschriebenen Muskelfasern

scheinen zu fehlen. Verf. verwirft die Ansicht Grassi' s über die Functionen der

verschiedenen Darmzellen. Der After ist bei Spadella Marioni dorsal.

Nach Gourret (^j besteht die Leibeshöhle bei Spadella Marioni in der mittleren

Rumpfgegend aus 2 seitlichen, parallelen Kammern, die durch Lücken im Mesen-
terium mit einander communiciren. In der hinteren Rumpfgegend theilt sich die

Leibeshöhle in 2 dorsale und 2 ventrale Kammern. In der Schwanzgegend läßt

sich keine Leibeshöhle erkennen. In der vorderen Rumpfgegend ist sie durch die

starke Entwicklung der Musculatur sehr reducirt, im Kopfe besteht sie aus ver-

schiedenen kleinen, intramusculären Höhlen. Das ganze Cölom ist von einem

Endothel ausgekleidet und enthält geformte Körperchen. Jederseits neben dem
Pharynx liegt ein drüsiges Organ, welches sich dorsalwärts nach außen öffnet

und vielleicht den Segmentalorganen in den Kopfsegmenten der tubicolen Anne-
liden (Claparede) entspricht. Der weibliche Geschlechtsapparat besteht aus 2

symmetrischen Hälften, von denen jede sich aus einem Ovarium, einem Oviduct

und einer Samenblase zusammensetzt. Die äußere Mündung ist ventral. Jede

Hälfte des männlichen Geschlechtsapparates besteht aus der Hodendrüse, einem

Vas deferens und einer Spermablase. Die äußere, an der Decke einer conischen

Hervorragung befindliche Öffnung liegt seitlich. Verf. beschreibt den histologi-

schen Bau des gesammten Q. und (f Geschlechtsapparates.

Der anatomisch-histologische Theil der Grassi'schen Arbeit (^j über die Chaeto-

gnathen ist schon im Bericht f. 1881 I p 269-272 auf Grund einer vorläufigen

Mittheilung ausführlich referirt worden.

Grassi (^) beschreibt Spadella hexaptera (Fig.) — magna (Figg.)— Lyra (Figg.)

— bipunctata (Fig.) — serratodentata (Fig.) — draco (Fig.) — hamata (Fig.).

Er verzeichnet (unter Anführung der Beschreibungen) sämmtliche 20 Arten (5n.)

der Abtheilung der Chaetognathen ; davon kommen im Mittelmeer 1 1 vor ; die

übrigen finden sich nur in anderen Meeren. Verf. constatirt, daß die Chaeto-

gnathen in allen Meeren vorkommen. Einzelne Arten leben im offenen Meere,

andere an der Küste, die einen sind pelagisch, die anderen leben am Grunde. Es

gibt wenige Thierarten, die in so großer Individuenzahl vorkommen. Die Chae-

tognathen sind nicht phosphorescirend.

Sagitta minima Grassi = Spadella minima Grassi. Messina
; GraSSi p 16 u. 23, Figg.

— subtilis Grsisai = Spadella subiilis. ibid.; id. — Claparedi n. St.Vaast, Messina,

Triest; id. p 17, 18 u. 24, Fig. — cephaloptera Claparede = S. Claparedi; id.

— Darwinii n.\ id. p 19 u. 25 — hexaptera Darwin e. p. = S. Darwinii; id.

Spadella enflata n. Messina, Madera (?), Neapel (?) ; Grassi p 13 u. 22, Fig. —
Marioni n. Golf von Marseille (Vallon des Auffes); Gourret (>) p 861-864 —
minima n. Messina, Neapel; Grassi p 15u. 23, Figg. — mhtilis n. Messina

;
id.

p 16 u. 23, Figg.

6. Sipunculacea.

I. Anatomie. Ontogenie.

Biilow (2) constatirte, daß bei Exemplaren von Phascolosoma und Aspidosiphon,

denen er das vordere Rüsselende abgeschnitten hatte, dieser Theil (also auch der

Schlundring) im Verlauf von 3-5 Wochen vollständig regenerirt wurde.



6. Sipunculacea. I. Anatomie. Ontogenie. 183

Hatschek hat im Faro bei Messina die Entwicklung von Sipunculus nudus

untersucht. Die Laichung findet dort Anfang Juli statt. Die Embryonalentwick-

lung dauert ungefähr 60 Stunden, die Larvenentwicklung einen Monat. Die

ersten Furchungsstadien wurden nicht beobachtet, wohl aber das letzte Fur-

chungsstadium, ein kugeliger Haufen von ungefähr 24 Elastomeren, welche in

einschichtiger Lage die Furchungshöhle umgeben. Es läßt sich schon eine polare

und eine bilaterale Differenzirung erkennen. Die Blastomeren sind nicht ganz

gleich groß. An der animalen Hälfte finden sich kleinere Ectodermzellen, an der

vegetativen 7 größere Entodermzellen, von denen 6 symmetrisch in 2 Läugsreihen

angeordnet sind, während die 7. größte unpaare am hinteren Ende der Doppel-

reihe liegt. Aus letzterer entsteht später das gesammte Mesoderm. Auf dem
nächsten Stadium legt sich die Ectodermregion innig an die innere Oberfläche der

Eimembran an und sendet durch die regelmäßig gestellten Poren dieser letzteren

feine Flimmerhärchen. Der Embryo fängt an zu rotiren ; er ist durch den eben cha-

racterisirten Vorgang innerhalb der Eimembran excentrisch geworden ; »die Ober-

fläche des Endoderms entfernt sich nämlich mehr, als dies Anfangs der Fall war,

von der Eimembran.« Sie fängt nun bald an zunächst sich abzuflachen und dann
sich concav zu vertiefen : Gastrulastadium. Unterdessen haben sich sowohl

die Ectoderm- als die Entodermzellen durch Theilung vermehrt ; die Urmesoderm-
zelle hat sich in zwei große, symmetrisch zu beiden Seiten der Medianlinie lie-

gende Zellen getheilt, welche im Gegensatz zu den Ento- und Ectodermzellen

lange eine sphärische Form beibehalten. In den nächsten Stadien rücken die

Ur-Mesodermzellen aus der Reihe der Entodermzellen zwischen Ectoderm und Ento-

derm hinein und beginnen nach vorn Mesodermzellen abzuschnüren, so daß 2

seitliche Mesodermstreifen entstehen, von denen jeder Anfangs aus 1, dann aus 2

und noch später aus 3 Zellreihen besteht. Die 2 äußeren Zellreihen bilden die

Hautmuskelplatte, die innere die Darmfaserplatte. Lange Zeit unterscheidet sich

die hinterste Mesodermzelle jedes Mesodermstreifens, die »Polzelle«, durch bedeu-

tendere Größe. Sie ist gewissermaßen der Rest der Ur-Mesodermzelle, bezeichnet

das zukünftige hintere Körperende und kommt allmählich in eine dem Scheitelpol

diametral entgegengesetzte Lage. Nach Ablösung der Ur-Mesodermzellen aus der

Reihe der Entodermzellen vollzieht sich allmählich die Schließung des Gastrula-

mundes, »indem die seitlichen Ränder desselben gegen die Medianlinie vorwachsen

und dort mit einander verschmelzen. Sowohl die Ectoderm- als auch die Ento-
dermschicht kommen dabei zur Verwachsung.« Der letzte Rest des Gastrula-

mundes, der seinem ursprünglichen vorderen Ende entspricht, kommt in den
Grund einer Ectodermeinstülpung zu liegen, welche die Anlage des Ösophagus
bildet; er fällt also örtlich mit der Innern Ösophagusmündung zusammen. Später

schließt er sich völlig. Erst zu Ende der Embryonalentwicklung bricht an dieser

Stelle die innere Ösophagusmündung neuerdings durch. Die während der Ga-
strulaschließung am Ectoderm vor sich gehenden Veränderungen sind wegen der

Bildung einer Embryonalhülle sehr complicirter Natur. Nur ein Theil des

Ectoderms wird zum Aufbau des Embryos verwendet ; ein großer Theil wird zur

Embryonalhülle aufgebraucht. Die Ectodermgebilde des eigentlichen Embryos ent-

stehen aus 2 getrennten Anlagen, 1) aus einer Zellgruppe am animalen Pol der

Kopfplatte, auf welcher sich ein langer Wimperschopf entwickelt, und 2) aus den
Ectodermzellen des Gastrulamundrandes, die bei der Gastrulamundschließung zu
einer medianen »Rumpfplatte« verwachsen, welche die Ectodermtheile der oralen

und postoralen Region des Kopfes und des Rumpfes liefert. Die zwischen diesen

beiden Theilen liegende Ectodermzone wird zur Bildung der Embryoualhülle (Se-

rosa) aufgebraucht. »Die Rumpfplatte wird von der Serosa überwachsen, die sich

über derselben vollkommen schließt, sodaß eine Amnionhöhle zu Stande kommt.«
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»Der Umschlagsiand, mittelst dessen die Serosa in die Rumpfplatte übergeLt, zieht

sich später nach innen zurück und wird zur Bildung der Rumpfplatte mit aufge-

braucht.« Die Kopfplatte wird von der Serosa nicht überwachsen und die Serosa

behält daher an dieser Stelle dauernd einen kreisförmigen Ausschnitt (Ringcanal,

Kopf-Amnionhöhle), welcher mit der Rumpf-Amnionhöhle durch einen medianen
Rückencanal (Amnioncanal) in Verbindung tritt. Der Ösophagus gelangt auf die

dem Rückencanal gerade entgegengesetzte Seite Bauchseite). Die Kopfplatte

wächst an ihrer Peripherie unterhalb der Serosa der Rumpfplatte etwas entgegen,

um sich mit derselben zu vereinigen. Doch geschieht die Vereinigung erst spät

und der Embryo bleibt vornehmlich in seinen seitlichen Theilen noch lange offen.

Noch vor der völligen Verwachsung der Ectodermtheile des Embryos innerhalb

der Serosa treten im Innern Bau wichtige Veränderungen und Neubildungen auf.

Die Mesodermstreifen wachsen und breiten sich aus. Die Leibeshöhle bildet

sich in ihrem Innern, das Darmfaserblatt umwächst den Darm ; das Hautfaserblatt

breitet sich unter dem Ectoderm aus, und umhüllt den Ösophagus und den
Enddarm, welcher am hinteren Körperende durch eine Ectodermeinstülpung

entsteht. Als erste Anlage der Rumpf niere tritt im Hautfaserblatt jederseits

eine gelbe Zelle auf, welche dicht unter dem Ectoderm liegt. Von ihr schnüren

sich andere farblose Zellen ab, welche sich U-förmig aneinanderreihen, und in

deren Innern ein die ganze Zellreihe durchlaufendes feines Canälchen auftritt.

Hinter der Mundregion bildet sich der postorale Wimperkranz, anfangs seitlich,

wo der Embryo noch offen ist, unterbrochen. Am Ösophagus bildet sich eine

Drüse und ein Schlundkopf. Das Mesoderm breitet sich vorn in der Kopfregion

aus. Die Kopfhöhle ist eine directe Fortsetzung der Rumpfleibeshöhle. Hinter

dem postoralen Wimperkranz bildet sich, nachdem der Embryo allseitig geschlossen

ist, eine tiefe Einschnürung am Körper, welche diesen in Kopf und Rumpf theilt.

Die Anlagen der 4 Retractoren haben sich schon gebildet und am Scheitelpol sind

2 seitliche Pigmentflecke aufgetreten. Auf diesem Stadium beginnt der auffallend

langsam vor sich gehende Proceß des Abwerfens der Eihaut und der ihr anhaften-

den Serosa, welcher von Verf. eingehend beschrieben wird. Die ausgeschlüpfte

Larve hat sich gestreckt und entfaltet , und ihre Organisation, die sich nur

wenig verändert hat, läßt sich besser erkennen. Verf. beschreibt sie eingehend.

Am Scheitelpol hat sich das Ectoderm zur Scheitelplatte verdickt, deren

innere Zelllagen das obere Schlundganglion liefern. Der After liegt schon aus-

gesprochen dorsal, aber noch weit rückwärts. Die Larve führt einen ganzen

Monat eine pelagische Lebensweise. Während dieser Zeit wächst sie sehr stark,

besonders stark der Rumpf und in diesem wieder der hinterste Theil. Folge da-

von ist, daß sich der After, die hinteren Ansatzstellen der Retractoren und die

Schleifencanäle [Rumpfniere) immer mehr vom hinteren Leibesende entfernen. Der
Mund rückt allmählich an das Vorderende, wobei die Scheitelplatte dorsalwärts zu

liegen kommt. Das Bauchmark legt sich als eine unpaare mediane Verdickung

des Ectoderms an, welche sich von vorn nach hinten differenzirt. Die Schlund-

commissur entsteht vom vorderen Ende des Bauchmarks aus als eine unpaare vor-

dere Fortsetzung desselben, welche sich sodann in 2 Äste theilt, die der Scheitel-

platte entgegenwachsen. Ein Ringnerv existirt nicht. In der Leibeshöhlenflüssig-

keit treten Körperchen auf. Der Flimmerschopf auf dem Scheitelfeld wird rück-

gebildet. In der Scheitelplatte, welche immer massiger wird, und von welcher

sich allmählich das obere Schlundganglion abspaltet, treten 2 neue Pigmentflecke

auf. Am hintersten Leibesende verdickt sich das Körperepithel , hier treten

gruppenweise angeordnete Siuneshärchen auf. Der Darm bildet mehrere Schlin-

gen. Der Hautmuskelschlauch differenzirt sich (zuerst die Ring- und dann
die Längsmusculatur) aus der inneren Lamelle der Leibeswand. Der Kopftheil
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kann durch die Retractoren bis zum postoralen Wimperkranz eingestülpt werden.

Im Endothel der Leibeshöhle bilden sich schüsseiförmige Wimper organe. An
der dorsalen Seite des Darmes entwickelt sich ein Blutgefäß. — Die Umwand-

lung der Larve in den Typus des entwickelten Thieres geht sehr rasch vor

sich. Der Flimmerkranz wird abgeworfen ; die Anhangsorgane des Ösophagus

gehen ein. Zu beiden Seiten des Mundes entstehen lippenartige Falten als An-

lagen der Mundtentakel, die also genetisch nichts mit dem Wimperkranz zu thun

l^aben. — Verf. vergleicht die Entwicklung von Sipunculus mit der von Phascolo-

soma (Selenka) und hebt als Hauptunterschied hervor, daß bei letzterem keine

Embryonalhülle gebildet wird. Er beleuchtet die Beziehungen der Sipunculiden

zu den Anneliden und kommt zu dem Resultate, daß erstere wahrscheinlich von

jenen ungegliederten Typen abzuleiten sind, aus denen auch die Chaetognathen,

die Mollusken und die Anneliden hervorgingen. Die Entwicklung von S. erscheint

bedeutend verkürzt ; die Sipunculuslarve entspricht nicht der Trochosphaeralarve,

sondern einem spätem Stadium derselben, das sich indessen in der Entwicklung

der Anneliden nicht vorfindet. Die Echiuriden zeigen zu den Sipunculiden keine

näheren Beziehungen als die Anneliden, sind vielmehr zu diesen letzteren als

eine besondere, aus höheren Formen derselben hervorgegangene Gruppe zu stellen.

Schließlich stellt Verf. allgemeine Betrachtungen an über die Kopfhöhle, die Ent-

wicklung der Schlundcommissur und das Verhältnis der Trochosphaera- zur Ga-

strula-Achse.

Sluiter (V) beschreibt die Anatomie won Echinosiphon aspergillum und Aspidosi-

phon gigas (n.). Zwischen Rüssel und Körper des E. befindet sich ein mit weißen

Kalkpapillen besetzter, bei eingezogenem Rüssel kuppeiförmiger Körpertheil.

Der Hautmuskelschlauch besteht aus einer Cuticula, einem Epithelium,

einer äußeren Ringmuskelschicht, inneren Längsmuskelschicht und einer zwischen

diesen liegenden Diagonalfaserschicht. Die Kalkpapillen bestehen aus einem

conischen Fortsatz der Körperhaut mit stark entwickelter Cuticula und mit sehr

zahlreichen Drüsenzellen im Innern, und aus der mächtigen, nach außen dicker

werdenden, der Cuticula fest aufsitzenden Kalkhülle. — In der Rüsselhaut schei-

nen keine Drüsen vorzukommen. Am letzten Theil des Rüssels finden sich circa

25 transversale Reihen von Haken, an welche Muskel- und Bindegewebsfasern

herantreten . Verdauungsorgane. Der Darmcanal beginnt mit dem Schlund-

kopf, an dessen Vorderende die Tentakelmembran liegt, welche aus 2 gesonderten,

in 12 Tentakel ausgezogenen Lappen besteht. Auf den Schlundkopf folgt der

Ösophagus, welcher in einer tiefen Rinne (Anzeichen ursprünglicher Duplicität)

des Rüsselretractors verläuft. Der Magendarm bildet eine Doppelspirale von circa

23—25 Windungen. Der Enddarm ist bis an sein Ende, welches stark ange-

schwollen und sehr musculös ist, sehr eng, er mündet dorsal , unmittelbar hinter

der Kalkpapillenregion. Eine Flimmerrinne kommt am Mittel- und Enddarme

vor. Ein Divertikel fehlt. Nervensystem. Das Gehirnganglion ist sehr stark

entwickelt und trägt 2 große Augenflecken ; mehrere Nerven gehen von ihm aus

nach vorne, besonders in die Tentakel. Das Bauchmark endigt hinten stumpf,

ohne sich in Nervenfasern aufzulösen. Die beiden Segmentalorgane sind

sehr lang, in ihrer vorderen Hälfte sehr voluminös und mit Ausnahme eines an

ihrem vordersten Theil liegenden orangerothen Fleckens dunkelviolett. Der

Trichter ist genau terminal, er besteht aus einem großen dorsalen und einem

kleinen ventralen Lappen. Die histologische Structur der Segmentalorgane bietet

nichts Abweichendes. Die Geschlechtsorgane wurden nicht beobachtet. —
Der Körper von Aspidosiphon gigas wird bei eingezogenem Rüssel durch ein vor-

deres und ein hinteres Schildchen abgeschlossen. Das hintere kreisrunde hat die

Gestalt eines niedrigen Kegels mit abgerundeter Spitze. Das vordere ist schwach
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gewölbt, eirund, die breite Seite dorsalwärts, die schmale ventralwärts ge-

richtet. Der Rüssel stülpt sich auf der ventralen Seite des Scüildchens aus. Er

ist weder mit Haken noch mit Zähnchen, sondern mit warzenartigen Papillen

besetzt, deren Bau Verf. beschreibt. Im Hautmuskelschlauch fehlt eine

Diagonalfaserschicht. Die Cuticula des Körpers wird durch tiefe ringförmige

Furchen und schwache Längsgrübchen in länglich viereckige Stücke getheilt, in

deren jedem eine Hautdrüse liegt. Zwischen der Längsmuskelschicht und der

Haut finden sich mit der Leibeshöhle in Verbindung stehende circuläre Integu-

mentcanäle. Diese fehlen im Rüssel. An den Schildchen ist die Cuticula sehr

stark, die Musculatur schwach ausgebildet, die Integumentalcanäle fehlen. Die

Hautdrüsen sind im vorderen Schildchen klein und spärlich, im hinteren groß und

zahlreich. Verdauungsorgane. Den kreisförmigen Mund umgibt eine in

25 spitze, dreieckige Tentakel ausgeschnittene Membran. Der ziemlich lange

Ösophagus liegt in einer Rinne , welche durch eine besondere Anordnung der

Muskelbündel der ursprünglich doppelten Retractoren gebildet wird. Der lange

Magendarm ist in eine doppelte Spirale mit circa 20 Windungen aufgerollt, in

deren Achse ein starker Spindelmuskel verläuft, der sich einerseits am hinteren

Schildchen, andererseits vorn etwas vor dem After anheftet. Das zurücklaufende

Stück der Darmspirale ist enger als das nach hinten verlaufende. Die histologische

Structur des Darmes ist wie bei den übrigen Phascolosomen, Im Magendarm
findet sich eine Wimperfurche. Ein Divertikel und ein Nebendarm fehlt. Das
Nervensystem bietet nichts Abweichendes. Die Segmentalorgane sind

lang, ihre Wand ist dick, dunkelbraunviolett pigmentirt. Der große Trichter, der

einem Filtrirtrichter mit Stäben nicht unähnlich sieht, ist genau terminal. Er ist

durch ein Mesenterium an der Körperwand befestigt. Die Segmentalschläuche

sind in ihrem größeren vorderen Theil durch eine Mesenterialfalte an der Körper-

wand befestigt, in ihrem hinteren Theil ragen sie frei in die Leibeshöhle. Verf.

macht Angaben über den histologischen Bau des Trichters. Das einzige Exemplar
von A. gigas^ welches untersucht wurde, war männlich. Die Geschlechts-
organe sind durch eine weitgehende Locahsation ausgezeichnet. Die Spermato-

zoen entstehen in besonderen Follikeln bestimmter Mesenterialfalten, die von an-

deren Mesenterialfalten und Lappen bedeckt werden. Der ganze complicirte

Apparat, dessen anatomischer und histologischer Bau ausführlich geschildert wird,

liegt in der Umgebung des Enddarms.

II. Systematik und Faunistik.

van Beneden (*) verzeichnet von Ostende : Phascolosoma s-p. Marion (^) zählt

die im Mittelmeer im Süden Frankreichs in Tiefen unter 7 5m gefundenen Sipun-

culiden nach ihren Fundorten auf. Derselbe (2) verzeichnet die im Golf von

Marseille aufgefundenen Sipunculiden nach ihrer geographischen Verbreitung.

Norman verzeichnet die Sipunculiden aus den 1000 Faden übersteigenden Tiefen

des atlantischen Oceans.

In der ersten Hälfte seiner systematischen Monographie der Sipunculiden gibt

Selenka C^) einen hypothetischen Stammbaum der verschiedenen Gattungen und
genaue Bestimmungstabellen sämmtlicher Gattungen und Arten. Er behandelt

eingehend die Synonymie.

Aspidosiphon gigas n. Zwischen den Tausend-Inseln bei Java im Schlamme 4 Fdn.

;

Sluiter (2) p 14-32 Figg. — VaülantUn. Sainte Lucie (Cap-Vert] ; de Roche-
brune p 25,
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Echinosipho7in.] Sluiter (2) p 1-4 — aspergillum n. Taragan, Bai von Bantam^

Java; id. p 1-13 Figg.

Loxosiphon aspergillum Quatref. = Echinosiphon aspergillum; Sluiter (^) p 1—4.

Phascolion collare n. Panglao, Uhoy, Bohol (Philippinen) ; Selenka & De Man p 45

—46 Figg. — hedraeum n. Rio de Janeiro ; id. p 49—50 Fig. — lucifugax n.

Panglao, Bohol (Philippinen), Hakodate (Japan); id. p 43-44 Figg. — manceps

n. Uhoy (Philippinen); id. p 44—45 Figg. — tridens (Semper) n. Uhoy (Philip-

pinen) ; Selenka p 46-47 Figg.

Phascolosoma caementarium Verrill zu Phascolion
; Selenka — carneum Leuck. &

Rüpp. = vulgare Blainv. ?; id. — dissors, nomen nov. im papilliferum Kef. ; id.

p 9 — Forbesi Baird = P. elojigatum Kef.; id. — Harveii Kor. & Dan. = P. vul-

gare Blainv. ; id. — Lovenii Kor. & Dan. zu Phymosoma; id. — luteum, Theel =

P. vulgare Blainv.; id. — margaritaceum Kef. = P. vulgare Blainv.; id. p 21 —
oxyurum Baird = P. elongatum Kef. ; id. — papilliferum Kef. = P. dissors; Se-

lenka & de Man — Piesei Kef. = P. pellucidum Kef
. ; Selenka — Semperi n.

Uhoy (Philippinen); Selenka & de Man p 37-38 Figg. — validum Theel = P.

t'uZ^are Blainv.; Selenka.

Phascolosomum variolosum n. Saint-Vincent (Cap-Vert) ; de Rochebrune p 24—25.

Phymosomum cornigerum n. Saint-Vincent (Cap-Vert)
; de Rochebrune p 25 — pa-

leicinctumu. Sainte-Lucie (Cap-Vert); id. p 25.

Sipunculus [Phascolosomum) borealis Quatref. = Phascolosoma eremita Sars ; Selenka
— [Cryptosomum] caementarius Quatref. zu Phascolion] id. — [Phascolosomum)

coriaceus Quatref. = Phascolosoma coriaceum Kef. ; id. — obscurus Quatref. = Ph.

vulgare Blainv.; id. — [Phascolosomum) papillifer Quatref. = Ph. dissors ; id. —
[Phascolosomum] pellucidus Quatref. = Ph. pellucidum Kef.; id.

Syrinx Forbesii M'Coy = Phascolosoma elongatum Kef. ; Selenka — Harveii Forbes

= Ph. vulgare Blainv.; id. p 20.

Stephanostoma Hanseni Kor. & Dan. zu Phascolosoma] Selenka.

7. Rotatoria.

I. Anatomie, Ontogenie, Biologie.

Eckstein benutzt die Untersuchungen anderer Autoren und seine eigenen zu

einer zusammenfassenden Darstellung der Anatomie, Entwicklungsgeschichte und

Lebensweise der Rotatorien. Neu sind Beobachtungen über Festkleben von Colura.

Eine Häutung komme bei den Rotatorien im Allgemeinen nicht vor, sie sei bloß

bei Apodoides stygius constatirt. Die Bewegung der Cilien des Räderorgans,

»welche den Anschein gibt, als ob die Cilien hakenförmig gekrümmt und ziemlich

steif wären und als Ganzes langsam auf und nieder bewegt würden«, erklärt Verf.

für eine Krankheitserscheinung. Es kommen histologisch 3 Arten von Muskeln
vor, 1) homogene, die aus einer einzigen feinen Faser gebildet sind, 2) «solche,

bei denen in der Mitte der Länge nach ein perlschnurartiges Band von hellen

Kernen sichtbar ist«, und 3) deutlich quergestreifte, die überall da vorkommen, wo
kräftige Muskelthätigkeit vorhanden ist. Verf. findet bei Euchlanis ähnliche Ge-

bilde, wie die von Leydig bei Lacinularia beschriebenen, hinter dem Kauer und

am Enddarm gelegenen Hauptganglien; daneben kommt aber bei der ersteren

noch ein vor dem Kauer gelegenes Hauptganglion vor. Im Fuße von Phylodina

macrostyla trifft er Doyere'sche Hügel an. Verf. beschreibt die Sinnesborsten des

Räderorgans, den Fühler, das zum Tasten dienende vordere rüsselförmige Körper-
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ende und die Wimpergruben der Rotatorien. Die paarigen oder unpaaren Augen
bestehen aus dem dunkelrothen Pigment und einer glashelien Linse. Außerdem
kommen am Räderorgan hauptsächlicli bei Jugendformen noch rothe Punkte vor,

an welche Nervenfäden herantreten. lintgegen der herrschenden Annahme er-

halten sich diese Augenflecken bisweilen [Floscularia appemliculata] in etwas redu-

cirter Form noch bei den erwachsenen Thieren. Die Frage nach der Function

des Kalkbeutels läßt Verf. noch offen. Mit Bezug auf den Darmcaual be-

stätigt er die von Leydig angezweifelte Beobachtung Cohn's von einer Flimmerung
im Schlünde, welche den Speisebrei in eine rotirende Bewegung versetzt. Die von
Cohn und Leydig beobachteten Querfalten im Schlünde existiren nicht. Die Be-
schreibung des Darmes und seiner Drüsen bietet sonst nichts wesentlich Neues.

Die contractile Blase des Excretionssystems schildert Verf. als aus einer feinen,

structurlosen Haut bestehend, welche von äußerst feinen Muskelfasern umspannt
wird. Die Wand der schlauchförmigen, geschlängelten Längscanäle enthält außer

den zelligen Elementen noch eine fein granulöse, oft drüsig aussehende Masse.

Die Flimmerlappen sind keulenförmig, mit dem dünneren Ende an den Seiten-

canälen befestigt, mit dem dickeren frei in die Leibeshöhle ragend. In das Lumen
des Kölbchens ragt von seinem freien, durch einen halbkugelförmigen Deckel ge-

schlossenen Ende aus eine breite Cilie hinein, welche sich in Wellenbewegung
befindet. Die Öflfnung der Flimmerlappen liegt seitlich. Verf. bespricht sodann

die Fußdrüsen, das Blut, die Respirationsorgane und das Binde-
gewebe der Rotatorien und beschreibt zwei neu entdeckte Organe unbekannter

Function bei Squamella, von denen das eine zu beiden Seiten des Darmes, das

andere am Vordertheil des Darmes dorsalwärts liegt, nicht mit der Haut, aber mit

den Eingeweiden verwachsen ist. Die Schilderung der Geschlechtsorgane,
der Entwicklung, des Vorkommens und der Lebensweise stützt sich im wesent-

lichen auf schon bekannte Beobachtungen.

Die Arbeit von Billet über die Entwicklung von Philodina roseola wird erst nach

Erscheinen der dazu gehörigen Tafeln referirt werden.

Die Fernald'schen Beobachtungen über Chaetonotus larus sind nach eigener

Angabe des Verf.'s in einer früheren Arbeit Ludwigs enthalten.

Hudson (2) beschreibt die äußere Körperform und die innere Organisation von
Asplanchna Ebbesbornii n. ^ und q^. Er schildert zunächst ausführlich die Kiefer

und ihre Musculatur, den Pharynx , Ösophagus und Magen des ^ • ^i^ 2;wei

Magendrüsen münden zwischen Ösophagus und Magen, sie enthalten Büschel von

je 4— 5 Zellen. Intestinum und After fehlen. Der Magen hat nur eine Öffnung,

er wird durch 2 Muskelfäden an die Körperwand befestigt. Das viereckige Gang-
lion liegt dicht unter der Mundscheibe über dem Mund und trägt das Auge. Von
den 4 Ecken desselben gehen Nerven ab, 2 zu den dorsalen Antennen und 2 zu

den 4 Antennen der Mundscheibe. Unter diesen letzteren bildet jeder der beiden

Nerven eine Art Ganglion, bevor er sich in 2 Äste theilt. Das Ovarium ist huf-

eisenförmig, zwischen Magen und contractiler Blase durch feine Muskelfäden sus-

pendirt. Die in seine körnige Substanz eingebetteten Eikeime scheinen aus ver-

schiedenen Zellen zu bestehen. Das Ovarium setzt sich in eine trichterförmige

Eiertasche, und diese in einen Oviduct fort, welcher auf der Bauchseite ausmün-
det. Die Eier entwickeln sich in der Eiertasche. Muskel- und Gefäßsystem sind

ähnlich wie beim rf . Dieses ist etwas mehr als halb so groß als das Q . Zähne,
Mund, Pharynx, Ösophagus, Magendrüsen und Magen fehlen bei ihm vollständig,

an deren Stelle finden sich 3 oder 4 rundliche Massen, welche an der Rückseite

vor dem Rückenhöcker liegen. Der Penis kann durch 2 Paar lange Muskeln zu-

rückgezogen und einerseits durch kurze Muskelfäden, andererseits durch Contrac-

tion des ganzen Körpers vorgestreckt werden. In der Samenblase wurden 2 Arten
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von Spermatozoen beobachtet. Die contractile Blase des Gefäßsystems ist stark

entwickelt, besonders bei dem Q , bei dem sie oft ^/g der ganzen Leibeshöhle ein-

nimmt. Sie ist von einem Netzwerk von Muskeln umhüllt. Bei dem § scheint

sie in das Ende des Eileiters auszumünden, bei dem (J^ entleert sie sich durch

einen engen Canal in den Vorraum, in den auch der Penis ausmündet. In die

contractile Blase münden 2 Längscanäle, von denen jeder gegen 40 seitliche

Wimpercanälchen (vibratile tags) trägt. Verf. glaubt, daß das ganze System »a

depuratory onec sei. Die Körpermusculatur besteht aus 2 großen dorsalen, 2

großen ventralen und 2 lateralen Längsmuskeln, welche an ihren Enden sich in

Fasern theilen. Außerdem kommen noch kürzere Muskeln vor, welche zur Be-
wegung des Kopftheils und zur Contraction der Höcker dienen.

Joliet hat die Organisation^ die Entwicklung und die biologischen Verhältnisse

von Melicerta rmgens und pedunculata untersucht. Er beschreibt zunächst den

Bau der Röhren und die Art und Weise , wie sie von den Thieren angefertigt

werden, dann die äußere Körpergestalt, in Sonderheit das Räderorgan, die Wim-
pergruppe, welche zur Herstellung der Elemente der Röhre dient, die Antennen
und das unpaare Tastqrgan. Am Verdauung scanal unterscheidet Verf. Mund,
Pharynx, Kauorgan, Ösophagus, Vorderdarm, Hinterdarm und Cloake. Als Pha-
rynx bezeichnet er eine auf die Mundhöhle folgende Erweiterung, an deren Ein-

gang sich 3 kleine, leistenförmige, in einem Punkt zusammenstoßende, zitternde

Membranen befinden. Den gewöhnlich so genannten Pharynx nennt er Kauorgan
(mastax) . Die Magenwand besteht aus großen, wimpernden Zellen, welche bräun-
liche Körner enthalten und offenbar als Leberzellen fungiren. Die 2 Magendrüsen
sind wohl entwickelt. In die Cloake, welche ectodermalen Ursprungs ist, mündet
der Eileiter und das Excretionsorgan. Die Musculatur besteht aus 1) Muskel-
bündeln, welche sich einerseits am Schwanzende, andererseits an verschiedenen
Stellen der Körperwand anheften; 2) aus Muskeln, welche zur Bewegung be-

stimmter Organe (Räderorgan, Darm, Cloake) dienen oder welche zwischen ver-

schiedenen Punkten der Körperwand ausgespannt sind; 3) aus Ringmuskeln,
welche besonders in der Gegend der Cloake entwickelt sind. Excretions-
ap parat. Eine contractile Blase fehlt. Die beiden Längsstämme münden nicht

direct in die Cloake, sondern in den letzten Theil des Eileiters. Jeder Längs-
stamm trägt im Rumpf 3 mit einer in die Leibeshöhle führenden Öffnung versehene

Wimperorgane und theilt sich im Kopf in 3 mitten in einer Drüsenmasse liegende

Aste , von denen jeder mit einem Wimperorgan endigt. Die zweilappige

Schwanzdrüse kommt nur bei der Larve vor. Sie scheidet einen klebrigen

Schleim aus, mittelst dessen die Larve sich festsetzt und an welchen sie die ersten

Bausteine der Wohnröhre anheftet. Unter der Flimmergrube, auf der Bauchseite
des Kopfes liegt eine Drüse, welche in die Flimmergrube ausmündet. Durch die

Bewegung der Cilien dieser letzteren wird das Secret der Drüse mit kleinen Erd-
partikelchen vermischt und so werden die Bausteine für die Wohnröhre angefertigt.

Das Nervensystem. Verf. weist nach, daß Huxley bei Lacinularia socialis

die Drüse der Wimpergrube für das Ganglion angesehen hat. Dieses liegt aber in

der That bei den Melicerten auf der Rückseite des Pharynx. Es gibt also keine

sessilen Rotatorien mit Gehirn auf der Bauchseite oder mit ventralem Anus (Cub-
bit). Das Ganglion besteht aus 4 großen Zellen, von denen 2 Fortsätze zu dem
unpaaren Tastorgan absenden. Andere Nerven hat Verf. nicht mit Sicherheit

erkennen können. Sinnesorgane. Die 2 Augen liegen in der Nähe des Ge-
hirns

; beim erwachsenen Thiere sind sie einfache Pigmentflecke, bei der Larve
besitzen sie je einen lichtbrecheuden Körper. Sinnesorgane sind ferner die An-
tennen und wahrscheinlich auch die dorsalen Borsten (2 paarige, 1 unpaarig),
deren Bau und Anordnung genau beschrieben wird. Ovarium. Verf. findet bei
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den Melicerten die Angabe Leydig's von dem Vorhandensein eines besonderen

Dotterstocks innerhalb des Ovariums der Rotatorien nicht bestätigt. Entgegen
einer früher von ihm selbst geäußerten Ansicht werden die Dotterkörnchen im
Eiplasma selbst gebildet. Er beschreibt eingehend die Wanderung der reifen Eier

durch die Eileiter und das Ausstoßen derselben nach außen. Es gibt 3 Categorien

von Q bei den Melicerten: 1) solche, die männliche, 2) solche, die weibliche

Sommereier, und 3) solche, die Wintereier legen. Zwischen diesen 3 Arten von

Q existiren nur Größenunterschiede. Man kann sie jedoch leicht nach ihren

Ovarien und nach den entweder im Oviduct enthaltenen oder in den Wohnröhren
befindlichen Eiern unterscheiden. Die Eibildung und die Eiablage ist bei allen

2 dieselbe. Verf. hat zum ersten Male die Männchen der Melicerten entdeckt.

Sie sind wohl, wie überhaupt bei den Rotatorien, häufiger, als man anzunehmen
scheint, denn wenn auch die männliche Eier legenden Weibchen selten sind, so

produciren sie doch deren 3 mal so viel, als diejenigen, welche weibliche Eier

liefern. Die Seltenheit der (j^ rührt in erster Linie von ihrer sehr kurzen Lebens-
dauer her. Die (J^ zeigen die für alle Rotatorienmännchen eigenthümlichen Orga-
nisationsverhältnisse , sie gleichen den Larven der Weibchen, sind aber etwas

kleiner. Sie besitzen zwei deutliche Augenflecke. Im Ganzen stimmen sie mit

den (j^ von Lacinularia socialis überein. Die Spermatozoon sind bandförmig mit

verlängertem Kopf und zeigen eine undulatorische Bewegung. Im Körper des Q
werden sie unbeweglich. Sie häufen sich auf der Oberfläche des Ovariums an.

Eine Begattung wurde nicht beobachtet und nicht ermittelt, in welcher Weise
die Spermatozoen in die Leibeshöhle des Q gelangen und wie sie die Eier, die

immer von ihnen durch die Membran des Ovariums und des Eileiters getrennt

sind, befruchten können. Entwicklung. Verf. bestreitet die Richtigkeit der

Angabe Cohn's, daß die Sommereier der Rotatorien sich parthenogenetisch ent-

wickeln und daß nur die Wintereier befruchtet werden. Zwischen der Entwick-

lung der unbefruchteten und der befruchteten Eier existirt höchstens der Unter-

schied, daß bei den letzteren vielleicht Richtungskörper ausgestoßen werden. Alle

3 Arten von Q. sind fähig, befruchtet zu werden ; allein bei allen 3 Arten gibt

es eine große Anzahl von Individuen, die nicht befruchtet werden, die aber doch

entwicklungsfähige Eier legen. Es existirt ein Zusammenhang zwischen der in

einem gegebenen Zeitpunkt vorhandenen Zahl von (^f
'^^^ *^6r Zahl der zu glei-

cher Zeit vorhandenen Wintereier. Dies führt den Verf. auf die Vermuthung,

daß aus den befruchteten weiblichen Sommereiern Wintereier producirende Q
hervorgehen, während sich aus den unbefruchteten Sommereiern entweder (^ oder

Sommereier legende Q. entwickeln. Die Wintereier, besser »Dauereier« genannt,

sind ebenso sehr dazu bestimmt, dem Eintrocknen als der Kälte zu widerstehen.

Sie entstehen und reifen in derselben Weise, wie die Sommereier. Sie unterschei-

den sich, zur Zeit ihrer Ablage, nur durch ihre Größe und Farbe. Die Dotter-

furchung verläuft bei beiden in derselben Weise. Auch die männlichen Eier

furchen sich bis zum Schluß des Blastoporus ganz wie die weiblichen. In einem

bestimmten Zeitpunkt encystirt sich der Embryo in eine Zellmembran, welche

innerhalb der Dotterhaut liegt. Letztere verschwindet später, während erstere

chitinartig wird. Bei den Sommereiern werden keine Richtungskörper ausge-

stoßen. Am gelegten Ei kann man unterscheiden einen größeren, dunkeln obe-

ren Kopftheil, einen kleineren, hellen unteren Schwanztheil, eine stärker gewölbte

Fläche (Bauch), eine ebene Fläche (Rückseite), eine rechte und linke Körperseite.

Das Ei theilt sich in 2 ungleiche primitive Segmente, ein größeres dunkles Kopf-
segment und ein helleres kleines Schwanzsegment. Die beiden Ursegmente halten

in ihrer Theilung gleichen Schritt, bis 16 Blastomeren gebildet sind. Nachher
theilen sich die Abkömmlinge der kleinen Segmente rascher und umhüllen die
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übrigen. Am Kopfpole bleibt immer ein großes dunkles Segment als Überbleibsel

des großen primitiven Segmentes erhalten. Von ihm schnüren sich die Blasto-

meren gegen die Bauchseite und gegen das Schwanzende zu ab, während sich die

Abkömmlinge des kleinen primitiven Segmentes auf der Rückseite nach vorn aus-

breiten und schließlich die große dunkle Furchungskugel am Kopfpol umwachsen.

Wenn das Blastoderm gebildet ist , so setzt sich der Embryo zusammen 1 ) aus

einem inneren Keimblatt, welches ausschließlich von der großen dunklen Fur-

chungskugel gebildet wird und das ganze Entoderm liefert ; 2) aus einem mittle-

ren Keimblatt, das aus Zellgruppen besteht, die zwischen dem äußeren und inne-

ren Keimblatt liegen, von den letzten 2 mittelgroßen, aus der großen, dunkeln

Furchungskugel abgeschnürten Blastomeren herrühren und wahrscheinlich Ge-

schlechtsorgane und Muskeln liefern, und 3) aus einem äußeren Keimblatt, dem
Ectoderm, das nicht nur aus den Abkömmlingen des kleineren primitiven Segmentes,

sondern auch aus denjenigen der ersten Furchungskugel besteht, die sich von dem
größeren primitiven Segment abschnürte. Verf. macht sodann Angaben über die

Entwicklung der Organe nach erfolgter Bildung des Blastoderms. Zuerst sondert

sich der Schwanz. Dann tritt die Wimpergrube auf, es bilden sich die Anlagen

der Augen. Darauf zeigen sich die langen Cilien des Räderorgans. Es bilden

sich die Mundhöhle, der Pharynx, der Kaumagen und die Cloake durch Einstül-

pungen des Ectoderms. Der Darm entwickelt sich und setzt sich einerseits mit

dem Kaumagen, andererseits mit der Cloake in Verbindung. Es zeigen sich die

Wimperflammen. Dann schlüpft der Embryo 'aus. Verf. beschreibt kurz die Ge-

stalt und Organisation der Larve, die einige Zeit frei herumschwimmt, sich dann

festsetzt und die Röhre zu bauen beginnt. Schließlich theilt Verf. noch einige

Beobachtungen über die männlichen Eier und ihre Entwicklung, sowie über die

Bildung, Entwicklung, biologische und physiologische Bedeutung der Winter-

eier mit.

Vejdovsky (*) beschreibt die'äußere Gestalt und die innere Organisation der para-

sitischen Drilophapa Bucephalus. Augen fehlen. Ein Nervensystem wurde nicht

beobachtet. Das unpaare Tastorgan ist sehr reducirt. Auf die Mundhöhle folgt

ein Pharynx mit einem zum Saugen eingerichteten Kieferapparat, mittelst dessen

das Thier an der Haut des Wirthes festsitzt. In die Dorsalseite des Pharynx mün-
det ein Paar großer einzelliger Speicheldrüsen. Ein enger, kurzer Ösophagus

führt in den großen, aufgeschwollenen, stets mit einer homogenen Flüssigkeit er-

füllten Magen, dessen Wand aus großen Zellen besteht. Magendrüsen fehlen.

Der dünne Enddarm mündet auf der Rückseite des vorletzten Körpersegments.

Im vorletzten Segment liegt eine paarige Drüse, welche sich in die im letzten Seg-

ment befindliche Fußdrüse öffnet. Letztere mündet durch ein Paar feiner Canäl-

chen am Ende der zangenartigen Fortsätze des Schwanzes nach außen. Die End-
blase des Excretionssystems ist wohl entwickelt. Die beiden in sie einmündenden

Hauptcanäle sind verästelt. Haupt- und Seitencanäle »bilden auf ihrem Verlaufe

in der mittleren Körperregion besondere Läppchen, die aus einer drüsigen Sub-

stanz bestehen, in welcher sich das Canälchen in zahlreichen Schlingen windet.«

Verf. hat nur 3 Wimpertrichter beobachtet. In den Canälen selbst kommen keine

Wimpern vor. Die (;f von D. hat Verf. nicht aufgefunden. Er beschreibt das

im Vorderkörper hinter dem Kopfe an der Seite des Magens befestigte Ovarium.

Die Kerne der sich bildenden Eier sind in eine körnige Grundsubstanz eingebettet.

Anpassungserscheinungen an die parasitische Lebensweise sind : der etwas redu-

cirte Zustand des Räderorgans, die Umwandlung der Kiefer zu einem Saugappa-
rat und vielleicht auch die Augenlosigkeit und die Verkümmerung der Taströhre.

Dem Baue nach gehört D. in die Nähe der Hydatiniden.
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II. Systematik und Faunistik.

Eckstein veröffentlicht ein Verzeichnis aller bekannten Rotatorien und einen

Versuch eines neuen Systems derselben in der Form einer tabellarischen Übersicht

der Gattungen.

Derselbe beschreibt auch alle bei Gießen vorkommenden schon bekannten Ro-
tatorien: Floscularia appendtculata (Figg.), Ptygura melicerta (Fig.), [Lacinularia

socialis wurde nicht beobachtet), Philodina aculeata (Fig.) — citrina (Fig.) — ma-
ci-ostyla (Fig.) — roseola, Rotifer vulgaris (Figg.) — macrurus — fartus (Fig.),

Callidma elegans, Acttnurus Neptunius (Fig.), Notommata aurita (Figg.) — lupus

— vermicularis (Fig.) — naj'as (Fig.) — lacinulaia (Figg.) — Eosphora elongata

(Fig.), Triophthahnus dorsualis (Fig.), Diglena grandis (Fig.) — aurita (Fig.) —
catellina (Figg.) , Scaridium longicaudatum (Fig.) , Furcularia gibha — gracilis

(Fig.) — forßcula (Fig.), Diurella rattulus (Fig.) — tigris (Fig.), Colurus unci-

7iatus (Figg.), Salpina spinigera (Fig.) — mucronata (Fig.) — hrevispina (Fig.) —
rentralis, Monostyla lunaris (Figg.) — cornuta (Fig.), Euchlanis dilatata (Figg.),

Metopidia acuminata (Fig.) — triptera, Squamella bractea (Figg.) — oblonga, Le-

padella ovalis, Stephanops muticus (Figg.), Noteus quadricornis (Fig.), Brachionus

urceolaris (Figg.) — hrevispinus (Fig.) — Bakeri (Figg.), Anuraea aculeata, Pte-

rodina patina (Fig.), Apsilus lentiformis.

Hudson (^) bespricht die von Leidy beschriebenen Rotatorien ohne Räderorgan:

Acyclus inquietus und Dictyophora, findet, daß dieselben mit den Floscularien nahe

verwandt seien, und vermuthet, daß bei Acyclus das Räderorgan von Leidy bloß

übersehen worden sei. — Derselbe (-) beschreibt und bildet ab : Floscularia regalis.

Imhof ['^) verzeichnet aus der pelagischen Fauna der Schweizerseen Conochilus volvox

und Formen von Asplanchna, Triarthra, Polyarthra und Anuraea (3 n.). — Der-

selbe ('-) verzeichnet aus der pelagischen Fauna des Lac du Bourget (Savoyen)

Asplanchna helvetica und Anuraea longispina, vom Lac d'Annecy pelagisch : A. hel-

vetica, Anuraea spinosa und A. longispina, aus einer Tiefe von 80 m: Floscularia

proboscidea. — Leidy [^] beschreibt Dictyophora vorax (Figg.).

Acyclus n. ohne Räderorgan, Körper kolbenförmig, hinten in einen langen Schwanz
verlängert, mit dem er festsitzt. Kopf tellerförmig, unbewimpert, in einen einge-

bogenen, fingerförmigen Fortsatz verlängert , vorstreckbar und zurückziehbar

;

Leidy (^y p 243-248 — inquietus n. Schuylkill River, below Fairmount dam
;

id.

p 243-248 Figg.

Anuraea longispina n, Schweizerseen, pelagisch; Imhol p 470 Fig. — longispina

Imh. = cochlearis Gosse
; Crisp — spinosa n. Schweizerseen, pelagisch ; Imhof

p 470 Fig. — spinosa Imh. = longispina Kellic. ; Crlsp.

Asplanchna Fbbesbornii n. Teich zu Ebbesborne "Wake; Hudson p 621—628 Figg.

— helvetica n. Schweizerseen, pelagisch; Imhof p 469—470 — Sieboldii Gosse

zu Notommata Sieboldii Ehr.
; Eckstein — syri7ix Eyf. = Notommata syrinx

Ehr. ; id.

Brachionus quadricornis Duj. = Noteus quadricornis Ehr.; Eckstcin.

Cephalosiphon Melicerta Ehr. und Limnias Huds. = Limnias Melicerta Weiße ; Eck-

stein.

Colurella Duj. = Monura colurus Ehr.; Eckstein.
Cycloglena lupus Ehr. = Notommata lupus Eyf. ; Eckstein.
Diglena caudata Ehr. = Furcularia furcata Duj.; Eckstcin — forcipata Ehr. = F.

forcipata Duj.; id. — grandis Ehr. = F. grandis Duj.; id. — granularis Weiße
= D. catellina Ehr.

(J* ; id.

Distyla n. Panzer deprimirt, vorn offen, hinten geschlossen, der Fuß eingliedrig
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mit zwei langen Zehen. Leistenartige Erhebungen des Panzers in der Nähe des

Fußes; Eckstein p 383 — gissensisn. Heßler, Kirchberg, Gießen; id. p 383

Fig. — Ludwigiin. Kirchberg; id. p 383-384 Fig.

Diurella tigris Eyf. = Notommata tigris Ehr.; EckstGin.

Drilophaga n. s.oben pl91 ; Vejdovsky (*) p 39 1-398 — Bucephalus n. parasitisch

auf der Haut von Lumbriculus variegatus im Großteich bei Hirschberg (Nord-

böhmen) ; id. p 391-398 Figg.

Enteroplea hydatina Ehr. = (^ Hydatina senta Ehr.; Eckstein.

Euchlanis cornuta Duj. = Monostyla cornuta Ehr.; Eckstein — deflexa Gosse = ova-

lis Duj. ; id. — hipposideros Gosse = dilatata Leyd.; id. — lunaris Duj. = Mono-
styla lunaris Ehr.; id. — triquetra var. minor Eyf. = dilatata Ehr.; id.

Floscularia Hoodii n. Tents Muir, Fifeshire in einem Graben
; HudsOn (^) p 161—

163 Figg. — amhigua n. auf Sphagnum in einem Teich, Tents Muir bei Luchars
;

bei Birmingham, bei Blairgowrie Perthshire auf einer Ohara-Art ; id. p 163— 165
Fig. — cornuta Dob. = appendiculata hejä.; Eckstein — longicaudata n. in

einem Teich bei Tents Muir, Loch Rea ; Hudson p 165 Fig.

Furcularia anglica Dalr. = Notommata aequalis Ehr.; Eckstein — aurita Duj. = N.
naj'as Ehr.; id. — aurita Duj. = N. gibba Ehr. ; id. — canicula Duj. = F. aurita

Ehr.; id. — digitata Duj. = Eosphora digitata Ehr.; id. — grandis Duj. = Di-

glena grandis Ehr.; id. — longicaudata Duj. = Scaridium longicaudatum Ehr.; id.

— longiseta Duj. = Notommata longiseta Ehr.; id. — najas Duj. = Eosphora

elongata Ehr.; id. — najas Duj. = E. najas Ehr.; id. — syrinx Scbm. = Notom-
mata syrinx Ehr.; id.

Hexarthra Schm. = Pedalion mira Huds.; Eckstein.

Hydatina Duj. = Synchaeta Ehr.; Eckstein.

Lepadella acuminata Duj. = Metopidia acuminata Ehr.; Eckstein — patella Duj. =

Stephanops muticus Ehr.; id.

Limnias annulatus Baily = Limnias Melicerta Weiße ; Eckstein.

Lindia torulosa Duj. = Notommata torulosa Eyf., Eckstein.

Mastigocerca carinata Ehr. = Monocerca carinata Eyf.; Eckstein.

Megalotrocha flavicans Weiße = M. alho-ßavicans Ehr.? ; Eckstein.

Melicerta pedunculata n. Nogent-la-Playe bei Chartres ; Joliet p 132— 136 Figg.

Mo7iolabis conica Ehr. = Stephanoceros Eichhornii 'EAir . juv. ;• Eckstein — gracilis

Ehr. = Floscularia ornata Ehr. juv.; id.

Monommata longiseta Bartsch = Notommata longiseta Ehr.
; Eckstein — tigris

Bartsch = N. tigris Ehr.; id.

Notommata elongata Bartsch = Eosphora elongata Ehr. ; Eckstein — granularis Ehr.

= N. brachionus Ehr. (j^ ; id. — n«;a* Ehr. = Futcularia najas Dn]. \ id. —
tigris Ehr. = Diurella tigris Bory ; id.

Plagiognatha hyptopus Duj. = Notommata hyptopus Ehr.; Eckstcin — lacinulata Dnj

.

= N. lacinulata Ehr.; id. — tigris Duj. = iV. tigris Ehr.; id.

Pleurotrocha Ehr. = Theora Eyf. e. p.; Eckstein.

Ptygura crystallina Duj. = Oecistes crystallinus Ehr.; Eckstcin.

Rotifer albivestitus Dutr. = Tubicolaria najas Ehr.; Eckstein — inßatus Duj. = Phi-

lodina citrina Ehr., macrostyla Ehr., roseola Ehr.; id.

Saccobdella nebaliae v. B. = Seison annulatus Gl., Grubei Gl.; Eckstein.

Seison Nebalia Grube = S. annulatus Gl., Grubei Gl.; Eckstein.

Stephanoceros Horatii Cnb. = Floscidaria coronetta Cub.; Eckstein.

Theorus Ehr. = Theora Eyf. e. p.; Eckstein.

Triarthra breviseta Gosse = T. cornuta Weiße
; Eckstein.

Zool. Jahresbericht. 1S83. I. 13
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8. Hirudinea.

Bourne [^] hat eine vorläufige Mittheilung über den Bau der Hirudineen ver-

öffentlicht. Die Arbeit wird auf Grund der inzwischen erschienenen ausführlichen

Abhandlung (1884) nächstes Jahr referirt werden. — Hierher auch Braun.

Carlet [^~^] hat experimentelle Untersuchungen über den Proceß angestellt, ver-

mittelst dessen der Blutegel sich anheftet, beißt und saugt, und ist zu folgenden

Resultaten gelangt. Der Blutegel heftet sich zuerst mit den Rändern, dann mit

dem Grunde des Saugnapfes an, so daß ein vollständiges Anschmiegen bewerk-
stelligt wird. Dann wird der Saugnapf wieder etwas concav und zieht eine kleine

Hautwarze in sich hinein, die er vollständig umschließt. Dann wird auf dieser

Hautwarze durch die Zähnchen der Kiefer, die sich zu wiederholten Malen in sie

einsenken, eine dreieckige Wunde erzeugt. Während die Kiefer sich in die Haut
einsenken, weichen sie auseinander und erweitern den Eingang zum Ösophagus,

in welchen das Blut hineinfließt, von der entstandenen Leere hineingepumpt. Nach
diesem Vorgang nähern sich die Kiefer einander wieder, indem sie sich zurück-

ziehen, und verdrängen das Blut nach Art eines Pumpenkolbens nach dem Magen
zu. Auch das Ablösen des Saugnapfes geschieht zuerst mit den Rändern desselben

und dann mit dessen Centrum.

Joseph (^) beschreibt die Pigmentnetze im Körper des Blutegels, vornehmlich in

der Wand des das Bauchmark enthaltenden Bauchsinus und unter der Haut. Die

Netze bestehen aus Canälen, deren Wandung sich aus einer äußeren Grenzmem-
bran, einer mittleren Schicht contractiler Längs- und Querfasern und einem inne-

ren einschichtigen Plattenepithel zusammensetzt, und welche eine grüne oder

schwarze, Körnchen führende Flüssigkeit enthalten. Das Pigment, das als Re-
servestoff dient, wird durch Alcohol gelöst. Es färbt Kalilösung grünbraun und
wird aus der alcoholischen Lösung durch Schwefelsäure gefällt. In Chloroform

und Äther ist es unlöslich. Die Pigmentnetze sind im Körper der jungen Blut-

egel, so lange sie sich nur vom farblosen Blute der Wasserinsecten nähren, nicht

vorhanden ; sie treten erst auf, nachdem sich der Darm mit rothem Wirbelthier-

blut erfüllt hat. In den Maschen des Pigmentnetzes ist ein zartes, farbloses Haar-

gefäßnetz eingebettet.

Köhler hat die Histologie des Nervensystems von iVejyÄe/i's untersucht. Er
beschreibt die Anordnung der Nervenzellen in den Ganglien und die Form und

den Verlauf der Fasermassen. In den Ganglien des Bauchmarks finden sich 6

Kapseln von Ganglienzellen, deren Bau und Größe nicht ganz mit dem für Clep-

sine bekannten Verhalten übereinstimmen. Das untere Schlundganglion enthält

24 Kapseln von Ganglienzellen, dürfte also 4 verschmolzenen Ganglien ent-

sprechen. Das letzte Bauchganglion erscheint aus mehreren Ganglien zusammen-

gesetzt. Die ersten 3 lassen sich deutlich unterscheiden
;
jedes hat 6 Ganglien-

kapseln, und jederseits einen Seitennerven, während von den übrigen Ganglien

des Bauchmarks jederseits 2 Nerven abgehen. Nach der Zahl der Nerven zu

schließen — je ein Paar für ein Ganglion der letzten Anschwellung des Bauch-

marks — besteht letztere aus 9 verschmolzenen Ganglien. An der Ursprungsstelle

der beiden seitlichen Nerven aus den Bauchganglien befindet sich jedei'seits eine

bipolare Ganglienzelle, deren beide Fortsätze in die beiden Nerven hineintreten.

Der intermediäre Nerv entspringt im unteren Schlundganglion aus einer großen,

isolirten, unipolaren Ganglienzelle und durchläuft das ganze Bauchmark bis in

dessen letzte Anschwellung, ohne mit den Elementen der Ganglien oder ihrer Com-
missuren in Verbindung zu treten. Zum Schlüsse beschreibt Verf. den visceralen

Nervenplexus.
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Leydig bestätigt für Aulocostomum die Angaben Bourne's über die stabähn-

liclie Strichelung in der (von feinen Löchelchen durchbrochenen) Rinde der

Schleifencanäle der Egel und ihre Beziehung zu den feinen intracellulären Gängen.

Er constatirt das Vorhandensein von Intercellularräumen im Darmepithel von

Aulocostomum.

Saint-Loup findet, daß bei allen Hirudineen in den Ganglien des Bauchmarks

6 deutlich abgegrenzte und von der übrigen Nervenmasse isolirbare Kapseln vor-

handen sind, welche unipolare, mit ihren Fortsätzen gegen das Centrum des Gang-

lions gerichtete Ganglienzellen enthalten. Von den 6 Kapseln liegen 2 in der

Medianlinie, und je 2 symmetrisch zu ihren beiden Seiten. Verf. hat überdies bei

Clepsine, Nephelis und Aulostoma die Existenz des durch Brandt bei Hirudo medi-

cinalis nachgewiesenen medianen, unpaaren Nerven constatirt.

Schneider (^) publicirt Beobachtungen über die Entwicklung und Reifung der

Eier in den Ovarien von Nephelis fp 23—24), über die Befruchtung derselben und

ihre Veränderungen im Cocon (p 24—26), über die Reifung der Ovarialeier von

Aulostoma vorax und ihre Befruchtung (p 30—31) und über die Bildung und Be-
fruchtung der Eier von Piscicola und Pontobdella (p 32—34). Er veröffentlicht

ferner nunmehr in extenso seine Beobachtungen über den Untergang von Ei und
Samen bei den Hirudineen (p 35—38). Er findet in den Ovarialschläuchen

häufig Eier, welche im Begriffe sind, unterzugehen, und zwar in folgender Art

und Weise : Der den Eierstock umschließende Schlauch ist mit einer Flüssigkeit

gefüllt, in welcher zahlreiche amöboide Zellen vorkommen. Diese dringen ins

Innere der vom Eierstock losgelösten Eier hinein, wachsen daselbst, fressen und
füllen sich mit kleinen Körnchen und einem größeren fettartigen Körper, während
die Eier selbst immer mehr zerfallen und sich schließlich ganz auflösen. — In

ähnlicher Weise findet auch ein Untergang der Spermatozoen durch Leucocyten

statt. Die Spermatoblasten werden von den letzteren, die sich dabei innig an-

einanderlegen , umhüllt und allmählich aufgezehrt. Außer der oben erwähnten

Art des Unterganges von Eiern kommt noch eine andere vor, welcher die

noch nicht vollständig reifen Eier verfallen, und welche auf einer fettigen De-
generation beruht. — Verf. macht (p 65) Bemerkungen über die Spermatophoren

von Piscicola und Pontobdella. Bei letzterer werden sie an beliebige Körper-

stellen , nur nicht an die Geschlechtsöffnung befestigt. Verf. tbeilt sodann bio-

logische Beobachtungen mit (p 22—23). Die Lieblingsnahrung von Nephelis ist

Tubifex. Bei der Begattung winden sich die Thiere umeinander ; ihre Körper sind

dabei gleich gerichtet, so daß nur ein Thier mit Samen versehen wird. Es geht

dabei viel Samen verloren. Die Zahl der Cocons, die ein Individuum ablegen

kann, ist durchschnittlich 3 alle 10 Tage. In jedem Cocon sind 5-16 Eier ent-

halten. Auch unbegattete Thiere legen Cocons, deren Eier sich jedoch nicht ent-

wickeln. Die Jungen werden erst in dem auf ihr Geburtsjahr folgenden Frühjahr

geschlechtsreif. Nephelis, Clepsine, Aulostoma und Hirudo werden nur einmal ge-

schlechtsreif ; sie sterben noch im nämlichen Jahre, in dem sie sich fortpflanzen.

— Verf. macht ferner (p 29—30) Mittheilungen über die Art und Weise, in der

Aulostoma vorax in Gefangenschaft am besten gehalten wird (Fütterung mit Regen-
würmern) . p 32 : Beobachtungen über die Lebensweise, Begattung, Ablage von
Spermatophoren und die Cocons von Piscicola.

Derselbe ('^) glaubt (p 57), daß bei den Hirudineen, wie überhaupt bei den

meisten Thieren, welche Spermatophoren erzeugen, die Substanz dieser Gebilde

durch Spermatozoen gebildet wird, die durch Adhäsion so fest miteinander ver-

bunden sind , «daß sie weder optisch noch durch mechanische Mittel wieder ge-

trennt werden können«. Nur in den weiblichen Geschlechtsorganen werde die

Verbindung wieder gelöst.

13*
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Nach Demselben ('^j enthalten die Zälinchen an den Kiefern von Hirudo und
Aulostoma viel kohlensauren Kalk.

Schultze hat die Anatomie und Histologie der Excretionsorgane von Clepsine

complanata , bioculata , Nephelis vulgaris , Aulostomum gulo , Hinido medicinalis

untersucht. Er findet die Angabe Lang s, daß eine Communication zwischen den
verästelten Durchbohrungen und dem Centralcanal existirt, nicht bestätigt, kommt
vielmehr zu dem Schlüsse , daß bei den Hirudineen jedes Segmentalorgan aus

einem fortlaufenden Canalsystem besteht, das im Körper mit einem bald blind ge-
schlossenen, bald offenen Ende (Wimpertrichter) beginnt. Der innerste Theil des

Canals besteht aus verästelt durchbohrten Zellen, die Lumina dieser Durchboh-
rungen sind fein. Dann folgt ein Theil, wo der Canal aus einfach durchbohrten,

aneinandergereihten Zellen besteht ; in diesem Theil wird das Lumen der Durch-
bohrungen größer. Schließlich folgt der nach außen führende Gang mit großem
Lumen, dessen Wandung aus Zellen besteht, die wie Endothelien gruppirt sind.

Dadurch, daß die verschiedenen Theile des Canals in complicirter, vom Verf. ge-

nau beschriebener Weise sich aneinanderlegen , zurücklaufen , Schleifen bilden

und sich umflechten, kommt der schwer zu entwirrende Bau des ganzen Organs
zu Stande. Auch der Centralgang besteht aus durchbohrten Zellen (gegen

Bourne) . »Den von Bourne bei Hirudo beschriebenen , sich von der Basis des

,testis lobe' in diesen hinein erstreckenden Fortsatz des Centralganges« hat Verf.

nicht beobachten können. Den offenen Wimpertrichter von Clepsine complanata

und Nephelis vulgaris hat er nicht aufgefunden.

Nach Shore bestehen die Muskeln des Blutegels aus 2 Scheiden, dem Sarco-

lemma und der contractilen Schicht, deren innere Oberfläche unregelmäßig ist und
einen körnigen Inhalt erzeugt. Es sind keine Kerne vorhanden. Im frischen Zu-
stand sind die Muskeln nicht quergestreift. Die Querstreifung kommt erst nach

dem Tode zu Stande und zwar 1) durch regelmäßige Anordnung der Papillen an
der inneren Oberfläche der contractilen Schicht, 2) durch Faltenbildung an der

Oberfläche des Sarcolemma, 3) durch Zerstückelung der contractilen Substanz in

Segmente.

VIgnal gelangt in Betreff der Histologie des Nervensystems der Hirudineen

[Hirudo medicinalis und ofßcinalis^ Haemopis vorax, Pontobdella muricata, Clepsine

bioculata, Piscicola geometra) zu folgenden Resultaten. Sämmtliche Nervenzellen

des Gehirns und der Bauchganglien sind unipolar und ohne Htillmembran. Sie

bestehen aus einer Ganglienkugel mit oberflächlichem Kern, welche von feinen

Fibrillen bedeckt ist, die den Fortsatz bilden. Die Ganglienzellen des sympathi-

schen Nervensystems zeigen dieselbe fundamentale Structur, doch werden sie von

der allgemeinen Scheide dieses Systems (vergleichbar der Henle'schen Scheide) ein-

geschlossen. Die Fibrillen, welche an der Oberfläche der Ganglienkugel dieser

Zellen verlaufen, schlagen, um wieder zu dem Nei-ven zurückzukehren, von dem
sie ausgegangen sind, nicht immer denselben Weg ein, den sie bei ihrer Entfal-

tung an der Oberfläche der Ganglienkugeln genommen haben. Dadurch kommen
bi- und multipolare Zellen zu Stande. Die Zellen der 3 accessorischen Ganglien,

die fälschlich als Kopftheil des Sympathicus beschrieben worden sind, und die-

jenigen der Lateralganglien haben dieselbe Structur wie die der Bauchganglien.

Die aus den Ganglien hervorgehenden Nerven bestehen aus verschieden dicken

Fasern, welche von einander durch dicke, der bindegewebigen Nervenscheide an-

gehörige Scheidewände getrennt sind. Die Fasern bestehen aus Bündeln in fein-

körniges Protoplasma eingebetteter Fibrillen. Abgesehen von den Ganglien sind

in ihrem Verlaufe nirgends Nervenzellen eingeschaltet. Auch die Fibrillen der

Nerven des sympathischen Systems sind in feinkörniges Plasma eingebettet. Sie

besitzen eine sehr dünne Hüllmembran. Die 3 accessorischen Gehirnganglien
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stehen jedenfalls in keinem clirecten Zusammeuliang mit dem sympathischen Ner-

vensystem. Letzteres besteht aus einem in der ganzen Länge des Darmcanals

entwickelten, doppelten Plexus, welcher die Muskelfasern des Darmes zwischen

sich einschließt. In den Zweigen dieses Plexus finden sich zahlreiche unregel-

mäßig angeordnete Ganglienzellen. Die Commissuren zwischen den Ganglien

des Bauchmarks bestehen aus 2 großen paarigen und 1 kleinen, intermediären

Nervenstamme. Die Nervenstämme setzen sich aus Fibrillen zusammen, welche

durch Scheidewände zu Büudeln abgegrenzt werden. Oft besteht das Centrum

der beiden großen Stämme aus einer dem Protoplasma der Nerven ähnlichen kör-

nigen Substanz. Bisweilen auch zerfällt jeder Stamm in mehrere secundäre Bün-

del. Das Protoplasma, in welches jede Fibrille eingebettet ist, wird von einer

dünnen, von den Scheidewänden herstammenden Membran eingehüllt. Weder in

den Commissuren noch in den Nerven kommen zellige Elemente oder Kerne vor.

— Die Nervenzellen liegen in den Bauchganglien peripherisch. Multipolare

Ganglienzellen kommen darin nicht vor. Der Centraltheil der Ganglien besteht

aus Fasersubstanz und beinahe homogenem Protoplasma, welches indessen einige

fettige Körner enthält. Aus der Fasersubstanz entspringen die Commissuren und
die Nerven. Die Fibrillen, aus denen sie besteht, durchkreuzen sich ohne bestimmte

Ordnung. In der Nähe der Austrittsstellen der Nerven convergiren sie, um diese

zu bilden. Die Hüllmembran der Ganglien, Commissuren und Nerven besteht aus

Lamellen sehr compacten Bindegewebes, sie bildet ein fortlaufendes Ganzes, wel-

ches nur in der Nähe der Nervenendigungen offen ist.

V. Kennel fand auf Trinidad in Gebirgsflüßchen dunkelgrün gefärbte Clepsinen,

in Gräben und Canälen mit süßem Wasser ebenfalls Clepsinen, in Teichen neben

Clepsine Süßwasseranneliden und zwar verschiedene Arten der Gattung Dero, in

vollständig süßem Wasser größerer Flüsse eine Lumbriconereis (erster bekannter

Fall des Vorkommens freischwimmender Polychaeten in süßem Wasser) , in Süß-

wasserlagunen eine Nereide, auf dem Lande einen von den Landhirudineen Ost-

indiens und Ceylons abweichenden Blutegel.

Haemopis sp. 0. Hertwig = Aulostoma vorax Moq. Tand. (?); Schneider

Nepkelis sexoculata n. Breslau (?); Schneider (^y p 21—22 Figg.

9. Annelides.

I. Anatomie, Ontogenie, Phylogenie, Physiologie, Biologie.

L Allgemeines.

Fewkes (^) bespricht den Commensalismus einer tubicolen Annelide mit Korallen

[Mycedium fragile, Porites astraeoides) . Die Annelide wird beim Wachsthum und

bei der Sprossung der Koralle von deren Kalkmasse eingeschlossen, verlängert

aber dabei ihre Kalkröhre immer so, daß ihre Öffnung au die freie Oberfläche der

Koralle reicht. Verf. beschreibt Anomalien, welche durch den Commensalismus

des Wurmes im Aufbau der Koralle hervorgerufen werden.

Fewkes ,*) beschreibt die Entwicklung folgender von ihm in Newport beobachteter

Wurmlarven : Larve von Prionospio tenuis Verr. (?), Spio sp., Aricidea sp. (?) ; eine

unbestimmte polytroche Larve, Larve von Telepsavus (?), Phyllochaetopterus %^ .

,

Nephthys sp., Lepidonotus squamatus (?), Nereis sp., Polygordius, Capitella, Lum-
briconereis. Wegen der Einzelheiten s. Original. Föttingerin: [van Beneden (^)]
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kündigt vorläufig an, daß Histriohdella P. J, v. B. mit den Arcliianneliden nahe
verwandt ist und im geschlechtsreifen Zustande nicht über frühe Entwicklungs-
stadien echter Anneliden hinauskommt.

Haswell (^l empfiehlt bekannte Methoden für die Conservirung und Färbung der

Anneliden und das Anfertigen von Schnitten.

Levinsen gibt einen kurzen Überblick über Körperform, Körperanhänge und
innere Organisation der Chaetopoden.

Schneider (2) beschreibt (p 15-16) die Veränderungen der Eier von TwÄt/ea: vom
Ovarialzustand bis zur Furchung, Derselbe macht (p 65—66), von der Ansicht
ausgehend, daß die Hüllen der meisten Spermatophoren von Spermatozoen gebildet

werden (vergl. oben p 195), Bemerkungen über die Spermatophoren von Spio und
von limicolen und terricolen Oligochaeten.

II. Einzelne Ordnungen.

A. Archianneliden nnd verwandte Formen.

Zeppelin hat zunächst in einer vorläufigen Mittheilung und dann in einer, diese

in einigen Punkten (Gefäßsystem, Nervensystem) berichtigenden und ergänzenden
Abhandlung den Bau und die Theilungsvorgänge des Cte^iodrilus monostylos be-
schrieben. Die Art ist anatomisch sehr nahe verwandt mit C. pardalis Clap., von
der sie sich leicht durch den Besitz eines unpaaren (selten paarigen) Tentakels

am Kopf unterscheidet. Der drehrunde Körper besteht aus 20—25 (höchstens

35) Segmenten, die sich in ein Kopfsegment, ein Schwanzsegment und eine Reihe
gleichwerthiger Rumpfsegmente eintheilen lassen. In der gesammteu Hypo-
dermis finden sich gelbe und dunkelgrüne Pigmentflecken. Die Musculatur
besteht aus einer unter der Hypodermis liegenden continuirlichen , einfachen

Schicht von Längsfasern. Sämmtliche Segmente (auch das Kopfsegment) mit

Ausnahme der beiden letzten tragen jederseits 2 Reihen in Borstensäckchen ent-

springender Borsten. Form und Anordnung derselben und der sie bewegenden
Muskeln werden beschrieben. Das (im Gegensatz zu C. pardalis) geschlossene Blut-
gefäßsystem besteht aus einem dorsalen und einem ventralen Längsstamm,
Der erstere theilt sich im Kopf in 2 seitliche Zweige , welche sich hinter dem
Rüssel zum Bauchgefäß vereinigen. Aus einem dieser Zweige geht ein Gefäß in

den Tentakel ab. Gefäßschlingen und sonstige Verzweigungen kommen nicht vor.

Das Blut ist gelb, ohne Blutkörperchen. Die Wände der Gefäße bestehen aus

einer structurlosen Membran mit eingelagerten Kernen. Im Rückengefäß kommt
ein Cardialkörper vor, der nicht, wie bei C. pardalis, an den Anfangstheil des

Magens festgewachsen ist. Der Darmcanal besteht aus dem Mund, dem flim-

mernden, 5— 9 Segmente einnehmenden Ösophagus, dem weiten, braunen, 8— 12

Segmente einnehmenden Magendarm, dem flimmernden Enddarm und dem After.

Das Darmepithel ist nur an der ventralen Wand des Ösophagus stark verdickt.

Der Kopf besteht aus Kopflappen und Mundsegment. Seine Bauchseite wimpert.

Die Leibeshöhle erstreckt sich bis in den Kopfläppen. Im Kopf (vor dem
ersten Dissepiment) befinden sich der Mund, der Rüssel und die Segmentalorgane.
Der vorstülpbare Rüssel ist ein vom Darmcanal völlig unabhängiges Organ, er

mündet zusammen mit dem Mund in einen Vorraum. Seine Structur wird genau
beschrieben. Wahrscheinlich dient er auch als Locomotionsorgan. Auf dem sehr

beweglichen Tentakel findet sich eine Flimmerrinne. Es existirt nur ein Paar
Segmentalorgane, welche dadurch, daß sie im Kopf liegen, an die Kopfniere
der Polygordius -Larve erinnern. Das gesammte Nervensystem (oberes

Schlundganglion, Schlundcommissur, Bauchmark) liegt in der Hypodermis. Das
Bauchmark, welches wahrscheinlich aus 2 verschmolzenen Strängen besteht, ist



9, Annelides. I. Anatomie, Ontogenie etc. 2. Einzelne Ordnungen. 199

nicht gegliedert. Peripherische Nerven wurden nicht beobachtet. In der Leibes-

hühle flottiren farblose, stark lichtbrechende rundliche Zellen, welche durch die

Dissepimente hindurchtreten können. Sie kommen besonders in den Theilstiickeu

der in Theilung begriffenen Ctenodrilen vor und spielen dann wahrscheinlich als

Reservestoff eine ernährende Rolle. Geschlechtsorgane wurden nicht beob-

achtet, und es scheint, daß sich C. monostylos nur ungeschlechtlich durch Thei-
lung vermehrt und zwar in sehr primitiver Weise, die nur bei Lumbriculus varie-

gatus (Bülow) in ähnlicher Einfachheit vorkommt : »Bei den ausgewachsenen, nor-

malen Individuen entsteht so ziemlich in der Mitte des Körpers eine Einschnüiuug,

welche mehr und mehr um sich greift, zugleich rundet sich bei beiden Theilen der

Darm vollständig ab und schließlich zerfällt das Mutterthier in 2 in der Größe ziem-

lich übereinstimmende Tochterindividuen, von denen das eine den Kopf und eine

Anzahl Rumpfsegmente, das andere den After und eine Anzahl Rumpfsegmente des

ursprünglichen Mutterthieres mit bekommt. Der Neubildungsproceß beginnt

immer erst nach der Abschnürung. Beide Tochterindividuen sind im Stande,

Theilstücke abzuschnüren, in welchen allen ein Theil des Magendarmes des ur-

sprünglichen Thieres enthalten ist, und zwar: 1) Theilstücke, welche weder Kopf
noch After besitzen, immmer nur aus 1—3 Segmenten bestehen und nicht mehr

theilungsfähig sind; 2) Theilstücke, welche weder Kopf noch After besitzen, aus

einer größeren Segmentzahl (5—6) bestehen und abermals sich theilen können

und zwar entweder direct, so daß Theilstücke entstehen wie in 1), oder erst, nach-

dem dieselben Kopf und After schon gebildet haben. Aus solchen Theilstücken

entstehen sowohl solche wie in 1), oder solche, welche nur mit Kopf oder nur mit

After versehen sind. 3) Das Tochterthier mit dem primären Kopf ist fähig, ein

Theilstück, mit dem secundären After versehen , abzuschnüren ; ob das ent-

sprechende beim anderen Tochterthier auch vorkommt, ist nicht bekannt.« Verf.

bespricht sodann die Verschiedenheiten in der Art der Theilung, wodurch sich C.

monostylos \on pardalis und anderen durch Quertheilung sich vermehrenden Anneli-

den unterscheidet, und hebt hauptsächlich hervor, daß bei C. monostylos ähnlich wie

bei Lumbriculus variegatus die Theilung nicht durch Knospungserscheinungen ein-

geleitet wird. Mit Bezug auf die systematische Stellung der Gattung Ctenodrilus

kommt Verf. in Übereinstimmung mit Kennel zu dem Schluß, daß sie mit Poly-

gordius nahe verwandt sei, sowohl zu den Oligochaeten als zu den Polychaeten

Beziehungen zeige, und als sehr ursprüngliche Gattung an den Punkt zu stellen

sei, von dem aus die Oligochaeten und Polychaeten sich nach verschiedenen Rich-

tungen entwickelten.

6. Oligochaeta.

Beddard (2) beschreibt die Organisation einer neuen, ungefähr zwischen den In-

traclitellien und Postclitellien mitten inne stehenden Lumbricidenform, Pleurochaeta

Moseleyi. Der Körper besteht aus circa 260 Segmenten. Das Clitellum hat 7

—

9 Segmente, vor ihm liegen 12. Borsten kommen in allen Segmenten vor und
zwar in 2 seitlichen Gruppen. Sie sind am zahlreichsten (circa 140 in jedem
Segment) in den Segmenten hinter dem Clitellum, sie kommen auch auf der Bauch-

seite des Clitellum vor. In der Hypodermis finden sich Gefäßcapillaren, was
für Hautathmung spricht. Die Musculatur besteht aus einer äußeren Ring- und
und inneren Längsfaserschicht, die durch Stränge elastischen Bindegewebes in

Bündel abgetheilt sind. Im Clitellum sind die Hautdrüsen stark entwickelt, sie

bilden eine besondere Schicht, welche von der Hypodermis durch eine bindege-

webige Lage getrennt ist. Die aus der Leibeshöhle nach außen führenden dorsalen

Hautporen kommen, je eine in jedem Segment, hinter dem Clitellum bis zum
letzten Segment vor. Unmittelbar vor dem Clitellum sind 6 Mesenterien stark
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verdickt. In den vordersten Segmenten sind sie zu einer den Pharynx mit der

Leibeswand verbindenden Muskelmasse umgewandelt. Segmentalorgane kom-
men nicht vor. Darm. Der Mund führt in den musculösen, dickwandigen Pha-
rynx. In der ihn umgebenden Muskelmasse liegen die zusammengesetzten tubu-

lären Pharyngealdrüsen. Auf den Pharynx folgt der mehrfach gefaltete, nur 1
—

2 Segmente einnehmende drüsenlose Ösophagus, dann der birnförmige Kaumagen,
dessen hinterer Theil eine sehr dicke Muskelwand besitzt. Der eigentliche Darm
zerfällt in einen engen vorderen, vom 8. bis zum 16. Segment sich erstreckenden,

und in einen hinteren, bis zum hinteren Leibesende reichenden weiten Theil. Ein

Typhlosolis fehlt. Im 16.—22. Segment bilden die Darmdrüsen eine doppelte

Reihe dorsaler seichter Säckchen, vom 22.-44. Segment sind diese Säckchen

tiefer und zeigen, hauptsächlich in den hinteren Segmenten, eine complicirte An-
ordnung der Drüsenmasse. Vom 86. — 101. Segment findet sich in jedem Segment

ein Paar auf der Rückseite des Darmes liegender uierenförmiger, schwach ge-

lappter, von Blutgefäßen umsponnener Drüsenkörper, deren Ausführungsgäuge

sich in den Darm öffnen. Diese Drüsenkörper, welche von körnigen Zellen um-
hüllt sind, gehören zum Typus der zusammengesetzten, tubulären Drüsen. Verf.

beschreibt sehr eingehend das ganze Gefäßsystem. Es besteht aus einem dor-

salen Stamm, einem ventralen über dem Bauchmark liegenden, 2 kleinen, dem
Darm dorsalwärts aufliegenden, welche sich hinter, dem 20. Segment zu einem

einzigen zu vereinigen scheinen, und 2 kleinen seitlichen Gefäßen. Die dorsalen

und ventralen Gefäße sind durch 6 Paar von vorn nach hinten an Größe zuneh-

mender, im 8.— 13. Segment liegender Schlingen (Herzen) verbunden. Die anderen

Gefäße sind nicht direct, sondern durch Capillaren miteinander verbunden, deren

Anordnung genau beschrieben wird. Von jedem Ganglion des Bauchmarks ent-

springen jederseits 3 Nerven, von denen 2 gleich nach ihrem Ursprung sich mit-

einander vereinigen. Außerdem entspringt jederseits ein Nerv je zwischen 2 auf-

einander folgenden Ganglien. Auf der Dorsalseite des Bauchmarks liegen 4 riesige

Nervenfasern, von denen jede ihre besondere Scheide hat. Die Geschlechts-
organe bestehen aus einem Paar im 12. Segment liegender Hodendrüsen, aus 4

zwischen dem 7. und 8. und 8. und 9. Segment ausmündenden Spermathecae

;

aus 4 im 11. und 12. Segment liegenden »fimbriated organs«, mit wimpernden Öff-

nungen in die Leibeshöhle und Ausführungsgängen, welche in den nächstfolgenden

Segmenten nach außen münden. An dem Mesenterium zwischen dem 10. und 11.

Segment liegt 1 Paar rosettenförmiger Drüsen. Im 17., 18. und 19. Segment

finden sich in einer ventralen saugnapfähnlichen Vertiefung 3 Paar Öffnungen,

von denen das mittlere mit den Ausführungsgängeu von 2 weißen, soliden Drüsen

in Verbindung steht. Die Bedeutung der anderen 4 Öffnungen wurde nicht er-

kannt. — Im Grunde jedes der beiden Erdlöcher, in denen die beiden untersuchten

Exemplare von Pleurochaeta gefunden wurden, fand sich eine Eierkapsel. Die

größere enthielt 2 schon weit entwickelte Embryonen.

Beddard (^) macht kurze anatomische Angaben Vibex Perichaeta armata und Peno-

nyx M'Intoshi und beschreibt ausführlicher den Bau der abweichenden Lumbri-

cidenform Typhaeus orientalis n. g. n. sp. Das Clitellum geht vom 14.-17. Seg-

ment. Die 2 männlichen Geschlechtsöffnungen liegen im 17. Segment. Vom 13.

-17. und vom 18.-20. Segment finden sich ventrale Papillen in bestimmter An-
ordnung. Die Öffnungen der Spermathecae liegen im 7.-8. Segment. Dorsale

Poren existiren in allen Segmenten hinter dem Clitellum. Verf. beschreibt den

Mund, Pharynx, Ösophagus, Rüssel und Darm und constatirt, daß vor dem Ende
des 2. Körperdrittels 5 segmental angeordnete Drüsenkörper vorkommen, die er

mit den nierenförmigen Drüsen von Pleurochaeta, den Darmdivertikeln der Hiru-

dineen und Aphroditen und ähnlichen, aber mehr rudimentären Drüsen von Me-
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gascolex bomologisirt. — Das dorsale und das ventrale Blutgefäß sind durch 6

transversale Gefäße oder Herzen im 9.— 14. Segment miteinander verbunden. Das

obere Schluudganglion erstreckt sich bis in das 2 . Segment ; das Baucbmark be-

ginnt im 3. Anstatt der einfach röhrenförmigen, mit einem offenen Wimper-
trichter versehenen Segmentalorgane finden sich ähnliche Drüsenbttschel wie bei

Megascolex, aber wahrscheinlich nur in den Segmenten vor dem Clitellum, Im 3.

und 4. Segment bilden mehrere solcher Drüsenbüschel eine große Drüse, so daß

also, wie nach Eisig bei den Capitelliden, mehr als ein Segmentalorgan in einem

Segment vorkommen kann. Verf. konnte weder Ovarien, noch Oviduct, noch

weibliche Geschlechtsöffnung auffinden. Die 2 großen Hoden liegen im 13.-15.

Segment. Die 2 sehr dünnen Vasa deferentia münden im 17. Segment aus, kurz

vor ihrer Ausmündung vereinigen sie sich mit den Ausführungsgängen der Pro-

stata, welche letztere im 18. Segment liegen. Ein Paar Spermathecae liegen im

8. Segment und münden zwischen dem 7. und 8. aus. An den Spermathecae

findet sich ein kleiner 3-lappiger Anhang, ihr Ausftthrungsgang ist von zahl-

reichen Gefäßcapillaren überzogen.

Die Arbeit von Bülow (^; über die Keimschichten des wachsenden Schwanzendes

von Lumbriculus variegatus enthält zunächst Angaben über die Lebensweise
und die Nahrung des Thieres. Geschlechtsreife Thiere sind äußerst selten.

Sodann wird die äußere Körper form besprochen. Die Beschreibung der Haut,
{Cuticula, Matrix, Drüsen) bietet nichts wesentlich Neues. Die Form und Anord-

nung der Borsten und die Structur der Borstenbündel wird geschildert. Je eine

Borste wird von mehreren Zellen erzeugt. Der Verdauung sc anal besteht aus

Mund, einem aufsteigenden, und einem nach hinten umgebogenen, in 2 überein-

ander liegende Räume unvollständig getrennten Schlundtheil, einem Kopfdarm,

dem Körperdarm, dem Enddarm und dem etwas dorsal liegenden After. Die so-

genannten Leberzellen haben mit dem Darm nichts zu thun, sondern gehören dem
Gefäßsystem an. Das Muskelsystem besteht aus einer äußeren continuirlichen

Ringmusculatur und einer inneren Längsmusculatur, welche letztere aus 3 paarigen

und einem unpaaren dorsalen Muskelstreifen zusammengesetzt ist. Verf. be-

schreibt eingehend die specielle Musculatur der Borstenbündel und des Kopfes.

Die Dissepimente zwischen 2 aufeinander folgenden Segmenten sind musculöse

Membranen mit Lücken, durch welche Lymphkörper von einem Segment ins andere

übertreten können. Der Abschnitt über das Nervensystem bietet hauptsächlich

neue Beobachtungen über die vom Gehirn abgehenden Nerven, deren nicht nur 1

Paar, sondern 6 vorhanden sind. Vom oberen Schlundganglion gehen 2 Nerven

nach vorn zu einem am vordersten Körperende liegenden Sinnesorgan, 2 jeder-

seits an die Wand des Lymphraumes, 2 zur Vorderwand des Schlundes und in die

Oberlippen, 2 zur nervösen Seitenlinie. Von den Schlundcommissuren und von

den Anfangstheilen der unteren Schlundganglien geht ein Nervenpaar zur hinteren

Wand des Schlundes und zur Unterlippe und ein anderes in das hinter dem Mund
gelegene Epithel und die Musculatur. In Bezug auf die Histologie des Nerven-

systems und die Bauchsinnesorgane schließt sich Verf. vollständig den Angaben
Ratzel's an. Er schildert sodann ausführlich das bis jetzt unvollständig erkannte

Blutgefäßsystem. Es besteht aus 3 Längsgefäßen: 1) das contractile Rücken-
gefäß, in dem das Blut von hinten nach vorn läuft, 2) das nicht contractile Bauch-

gefäß, das unmittelbar über dem Bauchmark liegt, 3) das Darmgefäß an der Ven-
tralseite des Darmes. Bauch- und Rückengefäß sind im Kopf (die ersten 10

Segmente) durch ein reiches Geflecht von »Darmschlingen« in Communication,

während eine solche im äußersten Schwanzende durch einen weiten, den Darm
umgebenden Blutsinus hergestellt wird. Außerdem kommt in jedem Segment
jederseits noch eine Darmschlinge zwischen Bauch- und Rtickengefäß und ein im
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Kopfe fehlender, contractiler, verästelter, blind endigender Anhang des Rücken-

gefäßes (Eingeweideschlinge) vor. In den Darmschlingen geht der Blutstroni vom
Kücken zum Bauch, in den Eingeweideschlingen in umgekehrter Richtung. Das
Darmgefäß steht mit dem Rückengefäß durch ein Netz von Gefäßcapillaren, mit

dem Bauchgefäß in jedem Segment durch einen, ab und zu auch 2 feine Blut-

cauäle in Verbindung. Mit Ausnahme des Bauchstammes , des Kopftheiles des

Rückengefäßes und der freiliegenden Darmschlingen sind alle Theile des Blutge-

fäßsystems mit den großen «Leberzellen« besetzt. Eine verschließbare Öffnung,

die den Lymphraum an der Spitze des Kopfes mit der Außenwelt in Verbindung

setzen soll (Leydig), existirt nicht. Dagegen befindet sich an dieser Stelle ein un-

zweifelhaftes Sinnesorgan. — Verf. beschreibt dann an der Hand lückenloser

Serien sehr feiner Querschnitte die allmähliche Sonderung und den Aufbau der

verschiedenen Organe und Organsysteme aus den Keimschichten des wach-
senden Schwanzendes. Da wir sie hier nicht Schritt für Schritt verfolgen

können, so genüge die Anführung der wichtigsten Untersuchungsresultate. Das
Mesoderm entsteht durch Einwucherung von Zellen, welche aus der Übergangs-

stelle von Ecto- und Entoderm ihren Ursprung nehmen. Es bildet bald 2 Meso-

dermkeimstreifen, die sich früher gliedern, als die neurale Ectodermverdickung.

Das Bauchmark und die »Spinalganglien« entstehen aus einer paarigen Ectoderm-

anlage, zu der (gegen Semper, Naiden) sich keine mesodermalen Elemente hinzu-

gesellen. Die sogen, riesigen Nervenfasern (Neurochord, Vejdovsky) sind nicht

nervöser Natur, sondern dienen dem Körper als elastische Stütze . Sie entstammen

dem Mesoderm, sind also der Vertebratenchorda nicht homolog. Die Chordazellen

Sempers sind Abkömmlinge des mittleren Keimblattes ; sie verschwinden dort, wo
die Anlage des Neurochords beginnt. Die Muskelplatten und die sonstigen muscu-

lösen Elemente sind mesodermalen Ursprungs , desgleichen Segmentalorgane,

»Leberzellen« und Blutgefäßsystem. Die Borsten und die nervösen Seitenlinien

stammen aus dem Ectoderm, ihre Nebenapparate (Musculatur) aus dem Mesoderm.

Die verschiedenen Organe entstehen ihrer Uranlage nach in folgender Reihen-

folge : Darm, Centralnervensystem, Muskelplatten, Neurochord, Seitenlinien und

Borsten, Spinalganglien, Blutgefäßsystem, Segmentalorgane und Leberzellen. Aus
diesen Befunden zieht Verf., entsprechend der Semper'schen Ansicht, den Schluß,

daß die Keimschichten des normalen, wachsenden Schwanzendes der Oligochaeten

den embryonalen Keimschichten dynamisch gleichwerthige Primitivorgane sind.

E. E. T. Seton, Carberg, Manitoba U. S. A., constatirt in einem an Christy

gerichteten Briefe , daß hunderte von Meilen nach Süden von seinem Wohnorte

nicht die Spur eines Regenwurmes vorhanden sei. Für die Bildung der Ackererde

in dieser fruchtbaren Gegend müsse deshalb eine andere als die Darwin' sehe Er-

klärung gesucht werden. — Potts konnte in seinem Garten in Philadelphia die

Beobachtung Darwins über das Eingraben von Blättern durch Regenwürmer be-

stätigen. — Urquhart macht Angaben über die Beschaffenheit des Humus in der

Nähe von Manukau Harbour (Neu-Seeland) und über die Geologie der darin vor-

kommenden Regenwürmer.
Hilgendorf führt verschiedene Gründe und Beobachtungen an, welche ihn dazu

bewegen, vorläufig Branchiobdella die größte Bedeutung für die Krebspest zuzu-

messen.

Leydig hält es für wahrscheinlich, daß die einzelnen Wimperhaare der je einer

Zelle aufsitzenden Wimperflammen der Schleifencanäle von Lumhricus durch eine

sie verklebende Materie verbunden sind.

Nach Robinet bestehen die Secrete der Morren'schen Drüsen des Lwnbricus

terrestris aus kohlensaurem Kalk. Sie haben folgende Bedeiitung : 1) Neutrali-

sation der Humussäuren ; Umwandlung des sauren Nahrungsmaterials (Humus) in



9. Annelides. I. Anatomie, Ontogenie etc. 2. Einzelne Ordnungen. 203

neutrales, um die Verdauung der quaternären Verbinduugen des Humus durch das

Secret der Leberdrüsen zu ermöglichen ; 2) Umwandlung eines Theils der Carbo-

nate in Bicarbonate, welche durch die im Wasser des Humus enthaltene Kohlen-

säure gelöst werden; 3j Einwirkung dieser löslichen Bicarbonate auf den Humus
und Bildung von löslichen Salzen auf Kosten der unlöslichen Humussäuren. Der
ulminsaure Kalk, welcher durch Einwirkung der ülminsäure auf den kohlensauren

Kalk entsteht, wird durch Bildung überschüssiger Kohlensäure löslich; 4) das

lösliche ulminsaure Salz verhält sich ähnlich wie die durch Kohlensäure löslich

gemachten phosphorsauren Salze ; es kann vom Darm leicht absorbirt werden.

Die Timm'sche Abhandlung besteht aus 2 Theilen. Im ersten wird die Ana-
tomie und Histologie von Phreoryctes Menkeamis geschildert. Die Untersuchung

ist unter vorzugsweiser Anwendung der Schnittmethode gemacht worden und be-

stätigt fast in allen Punkten die Resultate der Leydig'schen Arbeit über dasselbe

Thier. Haut. Die Cuticula ist geschichtet. Von der Fläche zeigt sie ein System

von sich kreuzenden Streifen, die von Fasern herrühren. Sie besteht nicht aus

Chitin, denn sie löst sich leicht in Kalilauge. Sie ist stark quellungsfähig. Verf.

beschreibt sodann die Hypodermis und ihre Drüsen , die Anordnung und den
feineren Bau der Körpermus culatur und des Schlundkopfes. Der Verdau-
ungscanal besteht aus Mund, Schlund, Schlundkopf, Magen, Darm und After.

Der Schlund besitzt 2 dorsalwärts gerichtete tiefe, der Länge nach gerichtete

Einstülpungen. Auf der breiten, medianeu, von diesen eingeschlossenen Fläche

münden Hautdrüsen. Der Eingang zum Schlundkopf, der mit einer in sein Lumen
vorspringenden ringförmigen Verdickung beginnt und schließt, besitzt einen Kranz
von Epithelialpapillen. Die Wand des eigentlichen Darmes, dessen vorderster

Theil erweitert ist und große Drüsenzellen aufweist (Magen), besteht aus der Epi-

thelschicht, der Gefäßschicht, einer dünnen Muskellage und der das Ganze ein-

hüllenden Schicht von Chloragogenzellen. Die Muskellage besteht aus inneren

Längs- und äußeren Ringmuskeln. Die Chloragogenzellen, die sich häufig los-

lösen und in der Leibesflüssigkeit hin- und hergeschwemmt werden, haben mit

dem Darm nichts zu thun, sondern münden in dessen Gefäßnetz. Vom Gefäß-
system beschreibt Verf. hauptsächlich genau das Darmgefäßnetz. Das Blut ent-

hält Zellen (auch bei Nais) . In der Wand des Rückengefäßes befindet sich (ab-

gesehen von den schon von Leydig beschriebenen Bestandtheilen derselben) vor

jedem Dissepiment ein in's Lumen des Gefäßes vorspringender Ring von Quer-
musculatur, Verf. beschreibt ferner die in den Hodensegmenten und in den 5

ihnen folgenden Segmenten liegenden Gefäßknäuel und die vor ihnen liegenden

Einstülpungen der Dissepimente, findet jedoch (gegen Leydig) die Gefäßknäuel
immer frei im Segment außerhalb dieser Einstülpungen. Nervensystem. Die

Angaben über die vom Gehirn und von den Schlundcommissuren ausgehenden
Nervenäste weichen von denen Leydig's ab. Am Schlundring hat Verf. jederseits

2 von den Schlundcommissuren nach außen ziehende Nervenäste beobachtet, von
den 4 nach innen abgehenden Nervenpaaren (Leydig) nur 2 wahrgenommen. Von
dem Vorderrande des Gehirns begeben sich in die Musculatur und an die Epider-

mis des Kopflappens jederseits 3 Nervenäste, deren jeder kurz nach seinem Aus-
tritt sich zu einem Ganglion erweitert. Die Doppelganglien des Bauchmarks ent-

sprechen, wie sich aus der Continuität des Zellenbelags und der Anordnung der

aus ihnen entspringenden Nerven ergibt, morphologisch je einem Ganglion. Aus
jedem Ganglion des Bauchmarks entspringt in der Mittellinie 1 unpaarer Nerv,
welcher in ein zwischen Bauchmark und ventralem Mittelfelde gelegenes lappiges,

dorsalwärts muldenförmig vertieftes »Bauchorgano eintritt. Dieses segmentweise
auftretende Organ besteht aus einer Zellmasse, deren centrale Elemente wie Gang-
lienzellen aussehen, während die Randelemente Fettzellen sind. Es steht mit der
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Epidermis durcli eine nervöse Brücke in Ziisammenliang, welche in der Längsaiis-

dehnung- des Thieres durch unregelmäßige Zwischenräume unterbrochen wird.

Riesige Nervenröhren fehlen im Bauchmark. Die Segmentalorgane sind in

eine Masse von Fettzellen eingehüllt. Die Wandungen des gewundeneu Theiles

(Schleifencanäle) bestehen aus Zellen, von denen je eine etwa das halbe Lumen
des Canals umfaßt. Verf. hat keine Exemplare mit wohl ausgebildeten Ge-
schlechtsorganen gefunden. — Der 2. Theil der Arbeit bezieht sich auf die bei

Würzburg (resp. in Unterfranken) beobachteten Naiden. Verf. gibt einen Über-
blick über die Naidenforschungen und bespricht sodann nacheinander die Cuti-

culargebilde (genaue Beschreibung der Form und Anordnung der Borsten, die je

von einer Zelle gebildet werden), die Hypodermis, die Musculatur, das Nerven-
system, das Gefäßsystem, den Verdauungsapparat, die Leibesflüssigkeit, die Seg-
mentalorgaue, die Geschlechtsorgane (von Nais elinguis). Die Beobachtungen der

Forscher werden durch eigene ergänzt und controlirt.

Vignal hat die Histologie des Nervensystems von Lumbricus agricola und
terrestris untersucht. Die Ganglienzellen der Kopf- und Bauchganglien sind vor-

wiegend unipolar. Bi- und multipolare Zellen kommen auch vor, doch nicht an

bestimmten Stellen, sondern unregelmäßig in der ganzen Ganglienkette zerstreut.

Die Ganglienzellen bestehen aus einer halbflüssigen, klebrigen, wenig körnigen,

sehr dehnbaren Substanz. In der Nähe des lichtbrechenden, homogenen Kerns
liegen fettige Körner. Die Commissuren besitzen keine eigenen Wandungen, son-

dern werden bloß durch bindegewebige Scheidewände begrenzt. Die miteinander

anastomosirenden Nervenfasern derselben bestehen aus einer klebrigen, beinahe

homogenen Substanz, welche sich mit Osmiumsäure wenig färbt, keine Verwandt-
schaft zu Farbmitteln zeigt und in Alcohol schrumpft. Von den 3 riesigen Röh-
renfasern ist die mittlere die größte und beginnt im ersten Ganglion, die beiden

anderen im zweiten ; alle 3 endigen in den letzten Ganglien. Sie besitzen eine

schwarze fettige Rindenschicht und einen Centraltheil, der mit demjenigen der

übrigen Fasern physikaUsch und chemisch übereinstimmt. Sie scheinen ziemlich

häufig mit den faserigen Stämmen der Ganglienkette in Verbindung zu stehen.

Die FaseiTi der Nerven haben dieselbe Structur, wie die der Commissuren. Das
gesammte Bauchmark ist von 3 Scheiden umgeben, einer äußeren epithelialen,

einer mittleren musculösen, und einer inneren structurlosen, cuticularen. An den

Gehirnganglien fehlt die mittlere. Alle Bauchganglien (mit Ausnahme des ersten)

sind einander gleich. Aus jedem derselben entspringen jederseits 3 Nerven. Jedes

Ganglion besteht aus 2 symmetrischen seitlichen Hälften, welche voneinander

durch eine mehr oder weniger vollständige Scheidewand getrennt sind. Auch die

aufeinander folgenden Ganglien sind durch Scheidewände getrennt, welche nur

von den Commissuren durchbrochen werden. In jeder Ganglienhälfte finden sich

2 Gruppen von Ganglienzellen, eine zwischen dem Anfang des Ganglions und der

Wurzel des Doppelnerven, und eine zwischen dem Doppelnerven und dem ein-

fachen Nerven. Die beiden Seitenhälften des ersten Bauchganglions sind durch

eine vollständige Scheidewand getrennt. Die Gehirncommissuren sind von einer

bindegewebigen Hülle und den 3 Scheiden umgeben. In den Gehirnganglieu

finden sich Ganglienzellen an der Dorsalseite und zu beiden Seiten der Commis-
suren. Die Fasern der Längscommissuren scheinen in der ganzen Ganglienkette

mit den Nervenzellen der Ganglien in einer T-förmigen Verbindung zu stehen.

An der Innenseite der structurlosen Nervenscheide liegt eine bindegewebige
Scliicht, welche zahlreiche körnige dehnbare Zellen enthält und als »Wasserkissen«

zu functioniren scheint. Sie ist wahrscheinlich die Matrix der structurlosen

Scheide. Das sympathische Nervensystem bildet einen complicirten Plexus mit

Ganglienzellen an der Oberfläche und in der Tiefe der Wand des Pharynx. Ein
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ähnlicher Plexus, welcher durch Fasern mit dem sympathischen System und wahr-

scheinlich auch mit dem Bauchmark in Verbindung steht, findet sich am ganzen

Darmcanal. Die Nerven dieser Plexus haben dieselbe Structur wie die vom Bauch-

mark abgehenden.

Voigt publicirt eingehende Angaben über Aufenthaltsort, Färbung, Gestalt der

Kiefer, Form der Geschlechtsorgane, Spermatozoen und Gestalt des Kopfes der

Varietäten von Branchiobdella astaci nebst Beobachtungen über Circulationssystem,

Saugnapf und Cuticula.

C. Folychaeta.

Bourne (^) beschreibt ausführlich Körperform und Körperanhänge von Polynoe

clava Mont. und macht Angaben über die Anatomie dieser Form, sowie über die

von P. squamata, spinifera und areolata. Die von Ehlers beschriebenen Segmen-

talorgane sind keine solche. Die wirklichen Segmentalorgane sind paarige, seg-

mental angeordnete trichterförmige Röhren, welche an der Spitze ventraler Pa-

pillen nach außen münden. An der Basis der Papillen schwellen sie etwas blasen-

förmig an. Die ventralen Papillen (und die Segmentalorgane) fehlen in den 8

ersten Segmenten und im letzten. Verf. hat nie Eier oder Spermatozoen in den

Nephridien angetroflfen, er glaubt, daß die Geschlechtsproducte durch Dehiscenz

der Körperwandung entleert werden. Er erwähnt das Nervennetz in den Elyti'en

und die Endigungen der Nerven in den Papillen, die er als Tastorgane auffaßt.

Bourne ('^j liefert eine ausführliche Beschreibung der Körperform und der Körper-

anhänge von Haplobranchus aestuarinus nebst kurzen Angaben über Darmcanal,

Blutgefäßsystem, Nephridien, Gonaden, Nervensystem und Sinnesorgane.

Brandt(^) beschreibt ausführlich die Zooxanthellen, die er in großer Anzahl in den

Kiemenanhängen einer Eunice gigantea angetroflfen hat, »die bei abgerissenem Kopf

13 Monate lang vollkommen lebensfrisch und kräftig geblieben war«. Bei Unter-

suchung des Thieres ergab sich, daß der Darm keine Contenta enthielt, Verf.

hält es deshalb für wahrscheinlich, daß es sich von den Zooxanthellen hat ernäh-

ren lassen.

V. Drasches Arbeit (^) über die Entwicklung von Potnatoceros (vorläuf. Mitth.)

wird im nächsten Jahrgang auf Grund der ausführlichen Abhandlung referirt

werden.

Eisig theilt Beobachtungen mit über die Art und Weise , wie Diopatra ihre

Wohnröhren anfertigt. Auch die (dorsal gelegenen) Kiemen werden zum Er-

greifen kleiner Bausteine benutzt. Verf. weist auf die Bedeutung dieser Beob-

achtung für die Theorie der Abstammung der Vertebraten von Anneliden hin.

Folgen Beobachtungen über die Art und Weise, wie 'sich D. ihrer Beute (Fische)

bemächtigt und wie letztere verzehrt wird.

Der vorläufigen Mittheilung von Fischer (S ^) über Capitella capitata entnehmen wir

Folgendes . Eine Eintheilung der Längsmusculatur in bestimmte Gruppen ist

nicht durchführbar, da diese in den verschiedenen Körperregionen auch sehr ver-

schieden entwickelt ist. Die Leibeshöhle wird vom 5. Segment an durch schräge

Muskeln in 2 ventrale und eine dorsale Kammer getheilt. Die Wimperorgane der

Leibeshöhle können durch besondere Muskeln ein- und ausgestülpt werden, sie

werden vom Gehirn^aus innervirt und sind Tastapparate. Es kommen 4 Paar

Speicheldrüsen vor. Der Nebendarm mündet vorn und hinten in den Haupt-
darm. Das Epithel des letzteren besteht aus langen birnförmigen Zellen mit

granulirtem Inhalt. Zwischen ihnen liegen zahlreiche Verdauungsdrtisen. Vom
oberen Schlundganglion gehen 2 Nerven nach vorn. Auf dem ersten liegt »das

an Durchmesser bedeutend kleinere Auge«, das aus 3 Krystallkegeln mit da-

zwischen gelagerten schwarzen Pigmentschichten besteht. Der 2. Ast führt zum
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Wimperorgan. Von jedem Ganglienknoten des Bauchmarks gehen mehrere seit-

liche Zweige ab , welche dort, wo sie die Ringmuskeln berühren , eine starke

gangliöse Anschwellung bilden. Der Rüssel wird von 2 wahrscheinlich aus dem
unteren Schlundganglion entspringenden Nerven iunervirt. Die von van Beneden
als Hoden aufgefaßte Tasche dürfte wirklich ein solcher sein. Die Segmen-
talorgane münden nicht zugespitzt unter der Haut (gegen Eisig), sondern spal-

ten sich nach oben in 2 Äste, von denen jeder sich wiederum in 4—5 feinere Ästchen

gliedert, die sich durch die Hypodermis bis zur Cuticula verfolgen lassen.

Haswell (') findet, daß die Segmentalorgane von Aphrodita im ganzen mit den von
ihm [vergl. Bericht für 1882 I p 279] bei Polynoe beschriebenen übereinstimmen.

Sie münden ventralwärts nahe an der Basis der Parapodien nach außen, sind kleine,

röthlichgelbe, der Körperwand innen anliegende Schläuche, deren inneres, blindes

Ende zugespitzt ist. Die innere Öffnung liegt im mittleren, erweiterten Theil der

Organe. Die äußeren Öffnungen liegen nicht an derSpitzevon'Papillen oder Girren.

Jacobi beschreibt zunächst den Bau der Röhren von Polydora ciliata und qua-

drilobata. Erstere kann durch ihre Secrete kohlensauren Kalk auflösen und sich

so in Molluskenschalen und Kreidegesteine Gänge bohren. Die Röhren der Letz-

teren enthalten 17,15% Eisenoxyd, 48,46o/o Kieselsäure und Doppelsilicate.

Glühverlust 20,60%. Verf. schildert sodann die äußere Körperform der

beiden Arten, P. ciliata entsprechend Keferstein's Beschreibung. Die Zahl der

Segmente von P . quadrilobata schwankt zwischen 50 und 90. Der Körper zerfällt

in eine kiemenlose vordere Region (bis zum 6. Segment), eine mittlere Kiemen-
region und eine Caudalregion. Die Kiemenregion reicht je nach der Größe der

Thiere bis zum 35.-45. Segment. Das 5. Körpersegment ist das größte. Auf
dem Kopfwulst stehen die 4 Augen im gleichschenkligen Trapez. Verf. be-

schreibt Form und Anordnung der Borsten und die Sti'uctur des Hautmus-
kelschlauches , welcher aus Cuticula, Hypodermis und Muskelsystem besteht.

Die Cuticula überzieht den ganzen Körper mit allen seinen Anhängen und biegt

sich auch in die Mundhöhle und Afteröffnung ein. Man erkennt in ihr ein Längs-

und Querstreifensystem. Über den Hypodermisdrüsen jedoch besteht sie aus

Polygonen, in deren Ecken und in deren Mittelpunkten sich Poren befinden. Die

Hypodermis ist auf der Ventralseite stärker entwickelt als auf der Dorsalseite, am
"V Orderkörper stärker als am Hinterkörper. Kräftig ist sie auch über den Hypo-
dermisdrüsen und da wo sie Wimpern trägt : auf den Tentakeln, Kiemen und

unter den Wimperstreifen auf der Rückseite. Die Structur der Hypodermis bietet

nichts Erwähnenswerthes. Verf. findet bei seinen beiden Polydoren die Angaben
Engelmanns über den Bau der Wimperzellen an den Kiemen der Mollusken be-

stätigt. Einzellige, mit grobkörnigem Inhalt gefüllte, kernhaltige Hypodermis-

drüsen sind über den ganzen Rücken verbreitet und finden sich namentlich über

den oberen Fußstummeln der Kiemen- und Caudalregion. Außerdem kommen
stäbchenförmige, in großer Zahl in kugeligen, birnenförmigen und schlauchförmigen

Follikeln liegende Drüsen in der Hypodermis derAnalanhänge vor. Die Hypodermis

ist Sitz des Pigmentes. Die Musculatur besteht aus einer äußeren Ring- und
inneren Längsmuskelschicht, deren verschiedene Mächtigkeit im Körper der-

jenigen der Hypodermis entspricht. Die Fasern der Ringmuskelschicht sind

fein, kernlos, nicht in Rinden- und Achsenschicht differenzirt. Die mächtige

Längsfaserschicht bildet 2 große ventrale und 2 große dorsale Hauptbündel , die

voneinander durch die Muskeln der Borstenbündel getrennt sind. Außerdem
kommt dorsal und ventral noch je 1 kleineres medianes Bündel von Längsfasern

vor. Die großen Bündel werden durch die dorsoventralen Muskelfasern in

kleine secundäre Bündel getheilt. Die Längsmuskeln setzen sich in die Kie-

men und Tentakel fort. Die Muskelfasern sind breite , anscheinend kernlose
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und nicht in Achsen- nnd Rindenschicht differenzirte Bänder. Eine »intra-

musculäre Connectivsubstanz« fehlt. Von den dorsoventralen Muskeln sind 2

Stränge zu beiden Seiten des Darmes und das Darmligament am stärksten ent-

wickelt. Schräge Muskelfasern gehen von der Mitte der Bauchseite zu den Fuß-
stummeln. Verf. beschreibt noch die Muskeln, die an den Mund herantreten, und
diejenigen der Borstenbündel. Die Leibeshöhle wird durch die Dissepimente

in der Zahl der Segmente entsprechende, von einander vollständig getrennte Kam-
mern eingetheilt. Sie wird überall von einem Bindegewebe (Peritoneum) ausge-

kleidet, das aus großen polygonalen kernhaltigen Zellen besteht. Durch Mesen-
terialfilamente ist sie in 2 laterale Hälften getheilt, in den hinteren Segmenten

jedoch unvollständig. Sie enthält farblose Flüssigkeit mit hellen, runden, hin- und
her flottirenden Körperchen, ferner die Geschlechtsproducte, und die großen Drü-
sen der mittleren Körperregion. Beide untersuchten Polydoren besitzen Anal-
anhänge, P. ciliata in Form eines trichterförmigen Saugnapfes

,
quadrilohata in

Form von 4 Lappen. Diese Anhänge sind einfache Duplicaturen der Körperwand
mit Bindegewebe im Innern. Das Blutgefäßsystem ist geschlossen. Es
besteht aus einem kräftigen, contractilen Rückengefäß, in dem das Blut sich von
hinten nach vorn bewegt, aus einem starken ventralen Gefäß, in dem das Blut

von vorn nach hinten fließt. Bauch- und Rttckengefäß sind in jedem Segment

jederseits durch ein schwächeres, etwas contractiles Seitengefäß verbunden. Das
Vas dorsale gabelt sich im Kopfe in 2 Äste, die in die beiden Tentakel verlaufen

und dort blind enden. Das Vas venti-ale theilt sich im 3. Segment in 2 Äste, von

denen im 2. Segment die Seitengefäße an das Vas dorsale abgehen und die im
Kopflappen je eine lange Schlinge bilden, um dann als dorsale Seitengefäße in

das Vas dorsale einzumünden. — Die Kiemen bestehen aus Cuticula, Hypo-
dermis und einem centralen cylindrischen Hohlraum in welchem Ring- und
Längsmuskelfasern, Bindegewebe und 2 Gefäße liegen. Das eine dieser Gefäße,

die ineinander übergehen, tritt mit einem Seitenzweige des Rückengefäßes, das

andere mit einem solchen des Bauchgefäßes in Verbindung. Das Blut tritt durch

den ventralen Gefäßzweig in die Kiemen ein und strömt durch den dorsalen in das

Rückengefäß. Die beiden Kiemengefäße schicken am Ende der Kiemen zahl-

reiche Capillaren ohne distincte Wandungen ab, welche tief in die Hypodermis
eindringen. An den Kiemen verläuft ein Wimperstreifen. In den Tentakeln

fehlen Capillaren. Die Gefäße haben eine membranöse, elastische und homogene
Wandung mit Ring- und Längsmuskelfasern. Das Blut ist eine homogene, gelb-

rothe Flüssigkeit ; Blutkörperchen fehlen. Der Verdauungstractus zerfällt

in Pharynx, Ösophagus und Intestinum. Jeder dieser Theile ist aus Epithel mit

Cuticula und Cilien, Muskelschicht und Peritonealbindegewebe zusammengesetzt.

Die Mundöfi'nung ist schlitzförmig, die Mundhöhle trichterförmig, bewimpert ; in

sie ragt von der dem Munde gegenüber liegenden Stelle ein zungenförmiges, rechts

und links bewimpertes Organ hinein. Auf die Mundhöhle folgt der bis zum zwei-

ten Segment reichende Pharynx, dessen Epithel mehrschichtig ist , innen flimmert

und einzellige Drüsen enthält. Hinten zeigt der Pharynx eine Falte, an die sich

Muskeln anheften, mit deren Hilfe der gefaltete Theil gestreckt und der Pharynx
vorgestreckt werden kann. Der gerade röhrenförmige Ösophagus reicht bei

größeren Individuen der beiden untersuchten Po/yr/ora-Arten bis zum 10. Segment.

Sein einschichtiges Epithel besteht aus cylindrischen Wimperzellen und einzelligen

Drüsen. Das Intestinum besteht aus Vorderdarm und Enddarm, beide gehen all-

mählich ineinander über. Das Flimmerepithel des Vorderdarmes zeigt häufig

Falten, an denen die Muskelwand nicht Theil nimmt. Der Vorderdarm ist an den
Grenzen der Segmente stark eingeschnürt. Der Hinterdarm ist bei P. ciliata oft

stark aufgebläht, sein Epithel ist dünner und zeigt selten Falten. Die Einschnü-
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rungen an den Grenzen der Segmente sind gering. Die Musculatur besteht am
gesammten Darmtractus aus einer inneren Ring- und äußeren Längsmuskelschicht.

Nahrung: Schwärmsporen, Infusorien etc. Die Thiere fressen auch Mud. Bei beiden

Species finden sich parasitische Gregarinen im Darm. — Die Augen bestehen

aus einem bohnenförmigen Pigmentkörper und einer Linse. Aus der Darstellung

des Nervensystems ist hervorzuheben , daß die beiden Bauchmarkstränge,

überall voneinander getrennt, den Körper bis zum Analanhang durchziehen. In

jedem Segment sind sie durch eine schmale Commissur verbunden. Sie zeigen

keine gangliösen knotenförmigen Anschwellungen. Seitliche Abzweigungen des

Bauchmarkes konnte Verf. nicht beobachten. Zwischen den beiden Bauchmark-
strängen , von ihnen durch Hypodermiszellen getrennt, verläuft in der Mittellinie

ein großer, wie überhaupt das ganze Nervensystem in der Hypodermis liegender

Neuralcanal vom unteren Schlundganglion bis in die Caudalregion. Er ist mit

einer chitinösen Membran ausgekleidet und enthält eine »nervensubstanzähnliche«

Masse. Die Tentakel haben einen ähnlichen Bau, wie die Kiemen. Sie

besitzen eine der Länge nach verlaufende Wimperrinne in der Hypodermis, ferner

zahlreiche Papillen, von denen jede mit einer Tastborste versehen ist und welche

außerdem noch kleine Follikel einschließen, »die mit stäbchendrüsenähnlichen Tast-

nadeln erfüllt sind«. Solche Papillen finden sich auch in der die Basis der Ten-
takel umgebenden Hypodermis. Die Achse der Tentakel, in welcher das Ten-
takelgefäß verläuft, wird von Bindegewebe und Muskelfasern gebildet. Die

Tentakel sind Tast- und Greiforgane. — In der Leibeshöhle finden sich 2 Arten

von zusammengesetzten Drüsen. Die einen finden (sich paarig im 6. und den

darauf folgenden Segmenten. Sie sind birnförmig und bestehen aus schlauch-

förmigen Drüsenzellen mit eigenen Ausführungsgängen, welche an den unteren

Fußstummeln ausmünden und eine homogene blaßröthliche Flüssigkeit ausschei-

den. Neben diesen Drüsen finden sich im 7., 8., 9. und bisweilen auch im 10.

Segment andere paarige Drüsencomplexe , die namentlich bei P. quadrüobata vo-

luminös sind, aus einer Menge polygonaler einzelliger Drüsen mit besonderen

Ausführungsgängen bestehen, ein wahrscheinlich als Kitt beim Bau der Röhren
dienendes körniges Secret liefern und auf der Ventralseite jederseits zwischen

Fußstummel und Medianlinie ausmünden. Die Segmentalorgane sind grün-

lich gefärbt, tubenförmig, innen wimpernd, an ihrer dicksten Stelle drüsig. Ihr

Trichter liegt im Dissepiment, die äußere Öff'nung dorsal. Sie kommen nur in den

Segmenten der Kiemenregion vor. Nach hinten gehen sie allmählich in Drüsen-

complexe über. Sie dienen als Ausführungsgänge der Spermatozoen, haben aber

auch secretorische Functionen. Geschlechtsapparat. Beide Polydoren sind

geschlechtlich getrennt, nicht dimorph. Die reifen (^ und Q. diflferiren in der

durch die GeschlechtsstofFe bedingten Färbung. Sie finden sich im Juni - Novem-
ber, die Larven Februar — März im Auftrieb. Die Geschlechtsproducte liegen in

den Segmenten der Kiemenregion. Die Eier entstehen »in einem Bindegewebe

unmittelbar über dem Darmtractus«, die reifen erfüllen die ganze Leibeshöhle

;

sie werden in den Röhren in Form von mit einer durchsichtigen Hülle umgebenen
Ballen abgesetzt. Die geköpften Spermatozoen entstehen unmittelbar über den

Segmentalorganen und erfüllen bei ihrer Reife die ganze Leibeshöhle. Die Eier

treten durch Dehiscenz der dorsalen Körperwand nach außen. Die Larven der

beiden Polydoren haben kurze Tentakel , fragezeichenförmig gebogene Wimpern
an Stelle der Kiemen und anstatt des Analanhanges ein mit einem Wimpergürtel
versehenes Endsegment. Sie unterscheiden sich von anderen Spionidenlarven

hauptsächlich durch die characteristische Ausbildung des 5, Segmentes. Beide

Polydoren besitzen die Fähigkeit, die Tentakel und abgerissene Theile des Hinter-

körpers zu regeneriren.
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Kallenbach hat Folynoe cirrata untersuclit. Nach einer historischen Einleitung

beschreibt er die äußere Körper form, Form und Anordnung der Borsten,

Girren, Elytren, Tentakeln, Fußstummeln etc., sodann die Cuticula, die er homo-

gen findet. Die Hypo dermis besteht aus dreierlei Elementen, 1) die eigent-

lichen Hypodermiszellen , 2) die einzelligen, kernlosen Drüsen, 3) eine kernlose

Intercellularsubstanz. Die Musculatur des Körpers besteht aus einem dorsalen

und einem ventralen Paar von Längsmuskelsträngen , deren Anordnung beschrie-

ben wird : Die Elemente sind Fasern mit einer helleren Randschicht und einem

dunkleren Achsencylinder, wahrscheinlich ohne Kerne. Die Fasern der dorsalen

Schichten gehen durch viele, einzelne vielleicht durch alle Segmente ; die ventra-

len sind segmental. Ringmuskeln sind nicht als besondere Schicht entwickelt.

Als Fächermuskeln bezeichnet Verf. Muskeln , welche am oberen Rande des Ner-

vensystems zu mehreren Strängen vereinigt entspringen, nach außen, und oben

divergiren. Die unteren verlaufen beinahe horizontal , die mittleren gehen an

die Parapodien, die inneren gehen an die Rückseite. Außer den mittleren Fächer-

muskeln existiren noch besondere Muskelgruppen zur Bewegung der Parapodien.

Verf. beschreibt die dorsalen und ventralen musculösen Mesenterien des Dar-

mes und die Muskeln, die zur Ein- und Ausstülpung des Rüssels dienen, die Form
und Structur des obern Schlundganglions, der Schlundcommissur (welche

einen Belag von großen Ganglienzellen trägt) und des als einfacher Strang ent-

wickelten Bauchmarks , das indessen durch das Vorhandensein eines medianen

verticalen Faserseptums eine gewisse Duplicität erkennen läßt. Aus jeder der

segmentalen Bauchmarkanschwellungen entspringt ein starkes und hinter demsel-

ben noch 3 kleinere Nervenpaare. Der Ganglienzellenbelag setzt sich auf die

Nerven fort. Die Elytren werden durch das erste kräftige Nervenpaar versorgt.

Verf. erwähnt der 4 in die kleinzelligen Hemisphären des oberen Schlundganglions

eingebetteten Augen und schildert sodann Form und Bau der Elytren, welche

3 Arten von Papillen tragen, 1) lange, dünne, knopfig angeschwollene Fortsätze

(mit starken Borsten am Knopfe), die auf der ganzen freien Oberseite zerstreut und
besonders am Hinterrande angehäuft sind, 2) auf die Fläche beschränkte, horn-

förmig gekrümmte, kürzere Papillen und 3) wenige (circa 12) tiefbraune, keulen-

förmige, am hinteren Schuppenrande zu kleinen Gruppen vereinigte Papillen. Der
durch den Stiel in das Elytron eintretende Nei-v bildet bald nach seinem Eintritt

ein Ganglion, von dem radiale Kränze ausgehen, die sich verzweigen und anasto-

mosiren, und gegen die Peripherie der Schuppe zu feinen Fäden mit eingelagerten

Ganglienzellenwerden. Die 2 zuerst erwähnten Arten von Papillen stehen mit Nerven
inVerbindungundsindoß'enbar Sinnesorgane. — Der Sitz des Leuchtensder Elytren

ist ihre Anwachsstelle. Die Elytren können regenerirt werden. — Der Verdau-
ungsapparat besteht aus 4 histologisch verschiedenen Abschnitten: der Rüssel-

röhre, dem Rüssel, dem Darm und seinen Leberanhängen. Bei der Ausstülpung des

Rüssels drängt sich letzterer ganz in die expansible Rüsselröhre hinein, so daß er von
dieser zuletzt handschuhfingerförmig umgeben wird. Die ursprünglich innere

Fläche der Rüsselröhre kommt beim ausgestülpten Rüssel nach außen zu liegen.

Rüsselröhre und Rüssel sind von einer Fortsetzung der Hypodermis mit Cuticula

ausgekleidet. Doch fehlen Drüsenzellen. Die Musculatur der Rüsselwand (radiäre,

circuläre und longitudinale Fasern) und der Kiefer wird beschrieben, und Einiges

über die muthmaßlichen Rüsselnerven angegeben. Ein distincter Magendarm fehlt.

Die Wand des Hauptrohrs des Darmcanals setzt sich zusammen aus einem aus

hohen, hellen Zellen bestehenden cuticulalosen Darmepithel, einer dünnen Ring-
muskelschicht, einer Längsmuskelschicht und der Peritonealmembran. Das Pe-
ritoneum trägt in den Parapodien große Cilien. Aus dem Hauptdarm führt in den
oberen Theilen eines jeden Segmentes ein enger, mit colossalen Cilien versehener

Zool. Jahresljericht. 1S83. I. 14
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Canal jederseits in einen LeberscMauch, dessen Epithel drüsig und dessen Muscu-
latur (hauptsächlich die longitudinale) schwach entwickelt ist. Es findet sich ein

dorsales und ein ventrales Blutgefäß. Beide sind contractu, bestehen aus

einem Endothel und einem Muskelbelag und enthalten eine mit Körperchen er-

füllte Flüssigkeit. In Übereinstimmung mit Haswell zeigt Verf., daß die Ehlers'-

schen Segment alorgane in Wirklichkeit die Leberschläuche sind. Die
wirklichen Segmentalorgane finden sich vom 5. Segmente an in jedem Segment,
sie münden an der Spitze der Ventralpapille. Flimmertrichter wurden nur am
lebenden Thier gesehen. Die Eier liegen vom 5. Segmente an in der gesamm-
ten Leibeshöhle, auch in den Fußstummeln ; sie entwickeln sich aus Peritoneal-

zapfen. Verf. beschreibt ihre Structur und die ersten Furchungsstadien der durch

die Segmentalorgane entleerten und unter die Elytren abgelagerten Eier. Die

ersten 2 Furchungsebenen sind meridional, die darauf folgende ist äquatorial.

Das Endresultat der Furchung ist eine kuglige Larve mit Wimperstreifen.

Männliche Thiere hat Verf. nicht erhalten können.

Leidy (') beschreibt die Anatomie der 1858 von ihm entdeckten und kurz beschrie-

benen , mit der marinen Fahricia nahe verwandten Manayunkia speciosa aus dem
süßen Wasser Nordamericas. Die Röhre besteht aus mit einander durch ein

schleimiges Secret des Wurmes verkitteten feinen Schleimpartikeln. Bisweilen

sind mehrere Röhren mit einander verbunden. Der Wurm besteht aus 12 Seg-

menten incl. Kopf. Letzterer besitzt ein Paar seitlicher Lophophoren, welche die

Tentakeln tragen. Das 7. Segment ist durch besondere Größe ausgezeichnet. —
Von den 18 Tentakeln jedes Lophophors ist der innerste, in dem ein großes

Blutgefäß verläuft, stärker entwickelt. Verf. beschreibt genau Form und Anord-
nung der Borsten. Der Darm erstreckt sich als ein einfaches Rohr durch den

ganzen Körper, im 7. Segment und im Analabschnitt flimmert er. Der trichter-

förmige, weite Mund ist unbewaffnet. Zwischen jedem Segment ist der Darm
durch ein dünnes Septum mit der Leibeswand verbunden. In der die Leibeshöhle

erfüllenden Flüssigkeit flottiren zahlreiche Körperchen. Die Ovarien liegen im

4. bis 6. Segment; die beiden muthmaßlichen Hoden im Kopfe bis zum 3. Seg-

ment. Das Blutgefäßsystem besteht allem Anschein nach aus 2 seitlichen, dem
Darm eng anliegenden, großen Gefäßen, welche in jedem Segment ein Paar seit-

licher Zweige abgeben, die schlingenförmig in einander übergehen. Die Seiten-

gefäße setzen sich vorn in die beiden inneren Tentakeln fort. Das Blut ist grün.

Das Nervensystem wurde nicht untersucht, ebensowenig die Segmentalorgane.

Auf dem Kopfe finden sich 2 Avohl entwickelte Augen. Am Aualsegment kommen
keine Augen vor. Verf. beschreibt schließlich noch ganz summarisch einige Ent-

wicklungsstadien von Manayunha und vergleicht die Form mit einer von Verrill

beschriebenen americanischen Fahricia, die er, gestützt auf eigene Beobachtungen,

kurz characterisirt

.

Bei Phyllodoce laminosa sind nach Pruvot die beiden oberen Schluudganglien

zu einer einheitlichen Masse verschmolzen, von der jederseits von vorn nach hin-

ten 3 Nerven abgehen : ein vorderer und ein hinterer Antennennerv , sowie ein

Augennerv, welcher unter dem Auge zu einem Augeuganglion anschwillt. Aus
den beiden im 3. Körpersegment liegenden unteren Schlundganglien entspringen

von vorn nach hinten 3 Nerven: der 1. Tentakelnerv, der 2. Tentakelnerv, wel-

cher die entsprechenden dorsalen und ventralen Cirrhen versorgt, und der erste

Pedalnerv , welcher den letzten Tentakelcirrhus versorgt und außerdem je einen

Ast an den ventralen Cirrhus und an den Fußstummel abgibt. Vor der Abzwei-

gungsstelle enthält er einige Ganglienzellen (Ganglion de renforcement) . Von
jedem Doppelganglion des Bauchmarks gehen jederseits 2 Nerven ab, ein vorderer,

der zu den Muskeln und an die Haut geht, und ein hinterer, welcher unter Bildung
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eines »Ganglion de renforcement« die Rücken- und Bauchcirrhen versorgt und den

Fußstiiramel durchzielit.

Robin hat bei Cette die Phosphorescenz bei zahlreichen Anneliden aus

den verschiedensten Abtheilungen beobachtet. Bei gewissen polytrochen Larven,

bei denen noch kein Mesoderm entwickelt war, beobachtete er die Erscheinung

ebenfalls, was ihn daran zweifeln läßt, daß die Muskelcontraction zur Lichterzeu-

gung beitrage. — Verf. macht ferner einige anatomische Angaben über

Pionosyllis pidligera Krohn aus dem Teiche Thau bei Cette. Die von Claparede in

den vor der Hodenregion^ befindlichen Segmenten entdeckten Drüsen , von denen

jede aus einer Anzahl in einem Punkte convergirender Blindschläuche besteht,

besitzen je einen (von Clap. nicht aufgefundenen) Ausführuugsgang. Sie kommen
tibrigens in zahlreichen Segmenten zusammen mit Hoden vor, was die Claparede-

sche Ansicht ausschließt , daß sie diesen homolog seien. Wahre Segmentalorgane

hat Verf. bei P. pulUgera nicht gesehen ; ob die erwähnten Drüsen modificirte

Segmentalorgane sind, läßt er dahingestellt sein. Verf. beschreibt ferner die

äußere Körperform und schildert in kurzen Zügen die innere Organisation einer wahr-

scheinlich mit Gruhea limbata identischen Annelide. Sowohl diese als Pionosyllis

pidligera entwickeln sich direct.

Salensky (^j setzt in sehr ausführlicher Weise die Publication seiner Uutersnchuu-

gen über die Entwicklung der Anneliden fort. 3) Pileolaria sp., verschieden

von P. militaris. Die Eier werden in größerer Anzahl (10—14) in das Opercnlum

abgelegt, wo sie sich bis zum Ausschlüpfen der Larve entwickeln. Das jüngste be-

obachtete Stadium zeigte 6 Macromeren an der einen und zahlreiche Mioromeren

an der anderen Hemisphäre des Eies, und eine kleine Furchungshöhle im Innern

desselben. Die Zahl der Micromeren nimmt zu einerseits durch Theilung der

Micromeren selbst, andererseits durch Loslösung von Micromeren von den Macio-

meren. Die Micromeren umwachsen die Macromereu, die sich ihrerseits durch

Theilung vermehren, aber keine Micromeren mehr abschnüren. Die Furchungs-

höhle verschwindet. Auf diesem Stadium zeigt der Embryo eine flache Bauchseite

(in deren Mitte der Blastoporus liegt) und eine gewölbte Rückseite. Die Micro-

meren stellen das Ectoderm, die von ihnen eingeschlossenen Macromeren das

Entoderm dar. Bald verschwändet der Blastoporus. Auf der Bauchseite verdickt

sich das Ectoderm und ein Theil desselben theilt sich in eine innere und in eine

äußere Zelllage. Erstere ist die Anlage des Mesoderms, welches sich also nicht

wie bei den übrigen Anneliden entwickelt. Es tritt nicht nur in der hinteren Rumpf-
gegend auf, um von da nach vorn auszuwachsen, sondern bildet sich auf einmal in

der ganzen somatischen Körperregion. Bald bildet sich der praeorale Wimperkranz,

welcher den Embryo in eine Kopfregion und in eine somatische Region theilt. Im
hintersten Theil des Entoderms tritt eine Höhle auf, die Anlage des hinteren oder

abdominalen Theiles des Darmcanales. Die Mesodermzellen vermehren sich, so daß

die Mesodermstreifen sich aus 2 Zelllagen zusammensetzen. Auf der Bauchseite

unter dem Wimperkranz bildet sich eine Ectodermeinstülpung , die Anlage des

Ösophagus. Das Ectoderm der praeoralen Körperregion verdickt sich ; es ent-

steht am Scheitelpol ein ectodermaler Zellenhaufen: die Scheitelplatte oder die

Anlage des oberen Schlundganglions. Hinter der Mundeinstülpung bilden sich 2

seitliche, nach außen vorspringende Ectodermfalten , welche sich in der Gegend
des Mundrandes mit einander und mit diesem vereinigen — die Aulagen des Hals-

kragens. In der Mittellinie der Bauchfläche bilden sich im Ectoderm in 2 ein-

fachen Längsreihen bewimperte Zellen : die Anlage der MeduUarrinne. Das Ecto-

derm verdickt sich in den Seitentheilen des Embryos sehr stark und bildet die Anlagen
eines provisorischen Organs, der Röhrendrüse. Hinter dem Munde tritt jederseits

neben der MeduUarrinne in der Tiefe des Ectoderms eine Zellgruppe auf ,
die

14*



212 Vermes.

Anlage des Bauchmarks. Diese bildet sich ganz getrennt nnd unabhängig von

der Scheitelplatte und tritt erst spät mit ihr in Verbindung. Außer den Me-
sodermstreifen zeigen sich an verschiedenen Stellen des Körpers zwischen Ecto-

und Entoderm wenig entwickelte Mesodermzellen unbekannter Herkunft. Die

Mesodermstreifen segmentiren sich , aber nur im vorderen Rumpftheil, und bilden

die Seiten- und Rumpfplatten. Der praeorale Körpertheil, der Kopf, besteht aus

der Scheitelpatte, dem ventralen Theil, welcher die Anlage des unpaaren Tenta-

kels darstellt, und dem dorsalen Theil, welcher zur Bildung der Tentakel,

Kiemen und des Operculum verwandt wird. Die Mundeinstülpung wird tiefer,

blindsackartig. Im Bauchmark, das sich nur in der Region des Thorax entwickelt,

lassen sich 3 Zellenhaufen (Ganglien) unterscheiden. Die ausschlüpfende Larve

läßt 3 Körpertheile erkennen; Kopftheil, Thorax und Abdomen. Die ersten bei-

den sind durch eine postorale Wimperschnur von einander getrennt, welche durch

Theilung des dorsalen Theils der praeoralen Wimperschnur entsteht. Der vordere

Theil und mit ihm der Bauchtheil, also die ganze praeorale Wimperschnur ver-

schwindet. DerBauchtheil der postoralen Wimperschnur entsteht durch Neubildung.

Am vordersten Kopfende der Larve sind 2 seitliche Augen mit lichtbrechenden

Körpern aufgetreten. Der Halskragen umfaßt jetzt auch die Rückenseite. Am
dreigliedrigen Thorax haben sich die Borsten gebildet. Die Röhrendrüsen sind

sehr stark entwickelt (Claparede und Metschnikoflf haben dieselben als Nahrungs-

dotter aufgefaßt) . Zwischen Thorax und Abdomen hat sich ein abdominaler, am
hintersten Leibesende ein analer Wimperkranz entwickelt. Das Kopfganglion be-

steht jetzt aus 2 seitlichen Hälften. Die dorsale Kopfgegend bildet 5 Vorsprünge,

welche die Anlagen der Kiemen, der Tentakel und des Operculum sind. Die

Schlundcommissur ist immer noch nicht entwickelt. Aus den lateralen und Mus-

kelplatten haben sich Muskelfasern entwickelt. Das Vorhandensein eines Cöloms

konnte nicht constatirt werden. Auch im Mesoderm des Kopfes ließ sich keine

Kopfhöhle nachweisen. Die Mundeinstülpung (Ösophagus) hat sich mit dem
Mitteldarm vereinigt. Das hintere Ende der Larve fixirt sich nun wahrscheinlich

mit Hilfe des Secrets gewisser Analdrüsen. Die Röhrendrüsen erzeugen die Kalk-

röhre. Der Kopftheil nimmt an Größe ab. Der unpaare Tentakel verschwindet.

Die Röhrendrüsen fangen an sich zurückzubilden . Das Nervensystem sondert sich

vollständig vom Ectoderm. Es bildet sich die Schlundcommissur. Die Ganglien

des Bauchmarks verschmelzen zu einem einzigen Thoracalganglion. Im Abdomen
ist, wie auch beim erwachsenen Thier, trotz des großen Muskelreichthums kein

Nervensystem nachzuweisen. Die Muskeln des Abdomens zeigen keine metamere

Anordnung ; das Cölom ist immer noch nicht erkennbar. Der Enddarm hat sich

mit dem Älitteldarm verbunden und am hinteren Leibesende hat sich dorsalwärts

der After gebildet. 4. Aricia foetida legt eine große Masse in eine gallertige Sub-

stanz eingehüllte Eier. Verf. beschreibt einige mit der Befruchtung zusammen-

hängende Vorgänge im Ei. Auf dem ersten beobachteten Furchungsstadium be-

stand das Ei aus einer animalen, von mehreren Micromeren gebildeten Hemisphäre

und aus einer vegetativen, die durch ein einziges Macromer repräsentirt wird. In

der Mitte des Eies liegt die Furchungshöhle. Die Micromeren zeigen dieselbe

Structur wie die Macromeren. Am 2. Tage vermehren sich die Micromeren und

beginnen die Epibolie. Die große Macromere theilt sich in 2, welche sich ihrer-

seits wieder rasch theilen. Schließlich umwachsen die Micromeren das Ei bis auf

eine auf der Bauchseite gelegene Öfiuung, den Blastoporus, und bilden das Ecto-

derm. Am 3. Tage wird der Embryo eiförmig, seine Längsachse repräsentirt die

zukünftige Längsachse des Körpers. Die Bauchseite wird durch den Blastoporus

bestimmt. An einem Ende des Embryos, dem zukünftigen Hinterende, verdickt

sich das Ectoderm jederseits und wird mehrschichtig. Die inneren Schichten bil-



9. Annelides. I. Anatomie, Ontogenie etc. 2. Einzelne Ordnungen. 213

den zwischen Ecto- und Entoderm jederseits einen Zellstreifen, den Mesoderm-

streifen. Genau am vordersten Pol des Embryos besteht das Ectoderm aus beson-

ders großen Zellen, welche die erste Anlage der Scheitelplatte darstellen. Am 4.

Tage schließt sich der Blastoporus. Durch verschiedene Structur des Ectoderms

und Mesoderms prägt sich am Embryo eine kleinere praeorale und eine größere

postorale Region aus, welche voneinander durch einen Ring noch nicht wimpern-

der Ectodermzellen (die Anlage des Wimperkranzes) getrennt sind. In der Mittel-

linie der Bauchseite bilden sich 2 Längsreihen flimmernder Ectodermzellen : die

Medullarrinne. Das Mesoderm besteht aus einer Kopf- und Rumpfportion. Wäh-
rend letztere aus den beiden Mesodermstreifen besteht, ist erstere eine Neubildung

unbekannten Ursprungs und besteht aus wenigen unter der Anlage der Scheitel-

platte liegenden Zellen. Am 5. Tage wird die Scheitelplatte mehrschichtig. Im
Hinteren Theile der praeoralen Region tritt in der Tiefe des Ectoderms jederseits

ein einzelliges Auge auf. Der Wimperring entwickelt sich vollständig. Zu beiden

Seiten der Medullarrinne verdickt sich das Ectoderm zur Anlage des Bauchmarks

.

Während in der Rumpfregion die Leibeshöhle sich noch lange nicht bildet, tritt

im Kopfmesoderm eine Höhle auf, welche dasselbe in eine dem Ectoderm und in

eine dem Entoderm anliegende Lamelle spaltet. Die eine compacte Masse bilden-

den Entodermzellen ordnen sich regelmäßig erstens um eine Längsachse, zweitens

um eine gegen die Bauchseite gekrümmte Linie, welche gegen den Ort der späteren

Mundöffnung gerichtet ist. Die letzteren Zellen bilden die Anlage des Ösophagus.

Am 6. Tage wächst der Embryo sehr stark in die Länge. Es treten mehrere neue

unvollständige Wimperringe auf, 3 in der somatischen Region, einer am Hinter-

ende und ein postoraler in der vordersten Rumpfregion. In der stark verdickten

Scheitelplatte tritt die Punktsubstanz auf. Einige Zellen an der Spitze der Schei-

telplatte verbinden sich durch Ausläufer mit Mesodermzellen des Kopfes. (Die

Ausläufer entsprechen den langen Nervenfasern , welche bei Polygordius und
Echiurus die Mesenchymzellen mit der Scheitelplatte verbinden.) Die Mesoderm-
streifen breiten sich auf der ganzen Rück- und Bauchseite aus und umhüllen so

das Entoderm. Sie differenziren sich in Darm- und Hautfaserblatt (mit Muskel-

platten). Die Borsten treten im Hautfaserblatt auf. Am 6. Tage schlüpft der

Embryo aus. Der ventrale Theil des Ectoderms des Kopfes der Larve bildet

durch Einstülpung ein kugliges, großzelliges, provisorisches Organ, die Kopf-

drüse, welche sich auch in der Entwicklung der Nemertinen [Borlasia] wieder-

findet und welche der Lage und dem Bildungsmaterial nach mit dem unpaaren

Tentakel der Larven der sedentären Anneliden übereinstimmt. Der praeorale

Wimperkranz und die Medullarfiirche fangen bald an zu verschwinden. Die

Wimperzellen der letzteren differenziren sich in eigenthümlicher Weise, die an

die Bildungsweise der Muskelfibrillen in den Muskelzellen erinnert. Das Bauch-
mark ist bei 6 Wochen alten Larven noch nicht vollständig vom Ectoderm ge-

trennt und die Schlundcommissur noch nicht gebildet. Vom 3. Tage der post-

embryonalen Entwicklung an fängt die Kopfhöhle an, sich zu reduciren, bis sie

schließlich ganz verschwindet. Die Rumpfleibeshöhle ist bei der 5 Tage alten

Larve noch sehr klein, bei 6 Wochen alten Larven aber sehr geräumig. Die eben

ausgeschlüpfte Larve zeigt äußerlich 3, im Mesoderm 5 Segmente. Am 4. Tage
läßt sie äußerlich 4, innerlich 7 Segmente erkennen. Die Leibeshöhle der vorde-

ren Rumpfsegmente ist durch dorsoventrale, spindelförmige Parenchymzellen an-

gefüllt, welche sich zu Sagittalmuskeln umwandeln. Am Tage nach dem Aus-
schlüpfen bildet sich die ectodermale Mundeinstülpuug. Am 3. Tage tritt die

Höhle des Ösophagus und des Darmes auf. Der Rüssel entsteht aus einer hinter

dem Ösophagus liegenden Gruppe von Entodermzellen. 5. Terebella Meckelü.

Verf. hat hauptsächlich die Entwicklung der inneren Organe studirt, die Ent-



214 Vermes.

Wicklung- der Körperform ist, besonders durcli Milne Edwards, schon bekannt

geworden. Die Vorgänge der Befruchtung wurden nicht beobachtet. Das Ei

theilt sich in 2 ungleich große Hälften mit übereinstimmender Structur. Jede

Hälfte theilt sich wieder. Von den 2 Macromeren ist die eine größer als die

andere. Auf dem folgenden Stadium besteht das Ei aus 4 Micromeren und 1

Macromere; darauf aus einer Schicht zahlreicher Micromeren, welche die nun in

Mehrzahl vorhandenen Macromeren zum großen Theil bedecken (Epibolie). Im
Centrum des Eies befindet sich ein Blastocoel. Der Unterschied in der Größe der

Macro- und Micromeren ist nicht bedeutend. Sehr bald nach Beendigung der Epi-

bolie und Anlage der Keimblätter zeigt sich im Ectoderm die Anlage des Wimper-
kranzes. Auf diesem Stadium können die Embryoneu die Gallerthiille schon ver-

lassen, gewöhnlich geschieht es aber viel später. Als Endpunkt des Embryonal-

lebens kann das Stadium mit 5-6 Borstensegraenten betrachtet werden. —
Nachdem der Wimperring, welcher den praeoralen oder Kopftheil von dem posto-

ralen oder somatischen Theil trennt, angelegt ist, ist die Larve eiförmig. In der

Mitte der Kopfregion zeigt sich eine große Ectodermzelle, die «Scheitelzelle«, in

deren unmittelbarer Umgebung das Ectoderm sich zur Anlage der Scheitelplatte

oberes Schlundganglion) verdickt. Die beiden Mesodermstreifen sind schon ent-

wickelt und bestehen aus mehreren Zelllagen. Sie nehmen am hinteren Leibes-

ende ihren Anfang und erstrecken sich nach vorn bis in die spätere Mundgegeud.

Es ist ein Kopfmesoderm vorhanden, das aus einigen unter dem Ectoderm liegen-

den Zellen besteht. Das Entoderm besteht aus großen, eine Darmhöhle umgren-

zenden Zellen. Das frühe Auftreten der Darmhöhle läßt vermuthen, daß sie durch

Invagination des Entoderms entsteht. Während des folgenden Entwicklungs-

stadiums wächst die somatische Körperregion. Es tritt ein analer Wimperreifen

am Hinterende der Larve auf, welcher eine hinterste Körperregion, die »Anal-

platte« abgrenzt. Unmittelbar hinter dem praeoralen Wimperreifen beginnt auf

der Bauchseite die Bildung einer ectodermalen Einstülpung, die Anlage des Öso-

phagus. Hinter ihr treten in der Medianlinie die 2 wimpernden Zellreiheu der

«Medullarrinne« und zu ihren beiden Seiten die Stränge des Bauch marks als Ecto-

dermverdickungen auf. Im Kopfe verdickt sich das Mesoderm sehr stark und

v/ird durch die Bildung einer Kopfhöhie in ein Haut- und ein Darmfaserblatt ge-

spalten. Die weiteren Stadien der Entwicklung sind, was die äußere Form anbe-

trifft, schon von Milne Edwards ganz genau geschildert worden. Auf der Anal-

platte treten 3 starre Borsten auf. Es bilden sich im Ectoderm des Kopfes die 2

einzelligen Augen und es zeigen sich die ersten Anlagen der Borsten. Am 2.

Tage der postembryonalen Entwicklung besteht die somatische Region aus 2 vor-

deren borstenlosen »Branchialsegmenten« und 2 hinteren, nicht scharf geschiedeneu

borstentragenden Segmenten. Der Kopf erlangt eine kuppeiförmige Gestalt. Der

Verdauungscaual besteht aus einem vorderen, mittleren und hinteren Theil. Der

1. besteht aus der Anlage des Ösophagus und des Rüssels, der 2. bildet die An-

lage des Magens, der 3. die Anlage des Darmcanals. Am 3. Tage bildet sich

hinter den schon vorhandenen ein neues borstentragendes Segment. Am (i. Tage

hat die Larve 6 borstentragende Segmente und hinter diesen 2 borstenlose. Von

diesem Tage an beginnt die Rückbildung des praeoralen Wimperkranzes. Am
Kopfe zeigt sich die Anlage des medianen Tentakels. Die Hakenborsten treten

auf. Die weiteren äußerlichen Entwicklungsvorgänge beschränken sich im Wesent-

lichen auf die Vermehrung der Zahl der Segmente, das Auftreten neuer Tentakel

und die Anlage der Kiemen, die zuerst auf den 2 vorderen borstenlosen «Bran-

chialsegmenten« auftreten. Die Zeit der Bildung der Röhre entspricht nicht einem

gegebenen Alter der Larve, sie erfolgt bei den verschiedenen Larven früher oder

später. Auch können die Larven ihre Röhre verlassen, frei herumschwimmen,
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lim uachber wieder eine neue auszuscheiden. Was die Weiterentwicklung der

inneren Organisation anbetriift, so verdickt sich das ventrale Ectoderm bedeutend

und bildet 2 nur durch die mediane MeduUarrinne getrennte Medullarplatten , die

außer der Anlage des Nervensystems auch die des Bauchschildes darstellen. Letz-

terer ist anfangs einschichtig, besteht aber schon bei einer 25-gliedrigen Larve

aus mehreren Zellschichten, die sich bei einem aus 32 Segmenten bestehenden

Thiere in ein peripherisches Cylinderepithelium und in eine tiefere, aus verästelten

Zellen zusammengesetzte Schicht differenzirt haben. Die ersten Hakenborsten

werden schon bei der 7-giiedrigen Larve gebildet. Sie entstehen am Rande des

Bauchschildes je in einer Ectodermzelle. Anfangs hat jedes Segment nur ein Paar
Hakenborsten, später nimmt die Zahl der letzteren zu. Die Hakenborsten sind

den übrigen Borsten, die mesodermalen Ui:sprung3 sind, nicht homolog. Die

Hakenhöcker entsprechen nicht den ventralen Parapodien der freien Anneliden,

sondern sind Bildungen sui generis. Die dorsalen Parapodien der sedentären

Anneliden entsprechen den dorsalen und ventralen Fußstummeln der freilebenden

Formen. Scheitelplatte und Bauchmark entstehen wie bei den anderen unter-

suchten Anneliden aus getrennten Anlagen. Die Schlundcommissur entwickelt

sich erst spät (bei der 1 8-gliedrigen Larve) vom oberen Schluudganglion aus. Bei

der Rückbildung der MeduUarrinne verwachsen die beiden Bauchmarkstämme in

der Mittellinie des Bauches, scheiden sich scharf vom Ectoderm, behalten aber

noch lange ihre Lage im Ectoderm bei. Die Ausbildung der Bauchganglien geht

mit der fortschreitenden Segmentirung des Körpers Hand in Hand. Die Meso-
dermstreifen breiten sich bei den Larven mit 2 borstentragenden Segmenten auf
der ganzen Rück- und Bauchseite aus und umwachsen den Darm vollständig. Zu-
gleich difFerenziren sie sich in die Muskel- und Seitenplatteu. Aus verdickten

Theilen dieser letzteren entstehen die Borstensäcke. Durch das, in jedem Segment
für sich erfolgende Auftreten des Cöloms werden die Seitenplatten in ein Haut-
faserblatt und Darmfaserblatt getrennt. Bei Larven mit 3 Borstensegmenten exi-

stiren Dissepimente, die später verschwinden. Die seitlichen Kammern der Lei-
beshöhle nehmen an Umfang zu, bis sie in der dorsalen und ventralen Medianebene
nur noch durch das Mesenterium getrennt sind. Verf. beschreibt die Muskelbil-
dung. Bei der 7-gliedrigen Larve verschmilzt die Kopfhöhle mit der Leibeshöhle.

Zugleich vermehren sich die Zellen der beiden Mesodermblätter des Kopfes stark.

Die neugebildeten Zellen werden spindelförmig und durchziehen als ein System
sich durchkreuzender Balken die Kopfhöhle. Das parietale Blatt des Mesoderms
setzt sich in's Innere der Tentakeln fort. Die Blutgefäße treten in Form von 2

Längscanälen am Darme auf, die dadurch entstehen, daß sich das Darmfaserblatt
in der dorsalen und ventralen Mittellinie des Darmes vom Entoderm abhebt und
so je eine Rinne bildet. Dadurch, daß die Ränder der Rinne verwachsen, kommen
die röhrenförmigen, definitiven Gefäße zu Stande, die noch lange am Hinterende
des Körpers sich in einen perigastrischen Sinus öffnen. Alle Gefäße, auch die

der zu gleicher Zeit mit ihnen auftretenden Kiemen, entstehen als hohle Fortsätze

der 2 Hauptgefäße. Verf. macht Mittheilungen über den Bau und die Entwick-
lung des Cardialkörpers im dorsalen Hauptgefäß. Am Aufbau des vorstülpbaren

Rüssels (Anhangsorgan des Ösophagus) glaubt er sowohl das Entoderm als einen
Theil des (ectodermalen) Epithels des Ösophagus betheiligt. Die Entstehung des
Afters wurde nicht beobachtet.

Vejdovsky ('^) kritisirt die kurz nach dem Erscheinen seiner Monographie über
Sternaspis publicirten Untersuchungen von Sluiter und Rietsch über denselben
Gegenstand. Er wahrt, an der Hand neuer, nach Dauerpräparaten angefertigter

Abbildungen, gegenüber Rietsch, die Richtigkeit seiner Beobachtungen über die

Hautporen der Cuticula, über das Fehlen von Dissepimenten, die Borstenentwick-
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lung, die Structur des Gehirns, den Bau der Gefäße, Kiemen und Geschleclits-

organe, die Bildung der Geschleclitsproducte und die Entwicklung des Mesoderms,

der Muskelfasern und der Excretionscanäle. Er hält, ebenfalls gegenüber Rietsch,

an der Ansicht fest, daß S. eine Übergangsform zwischen Polychaeten und Ge-
phyreen sei.

Viguier weist nach, daß Pagenstecher im Irrthum war, wenn er glaubte, daß
bei Exogone gemmifera 2 Generationen existiren, eine geschlechtliche, lange

Borsten tragende, und eine ungeschlechtliche ohne lange Borsten, welche sich durch

Lateralknospen vermehrt. Verf. hat sowohl (^ als Ö- ^^^ ^^'t ohne lange Borsten

beobachtet und constatirt, daß die sogenannten Lateralknospen nichts weiter sind

als Eier, von denen sich vom 10, Segment an je 2 in einem Segment entwickeln

und welche, nach ihrer Ablage, äußerlich an die betreffenden Segmente befestigt

werden und sich hier entwickeln.

D. Echiuridea.

Mit Rücksicht auf die beiden von einander abweichenden Anschauungen von

Lankester und Balfour über die ontogenetische Ausbildung der bilateralen Sym-
metrie bei den anfangs radiären Larven der Würmer spricht sich Conn, gestützt

auf ontogenetische Beobachtungen an Thalassema, für Balfour aus. Die radial-

symmetrische Larve verlängert sich senkrecht auf ihre Längsachse und wird so

zu einer bilateralen Larve, deren Bauchseite von Anfang an durch den Mund be-

zeichnet wird.

Eisig hat im Aquarium der Zoologischen Station in Neapel beobachtet, daß der

im Ruhezustande höchstens einige Zoll lange Rüssel von Bonellia bis zu einer

Länge von
1 Y2 ™ ausgestreckt werden kann. Zusammengesetzte Ascidien wurden

losgerissen und in der Rinne des Rüssels, die sich über dem Bissen zu einem

Canal schließt, zur Mundöflnung befördert.

Lampert findet, daß bei dem größten Theil der von ihm bearbeiteten Thalasse-

men (s. Systematik) die Längsmusculatur nicht ununterbrochen, sondern bündei-

förmig angeordnet ist ; daß ferner bei allen seinen Arten (excl. Th. exilii) die

Trichter in 2 lange spiralig aufgedrehte, mit Cilien besetzte Halbcanäle ausge-

zogen sind. Bei 2. sorbillans stehen die Segmentalorgane in einem eigenthümlichen

Verhältnis zum Verbindungsast von Bauch- und Rückengefäß, für das wir auf die

Originalabhandlung verweisen müssen. In Bezug auf das von GreefF bei T. ery-

throgrammon beschriebene, dem dünneren Theil des Darmes aufliegende leber-

ähnliche Organ bemerkt Verf., daß er bei allen seinen Thalassemen ')am hinteren

Ende des Darmes eine braune compacte Masse auflagernd fand, die sich aber

jedes Mal als coagulirter Inhalt der Leibeshöhle« erwies.

Lankester hat 2 neue Exemplare von Hamingia arctica untersucht und

kann zu den Resultaten von Koren und Danielssen Folgendes hinzufügen. Das

Thier besitzt einen leicht abbrechenden Rüssel ähnlich dem von Thalassema. Die

in der perivisceralen Flüssigkeit enthaltenen Körperchen sind durch Hämoglobin

roth gefärbt. Das (^ von H. ist ein Zwergmännchen, ähnlich dem von Bonellia;

es besitzt 2 dem Q fehlende große Genitalborsten. Gewöhnlich sind 2 Uterus-

und 2 Genitalporen vorhanden, ausnahmsweise kommt jedoch, wie bei Bonellia,

nur 1 vor.

Sluiter ^) schildert die Anatomie von Thalassema erythrogrammon. Die Haut
besteht aus den gewöhnlichen Schichten; die Hautmusculatur aus einer dicke-

ren äußeren und einer dünneren inneren Ringmuskelschicht und einer mittleren

Längsfaserschicht. Die Muskelschichten zerfallen nicht in gesonderte Bündel,

die Längsfaserschicht ist in der ventralen Mittellinie unterbrochen. Hier liegt
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das Bauchmark zwisclien 2 starken Längsmuskelbündeln. Verdauungs-
organe. Der zur Aufnahme der Nahrung dienende Rüssel ist »einer unglaub-

lichen Ausdehnung fähigv«. Der Rüsselcanal geht an der Basis des Organs in eine

offene Rinne über, welche mit einem Flimmerepithel ausgestattet ist. Der eigent-

liche Darm besteht aus Ösophagus, Mitteldarm und Enddarm und bildet verschie-

dene Schlingen , welche Verf. genau beschreibt. Der dünnwandige Nebendarm

fehlt nur am Ösophagus, am Vordertheil des Mitteldarms und am Enddarm, er

besteht aus denselben Schichten, wie der eigentliche Darm. Im Gegensatz zu

letzterem wimpert sein inneres Epithel nicht. Er mündet am vordem Theil des

Mitteldarms und am Hinterdarm wieder in den eigentlichen Darm und enthält eine

weißliche halbflüssige Masse, in welcher amöboide Körperchen, niemals aber Blut-

körperchen der Leibeshöhle oder Sandkörnchen aus dem Darm vorkommen. Verf.

glaubt, daß die verdaute Masse als eine Art Chylus aus dem Darm durch die dünne

Scheidewand hindurch in den Nebendarm gelange und von da unmittelbar in die

periviscerale Flüssigkeit aufgenommen werde; daß also dem Nebendarme die

physiologische Bedeutung eines Lymphgefäßsystems zukomme. Der Darm besitzt

eine Wimperrinne, welche mit der von Spengel bei Echiurus beschriebenen dem
Baue nach übereinstimmt und welche etwas vor dem After in ein geräumiges Di-

vertikel endigt, welches als eine directe Aussackung der Darmwand zu betrachten

ist. Die Communicationsöffnung zwischen Divertikel und Darmlumen kann durch

Muskelfasern verschlossen werden. Die Structur der Divertikelwand ist dieselbe

wie die der Darmwand, nur ist in der ersteren die Musculatur stärker entwickelt.

Das Divertikel ist kein drüsiges Organ. Verf. fand bisweilen in ihm eine hyaline,

durchsichtige Masse, die vielleicht aus dem ganzen Darme gesammelt und durch

die Flimmerrinne dem Divertikel zugeführt und aus ihm von Zeit zu Zeit aus-

geschieden wird. Er vergleicht sie dem Krystallstiel der Lamellibranchier. In

den letzten Theil des Enddarms münden die beiden großen, dünnwandigen, im

lebenden Thier prall mit Seewasser angefüllten Analschläuche, deren feinerer

Bau mit dem von Ray Lankester und Spengel für T. neptuni und Echiurus be-

schriebenen im wesentlichen übereinstimmt. Sie haben »den Zweck, der Leibes-

höhle Seewasser zuzuführen, und also zum Theil die Function der Athmung zu

versorgen«. Das Blutgefäßsystem wird entsprechend den Angaben Spengel's

über Echiurus geschildert , die verschiedenen in der perivisceralen Flüssigkeit

schwimmenden Körperchen beschrieben und es wird wahrscheinlich gemacht, daß

die rothe Farbe derselben von Hämoglobin herrührt. Das Nervensystem
bietet nichts von Echiurus Abweichendes, abgesehen davon, daß die Nervenzellen

im Bauchmark ventral, die Fasern dorsal liegen. Es kommen 3 Paare Segmen-
talorgane vor. Bei nicht geschlechtsreifen Thieren erscheinen sie als kleine

milchweiß gefärbte Blindsäckchen, welche frei in die Leibeshöhle hineinragen.

Die vorne liegende innere Öffnung ist »mit einem trichterförmigen Hilfsapparat

mit überaus langen, korkzieherartig aufgerollten Anhängen versehen«. Bei ge-

schlechtsreifen Thieren dehnen sich die prall mit Eiern oder mit Sperma ange-

füllten Segmentalschläuche außerordentlich aus. Die Geschlechtsproducte
entstehen aus den Peritonealzellen des hinteren Theiles des Bauchgefäßes. Eier

und Spermatozoen kommen frühzeitig in die Leibeshöhle.

II. Systematik und Faunistik.

1. Allgemeines.

Fewkes (*) fand inNewport die Larven folgender Anneliden : Prionospio tenuis (?)

,

Spio sp., Aricidea sp. ('?), Telepsavus (?), Phyllochaetopterus sp., Nephthys sp.,

Lepidonotus sqtmmafus (?), Nereis sp., Polyyordius, Capitella, Lumhriconereis, 1 un-
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bestimmte polytroclie Annelidenlarve. Sämmtliclie Larven werden beschrieben

und abgebildet.

Hierher v. Kenrsel, s. oben jd 197.

Marion (') zählt die im Mittelmeer im Süden Frankreichs in Tiefen unter 75m
gefundenen Anneliden nach ihren Fundorten auf. Derselbe i^) publicirt Listen

über die topographische Verbreitung der Anneliden im Golf von Marseille. Nor-

man veröfientlicht ein Verzeichnis der Anneliden , welche bis jetzt im atlanti-

schen Ocean tiefer als 1000 Faden gefunden worden sind.

2. Einzelne Ordnungen.

A. Arcbianneliden and verwandte Formen.

Ctenodrilus monostylos n. Seewasseraquarium des Zool. Institutes, Freiburg i. Br.

im Schlamm, zwischen Diatomeen, Algen; Zeppelin p 615-652 Figg. resp. 44
-51.

B. Oligochaeta.

Beddard (^) beschreibt 4 (n.) Lumbriciden von Calcutta. Bourne (-) verzeichnet

(p 16S, aus der marinen Fauna der Isle of Sheppey (England) Nais littoralis 0.

F. Müller. Forel fand einen Tubifex und Saenuris velutina im Lac du Bourget

und einen Tubifex im Lac d'Annecy in Tiefen von 50— 115 m. Gruber glaubt,

daß Dorner Branchiobdella astaci mit B. parasita verwechselt habe und umgekehrt,

und daß B. astaci leptodactyli Ostroumoflf mit B. astaci Odier identisch sei. Zu
den 3 Arte^oder Varietäten der Gattung fügt er eine neue B. hexadonta hinzu.

Nach Voigt sind B. astaci^ parasita und pentodonta nur Varietäten einer und der-

selben Art B. astaci Odier. Verf. ist damit einverstanden, daß die Gattung aus

der Classe der Hirudineen zu entfernen und zu den Oligochaeten zu stellen sei.

Leidy (-) fand Enchytraeus auch in America.

Timm fand bei Würzburg (resp. in Unterfranken) Nais proboscidea, longiseta,

haniata n., barbata ^oder ehnguis"!), serpeniina, appendiculata, lurida n., uncinata;

Dero digitata ; Chaetogaster diaphanus, Mülleri, Limnaei ; Aelosoma quaternarium,

lacteum. Derselbe beschreibt, bildet ab und verzeichnet Fundorte von Phreoryctes

Menkeanus.

Allolobophora neglecta n. Umgebung von Siena; Rosa p 4-5.

Branchiobdella Astaci Odier = B. Astacifluviatilis ; OstrOUmoff — Astacißuviatilis

n. id. p 76—78 — Astaci leptodactyli n. auf den Kiemen von Astacus leptodacty-

lus. Kasan ; id. p 76—78 — hexadonta n. auf der Haut des Flußkrebses; Gruber

p 243-248 Fig.

Dendrobaena Camerani n. Castelsee, Val Formazza (Ossola, Piemonte), 2200m über

dem Meer; Rosa p 6-7.

Distichopus n. »Form and color as in Enchytraeus; with a well produced girdle.

Setapeds in a Single row on each side ventrally, in divergent fascicles of four in

advance of the girdle and of three bebind it« ; Leidy (^) p 14 6 — silvestris n.

Media, Del. Co., America; id. p 146.

Mcgascolex anmdatus n. Malayischer Archipel; Horst p 195—196 — capensis n.

Cap der guten Hoflnung; id. p 195 — Hasselti n. Sumatra; id. p 190—191 —
japoniciis n. Japan; id. p 192—193 — indicus n. Sumatra, Java; id. p 186—189
— musicus n. Java; id. p 193—194 — Schmardae n. Japan ;

id. p 194—195 —
Sieboldi-a. Japan; id. p 191—192 — sumatranus n. Sumatra; id. p 189—190.

Nais barbata und elinguis identisch? ; Timm — hamata n. in den Großlangheimer

Sümpfen (Unterfranken); id. p 152 Fig. — lurida n. in einem Tümpel zwischen

Großlangheim und Haid; id. p 153 Fig.
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Perichaeta afßnis Perr. = Megascolex afßnis ; Beddard p 214 — annata n. Calcutta

;

id. p 216-217 Figg.

Permiyx M'Intoshii u. Akhyab, Burmali; Beddard p 217-219 Figg.

Pleurochaeta n. s. oben p 199 ; Beddard p4Sl-509 — Moseleyin. Kandy, Ceylon;

id. p 481-509 Figg.

Typhaeus n. s. oben p 200; Beddard p 219-224 — orientalis n. Calcutta; id.

p 219-224 Figg.

C. Polychaeta.

Levinsen liefert eine analytische tabellarische Übersicht sämmtlicher Familien

der Polychaeten, die er zu folgenden Haupttypeu zusammenfaßt : Sternaspiformia,

Aphroditiformia, Phyllodociformia, Amphinomiformia, Euniciformia, Syllidiformia,

Terebelliformia, Maldaniformia, Ammochariformia, Hermelliformia, Sabelliformia.

Er gibt ein completes Verzeichnis aller nordischen Familien, Gattungen und Arten

mit ausführlichen Diagnosen, Bestimmungstabellen und Angaben über die geo-

graphische Verbreitung. Der vorliegende 1. Theil der Arbeit enthält die Palmy-

ridae, Aphroditidae, Polynoidae, Acoetidae, Sigalionidae, Phyllodocidae, Alcio-

pidae, Nephthydae, Glyceridae, Gouiadidae, Staurocephalidae, Lumbrineroidae,

Onuphidae, Eunicidae, Lycoridae, Hesionidae, Syllidae, Nerillidae.

Subordo Tubicolae.

Maldanidae.

Ammochares tenuis n. Port Jackson, obere Fluthgrenze ; Haswell (^) p 633 T 12.

Clymene integrinatis n. Port Jackson ; Haswell [K p 634 T 12 F 3-6.

Cirratulidae.

Aerocirrus Leidyi n. Vineyard Sound im Auftrieb ; Verrill p 370 ; Fig. in; Trans,

Conn. Acad. IV.

Spionidae.

Jacobi bespricht die geographische Verbreitung von Polydora ciliata und kommt
zu dem Resultat, daß sie ein eurythermes und euryhalines Thier sei, das vorzugs-

weise der Uferfauna angehört.

Polydora ciliata. Kieler Hafen, Uferfauna, in Mudröhren und auf Molluskenschalen
;

Jacobi p 2, 3, 31 — quadrilobata n. Kieler Hafen. 7 Fdn. Nur in Mudröhren;

id. p 3, 31.

Terebellidae.

Amphicteis foliatan. Port Molle, Queensland. 15 Fdn.; Haswell (^) p 635-636
T 12 F 12-14.

Heterophenacia Renouardi u. Vor dem Golfe von Marseille. 65—90 m; Marlon i})

p 16.

Terehella Poirierin. Ile de Mayo (Cap-Vert) ; de Rochebrune p 26.

HermeUidae.

Pallasia Luciae n. Sainte-Lucie (Cap-Vert) ; de Rochebrune p 25-26.

Serpulidae.

Leidy (^) beschreibt ManayunUa speciosa Leidy (m. Figg.) und Fabricia spec. Verr.
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Eupomatus elegans n. Port Jackson; Haswell {^) p 633 T 12 F 1.

Haiüohranchus u. Mit deutlichem Kopf. Pro- und Peristomium fast verschmolzen,

2 prostomiale Tentakel, 2 Palpen. Halskragen wenig entwickelt. Von den 2

paarigen Kiemen besteht jede aus 4 freien, filamentlosen, bewimperten, an ihrer

Basis paarig verbundenen Tentakeln. Keine Gefäße in den Kiemen
;
je ein Ge-

fäß in jeder Palpe. Röhrendrüsen nicht vereinigt. Keine caudale Augen, keine

Gehörkapseln. Getrenntgeschlechtlich; Bourne (-] p 167—176 — aestuarius n.

Isle of Sheppey, England; Mouth of the Liffey, Irland; id. p 167-176 Figg.

Protula Meilhaci n. Vor dem Golfe von Marseille. 65—90 m; Marion (*) p 16—17.

Sabellaria [Hermella) australiensis n. Thursday Island, Torres Straits
; Hasweli (^)

p 634-635 T 12 F 7-11.

Subordo Errantia.

Czerniavsky liefert die Fortsetzung seines Verzeichnisses der Anneliden des

Schwarzen Meers [vergl. Bericht f. 1881 I p 283 u. 288], welche die Familien

der Phyllodociden 4 gen. 8 sp. (1 n.) , Hesioniden 2 gen. (In.) 3 sp. (In.),

Aphroditiden 7 gen. (2 n.) 8 sp. (4 n.) und Nephthyden 1 gen. 2 sp. (1 n.)

enthält. Er gibt vergleichende Übersichten über alle bekannten Gattungen und
mittelländischen Arten dieser Familien und erörtert eingehend die Synonymik.

Aphroditidae.

Bourne (^) beschreibt ausführlich Polynoe clava Moni von Neapel (Figg.).

Eunoa mammiloha\i. Sin. Jaltensis. 0,5m; Czerniavsky p 181—182 Figg. — trun-

catan. ibid.; id. p 182 Figg.

Lagisca EMersi M-ulmg. \a,v.Ji. po7iitca. Sin. Jaltensis. 0,5—12m; Czerniavsky p 183
— 185 Figg. — extenuata Marenz. = Lagisca EhlersilA.3\v!\g.\ id. p 183.

Paranychia n. verwandt mit iVye/ija Malmg.; Czemiavsky p 179 — taurica n. Se-

vastopol; id. p 179-180.

Parapolynoe n. mit Polynoe Malmg. verwandt; Czerniavsky p 187—188 — sevasto~

polica n. Sin. Sevastopol; id. p 188-189.

Pholoe minuta Bohr, und ocellata Bobr. = synophthalmica var. pontica
; Czemiavsky

p 190 — synophthalmica Clap. var. n. pontica Sin. Sevastopol, Sin. Suchum,
l-15m; id. p 190-191.

Polynoe cirrata Grube = Lagisca Ehlersi Malmg.; Czerniavsky p 183 — crassipalpa

Marenz. = Parapolynoe crassipalpa; id. p 188 — granulosa (!) Bobr. = Parany-

chia taurica; id. p 179 — granulosa Rathke = Evarne ['f) granulosa \ id. p 186 —
Grubiana Clap. = clava Mont. ; BOUrne (^) — incerta Bobr. = Harmothoe incerta

;

Czerniavsky p 185 — reticulata Bobr. = Parap. taurica-^ id. p 179 — scolopen-

drina Bobr. = Parapolynoe sevastopolica; id. p 188—189 — scolopendrina Sav. =
'f Parapolynoe scolopendrina] id. p 188 — sp. Bobr. = Harmothoe incerta; id.

p 185 — variegata Grube = ? Parapolynoe scolopendrina; id. p 188.

Sigalion ocellatum Bobr. = Pholoe synophthalmica var. pontica; Czerniavsky p 190.

Eunicidae.

Lysidia Perrieri n. Sainte-Lucie (Cap-Vert) ; de Rochebrune p 26.

Onuphis Jourdei n. Zwischen der Insel Riou und Cassidayre bei Marseille. 150-
250m; Marion (i) p 44.

Nephthydae.

Nephthys spec. Sebastopol, Liman Suchoi bei Odessa; Czerniavsky — Hombergi'Eih]..
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= Ehlersi n.; id. p 192 — Hombergi hsin^xh. = Langerhansi u.\ id. p 192 —
maeotica n. 1 incompl. Exempl. Sin. Arabat maris Azovici; id. p 196-197 Figg.

Syllidae.

Robin beschreibt Pionosyllis pulUgera Krohn uu^Grubea ^miatoClap. vom Teich.

Thau bei Cette.

Autolytus mirabilts n. Vineyard Sound ; Verrill p 367—368; Fig. in Trans. Conn.
Acad. IV.

Eusyllis tenera n. Vineyard Sound im Auftrieb; Verrill p 368—369
; Fig. in Trans.

Conn. Acad. IV.

Grubea Websteri n. Vineyard Sound im Auftrieb
; Verrill p 370 ; Fig. in Trans. Conn.

Acad. IV.

Syllides setosa n. Vineyard Sound im Auftrieb
; Verrill p 369 ; Fig. in Trans. Conn.

Acad. IV.

Tetraglene agilis n. Vineyard Sound im Auftrieb
; Verrill p 368 ; Fig. in Trans. Conn.

Acad. IV.

Hesionidae.

Parapodarhe n. Mittelgattung zwischen Porför^e Qfgs. und Microphthalmus Metschn.

;

Czerniavsky p 177 — lubnca n. Sin. Jaltensis, supralittor, ; id. p 177-178 Figg.

Phyllodocidae.

Pruvot zeigt, daß bei den Phyllodociden die ventralen Cirrhen des 2. und 3.

Körpersegmentes keinen Werth als systematisches Unterscheidungsmerkmal haben.

Er basirt seine Eintheilung auf die Zahl der Antennen und auf die Form der

Rückencirrhen.

Anaitides n. Nahe verwandt mit Phyllodoce. Segmentum buccale duplex. Cirri ten-

taculares paria 4 : 1-mum par sub capite, 2-dum et 3-ium in segmento primo,

4-tum in segmento 2-do affixum. Oculi 2
; Czerniavsky p 158—159.

Atiaitis lineata Clap, = Carobia [Paracarobia] lineata] CzerniaVSky pl58.
Carobia lanceoligeran. Sinus Suchum et S. Jaltensis, 1—4 m ; Czerniavsky p 155—1 56

Figg. — tuberculata Czern. forma suchumica , f. Kerczensis, i. jaltensis nu. Sin.

Suchum, 1 m; Portus Kercz, 1—1,5 m; Sin. Jaltensis; id. p 156—157 Fig.

Eracia [Eidalia] virens Qfgs. var. pontica n. Sin. Sevastopol, Sin. Suchum. 1—6 m;
Czerniavsky p 165-166.

Eteone armato *Clap. = Eteone picta Qfgs.; Czemiavsky p 151 — fucata Sav. et

j9tcto Qfgs. Tauber = Senate n. ; Levinsen — picta Qfgs. forma suchumica et f.

sevastopolica n.n. Sinus Suchum, 1— 1,5m.; Czerniavsky p 151—153 — striata iüv

E. fucata Sav. Tauber und E. picta Qfgs. Tauber
; Levinsen p 212 Fig. — striata

Bobretzky = Eteone picta Qfgs. forma sevastopolica
; Czernjavsky p 151 — villosa

n. für 3Iysta barbata Tauber; Levinsen p 212-213 Fig.

Eulalia ßavescens Bobr. = Eulalia pallida Clap. forma sevastopolica; Czerniavsky

p 166 — (subgen. Eumida) guttata G\2i^ . = Eracia [Eulalia) virens Qfgs.; id.

p 164 — incompleta Qigs. = Mesoeidalia incompleta; id. p 171 — niacroceros

Qfgs. = Pterocirrus [Eulalia) macroceros Bobr.; id. p 169 — obtecta Ehl. =
Mesoeulalia obtecta; id. p 171 — pallida Clap. forma suchumica n. Suchum, 1 m;
id. p 167—168 — saxicola Qfgs. - Eulalides saxicola; id. p 171 — volucris Ehl.

= Pterocirrus [Eulalia) macroceros Bobr. var. pontica; id. p 169 — virens Ehl. =
Eracia [Eulalia) virens\ Qfgs. ; id. p 164 — virens Mar. et Bobr. = Eulalia
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[Euniida] guttata Clap. ; id. p 163 — viridis Langerhans = Eracia [Eulalia] virens

Qfgs. ; id. p 164.

Exdalides n. Nahe verwandt mit Eulalia. Segmentum buccale unicum, cirros tentacu-

lares omnes gerens. Oculi 2. Setae omnes compositae (festucae 9) ; Czerniavsky

p 171.

Eumida sangtiinea Malmg. = Eracia [Eulalia] sanguinea Oerst.
; Czemiavsky p 164.

Mesoeulalia n. Nahe verwandt mit Eulalia. Segmentum buccale duplex. Cirri ten-

taculares utrimque 2,2 dispositi. Oculi 2 [M. incompleta'^.) . Setae omnes compo-

sitae (festucae 9) ; Czerniavsky p 170-171.

Mysta barhata Tauber = Eteone villosa n.; Levinsen.

Nothis n. 4 Antennen, das 3. Körpersegment ohne Rückencirrhus ; PrUVOt p 1226.

Paraeulalia n. Nahe verwandt mit Eulalia. Segmentum buccale duplex. Cirri tenta-

culares in segmento 1-mo utrimque 3, in segmente 2-do utrimque 1 dispositi. Oculi

4. Setae compositae
; Czerniavsky p 171.

Phyllodoce badia Malmg. = Anaitides badia
; CzerniavSky p 159 — citrina Oerst. =

A. citrina \ id. p 159 — EhlersiiClfgs. = Anaitis Ehlersii ] id. p 160 — groenlandica

Malmg. = Anaitides groenlandica ] id. p 159 — incisa Oerst. = A. incisa; id. p 159
— lanielligera Johnst. = A. lamelligera; id. p 159 — la?nitiosa Malmg. = A. la-

melligera ; id. p 1 59— laminosa Savigny = Genetyllis laminosa ; id. p 161 — Luetkeni

Malmg. = Anaitides Luetkeni; id. p 159 — [Eidalia] macroceros Grube = Pte-

rocirrus [Eulalia) macroceros Bobr. ; id. p 168 — macidata Malmg. = Anaitides

Mülleri; id. p 159 — mucosa Malmg. = A. mucosa; id. p 159 — Mülleri Leuck.
= A. Mülleri'^ id. p 159 — [Eulalia] multicirris Grube — Paraeulalia multicirris

n.; id. p 171 — pulchella Malmg. = Anaitides pulchella; id. p 159 — [Eulalia]

punctifera Grube = Eulalia punctifera Qfgs.; id. p 162 — quadraticeps Grube =

Anaitis quadraticeps; id. p 160 — Rinki Malmg. = Anaitides Rinki\ id. p 159
— [Eulalia) tenax Grube = Eulalia tenax p 163 — teres Malmg. = Anaitides

teres; id. p 159 — tuberculata Bobr. = Carobia tuberculata; id. p 156 — [Eula-

lia) viridis Grube = Eulalia clavigera Qfgs. ; id. p 162 — vittata Ehlers = Anaitis

vittata ; id. p 160.

Pterocirrus macroceros Bobr. var. pontica n. Sin. Suchum, Sin. Sevastopol, 1—2 m;
Czerniavsky p 169-170.

Sige fusigera Malmgr. = Eracia fusigera; CzerniaVSky p 164.

Trachelupkyllum n. Lobus cephalicus antennis 5 et sub margine posteriore utrimque

appendice foliiformi instructus. Cirri tentaculares utrimque duo. Parapodium
dorsale aciculo setisque paucis capillaribus instructum, in appendicem superiorem

minutam crassam liguliformem, a parapodio band distinctam, transiens. Para-

podium ventrale setas compositas gerens, appendicibus binis foliif^'mibus instruc-

tum, altera posteriore et exteriore magna, altera interiore minuta; Levinsen p 209
— Lütkeni n. in freto Alversund, Bergen; id. p 209-211 Figg.

Nerillidae.

Nerillidae n. fam. für Nerilla antennata Schmidt; Levinsen p 250.

D. Echiuridea.

E. van Beneden (') verzeichnet von Ostende Echiurus Pallasii.

Marion (') zählt die im Mittelmeer im Süden von Frankreich in Tiefen unter
75 m gefundenen Echiuriden auf. Derselbe (2) verzeichnet die im Golf von Mar-
seille aufgefundenen Echiuriden nach ihrer geographischen Verbreitung.

Lampert gibt eine vergleichende Übersicht aller bekannten Thalassema.
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Hamingia arctica neuer Fundort : Lerwick, Hardanger Fjord, Norwegen. 40 Faden;

Lankester p 38 — gladaUs Horst = arctica Kor. u. Dan.; id. p 38.

Thalassema formosulum n.; Mauila, Cavite bei Manila, Shanghai; Lampert p 339—

340 — caiulex n. Rothes Meer, Indisclier Ocean; id. p 340 — so7-billans n. Phi-

lippinen; id. p 340—341 — ve grande n. Philippinen; id. p 341 — exilii F.

'Müll, (n.?), Desterro in Brasilien; id. p 341 — erythrogrammon Müll, im Meeres-

sand bei Tandjong Pandan auf Billiton
; Sluiter (^j p 33-54 Figg.

10. Isolirte Formen.

[Myzostoma, Phoronis, Balanoglossus, Nectonema.)

In einer vorläufigen Mittheilung berichtet Bateson über seine an den Küsten

von Hampton, Virginia, am lebenden Material angestellten Untersuchungen über

die Entwicklung der dortigen Balanoglossus. Das Toruariastadium wird nicht

durchlaufen. Nach Ablauf der wahrscheinlich regulären Furchung plattet sich

eine Seite des Eies ab, stülpt sich ein, die Ränder der Einstülpung wachsen ein-

ander entgegen und bilden den Blastoporus, der wahrscheinlich zum After wird.

Der Embryo verlängert sich in der Richtung der durch den Blastoporus gehenden

Achse, welche zur Längsachse des Thieres wird; er bedeckt sich mit einem Flim-

merkleid und beginnt um diese Achse zu rotiren. Um das hintere Ende bildet sich

ein Kranz großer Cilien. Es treten 2 Ringfurchen auf, wodurch der Körper in 3

Segmente zu zerfallen scheint. Das vordere wird zum Rüssel, das mittlere bildet

den Kragen, das hintere den Rest des Körpers. In der vorderen Furche bildet

sich darauf der Mund. Am Vorderende des Rüssels tritt ein Wimperbüschel nuf.

Hinter dem Kragen bilden sich dorsalwärts 2 Einsenkungen, die Anlagen der 2

ersten Kiemenspalteu. Die Larve schlüpft aus, setzt aber das Leben im Schlamm,

worin das Mutterthier lebt, fort und nimmt fortwährend an Größe zu. Vom
Darme aus bilden sich verschiedene Aussackungen, welche wahrscheinlich die

übrigen Kiemenspalten bilden. Die weitere Entwicklung wurde nicht verfolgt.

Fewkes (^) theilt einige Beobachtungen ühQX Nectonema agiltsYerr. mit, nach denen

die systematische Stellung dieses Wurmes noch immer zweifelhaft erscheint. Wenn
Nematode, so gehöre er in die Nähe der Chaetosomiden. In vieler Beziehung

(Segmentation der lateralen Streifen, doppelte Reihe von Haaren jederseits) zeige

er indessen auch Annelidencharactere.

Fewkes {*) beschreibt und bildet ab 2 junge Stadien von Tomaria von Newport
und weist auf die Übereinstimmung dieser Larve mit Pilidium recurvatum hin.

Giard knüpft an eine französische Übersetzung von Metschnikofi's Aufsatz über

die systematische Stellung des Balanoglossus [vergl. Bericht f. 1881 I p 310]

einige Bemerkungen, in denen er sich im Allgemeinen den Ansichten M.'s zu-

stimmend ausspricht, aber auf einige Schwierigkeiten (Herz, Muskelstrang, spätes

Auftreten der Wimperschnüre bei der Toroaria) hinweist. Er legt dann die Ähn-
lichkeit in der Beschaffenheit der Geschlechtsdrüsen während der Ruheperioden

bei Seeigeln nach seinen eigenen früheren Schilderungen einerseits und bei ^«7«-

noglossus nach Kowalevsky's Darstellung andererseits dar. Auffallend ist der

Mangel eines besonderen Excretionsapparates bei B., der weder ein »Protouephros«,

wie Turbellarien , Trematoden
,
Cestoden , Molluskenlarven , Polygordiuslarven,

noch ein »Deutonephros« (eigentliche Segmentalorgane) besitzt. -Die Verwandt-
schaft des B. mit den Tunicaten weist Verf. durchaus zurück, weil die Respira-

tionsorgane viel zu inconstant seien, um phylogenetische Schlüsse zu gestatten.

Schließlich stellt er mit Metschnikoff B. Drovisorisch zu den Echinodermen.

[J. W. Speugel.]
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V. Graff (^) (p- 130) bezeichnet als neuen Fundort von Myzostoma elegans Graff

))Off French Reef«; Wirth: Actinometra meridionalis A. Ag.

Haswell (^) findet in Australien eine neue Art der bisjetzt bloß von Europa bekann-

ten Phoronts, nämlich australis n. off Balls Head, Port Jackson, 15 Fdn. (p 607).

Myzostoma longipes n. Wirth unbekannt. St. Vincent; v. Graff (^) p 126— 127 — areo-

latum n. auf Actinometra Blakei P. H. C, Guadeloupe, und auf A. meridionalis

var. quadrata P. H. C, Martinique, Barbados; id. p 127 — marginatimi n. auf

A. discoidea P. H. C,, Montserrat, Martinique; id. p 127 — brevipesn. auf Ante-

don Pourtalesii P. H. C, Cariacou; id. p 127—128 — testudo n. auf Actinometra

lineata P. H. C., Barbados; id. p 128 — pictum n. Wirth unbekannt. Mont-

serrat; id. p 128 — excisum n. auf Antedon Hageni Pourt. , Alligator-Reef, 96

Fdn.; id. p 128 — crenatum n. Wirth unbekannt. Martinique, St. Lucia, 13°

22' N., 61° 7' W., 278 Fdn.; id. p 129 — Agassizii n. auf Autedon Hageni

Pourt., Bahia Honda, 100 Fdn.; id. p 129 — vastum n. auf Actinometra Blakei

P. H. C; id. p 129 — ohlongum n. wahrscheinlich auf A. meridionalis var. cari-

nata P. H. C., Grenada; id. p 130 — Canbbeanum n. Wirth unbekannt. Car-

ribbean Sea; id. p 130 — irreguläre n. auf Actinometra meridionalis A. Ag. und

var. carinata P. H. C., W. of Tortugas, Caribbean Sea, Martinique, Grenada;

id. p 130 — rotundum n. wahrscheinlich auf A. meridionalis var. carinata P. H.

C., Grenada; id. p 130—131 — abundans n. auf A. pulchella Pourt. , Martinique

und St. Vincent; id. p 131 — carinatmn n. auf A. pulchella Pourt., Martinique;

id. p 131 — bicaudattcm n. auf A. meridionalis A. Ag., W. of Tortugas; id. p 131

— 132 — ßlicaudau. aufAntedon Hagenii Pourt. off Sand Key; id. p 132 — cysti-

colum n. getrenntgeschlechtlich und dimorph. Je 1 (J* und 1 Q zusammen in einer

Cyste auf Actinometra meridionalis var. carinata, Cape Frio, Granada; id. p 133
— inßator n. getrenntgeschlechtlich und dimorph in Cysten auf A. pulchella

Pourt. und Antedon angustiradia P. H. C; id. p 133 — Murrayi n. getrennt-

geschlechtlich und dimorph in Cysten auf Antedon duplex P. H. C, St. Vincent,

ferner auf A. radiospina P. H. C. und A. angustiradia von den Materialien der

Challenger-Expedition ; id. p 133.

Bryozoa.

(Referent: Dr. W. J. Vigelius im Haag.)
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A. Anatomie, Ontogenie, Phylogenie, Paläontologie (mit

Ausschluß der paläont. Systematik), Physiologie.

I. Allgemeines.

Haddon's Untersuchungen über Ursprung und Entwicklung des sich regen e-
. rirenden Ernährungsapparates wurden an Flustra carbaseaE. und Sol.,

securifrons PalL, papyracea E. und Sol., Bugula flahellata J. V. Thomps., avicu-

laria L., Eucratea chelata L., Alcyonidium gelati7iosum L., Diachoris magellanica

Busk, Vesicularia spinosa L. und Loxosoma tethyae Sal. angestellt. Die wesent-
lichsten hier folgenden Angaben beziehen sich auf die lebend untersuchte Flustra

carhasea. In den jüngsten Stadien besteht die Anlage des sich regenerirenden Er-
nährungsapparates aus einer kleinen runden Zellenmasse , welche , von einer

Scheide transparenter Zellen umgeben, einerseits mit der Endocyste, andererseits

mit dem Funiculargewebe zusammenhängt. Nach der Bildung einer centralen

Höhle verwandelt sich die in dieser Weise entstandene Blase in einen birnförmigen

Körper, von welchem der obere engere Theil durch eine dünne, zweischichtige

Wand begrenzt wird. Die untere geräumigere Abtheilung wird ebenfalls durch 2

Zellenschichten begrenzt, von welchen die äußere dünne Schicht die größeren
inneren activen Zellen (»active cells«) umschließt. Aus der inneren Zellenschicht

bilden sich nachher die äußere Schicht der Tentakelscheide, das äußere Epithel

der Tentakel und das innere Epithel des Darmcanals ; aus der äußeren Schicht

(»sheath«) gehen die innere Schicht der Tentakelscheide, das innere Epithel der

Tentakel sowie auch das Gewebe, welches den Darmcanal gegen die Perigastral-

höhle abgrenzt, hervor. [Letzteres ist als Epithel abgebildet, wird aber im Text
nicht genau beschrieben.] Die äußere Zellenschicht verhält sich bei den weiteren

Vorgängen passiv und schmiegt sich den inneren activen Zellen an. Die nächste

Veränderung betrifft den unteren Theil der inneren Zellenschicht, der an einer

Seite nach außen hervordringt und sich bis auf den Punkt, wo später das Rectum
mit dem Lophophor in Verbindung treten soll, von dem übrigen Theile des jungen

Ernährungsapparates abschnürt. Dieser abgeschnürte Theil bildet einen blind

geschlossenen Sack und stellt die gemeinschaftliche Anlage des Magens und Dar-
mes dar. Während dieser Vorgänge differenzii-t sich der andere Theil in die Ten-
takelscheibe (»lophophore«) und die 22 jungen Tentakel. Letztere sitzen der Ten-
takelscheibe kreisförmig auf und bilden eine Reihe, welche nur an der Stelle, wo
der Magensack hängt, unterbrochen ist. Der Lophophor theilt sich dann durch
eine kreisförmige Einschnürung in 2 Abtheilungen, von welchen die untere als

Ösophagus mit dem Magensack verwächst. Der junge Ernährungsapparat tritt

nun mit dem braunen Körper in Verbindung ; letzterer wird von den Wänden des

Cöcums umwachsen und gelangt dann in den Magen, wo er (bis auf geringe Reste,
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•welche in den Darm übergehen) vermuthlich durch die zu gleicher Zeit in Thätig-

keit tretenden Magendrüsen verdaut wird. Die im Wachsthum begriffenen Ten-
takel haben sich inzwischen an der Innenseite mit einer Epithelschicht bekleidet,

welche von der primitiven äußeren Zellenschicht [s. oben] herstammt; auch haben

sich auf der äußeren Epithelschicht der Tentakel Cilien entwickelt. -^ Der große

Ketractor des Eingeweidetractus entsteht aus dem den Darm umgebenden Gewebe
(peritoneal lining). Dagegen geht der frühzeitig auftretende Funiculus wahr-
scheinlich aus dem Funiculargewebe des Mutterzoöciums hervor und wächst von

dem Fundus des Ernährungsapparates aus der Basis des Zoöciums entgegen. Er
verbindet sich mit dem braunen Körper und leitet den jungen Ernährungsapparat

nach demselben hin. Die Tentakelscheide ist mittlerweile stark in die Länge ge-

wachsen und tritt schließlich mit der die Öffnung des Zoöciums umgebenden Endo-
cyste in Verbindung. — Nach einer kritischen Übersicht der Litteratur über die

Knospung der Bryozoen folgen noch einige Schlußbemerkungen, in welchen Verf.

unsere heutigen Kenntnisse über die Knospung mit der Keimblätterlehre in Ein-

klang zu bringen versucht. Er betrachtet Cystid -\- Polypid als ein Individuum und
deutet das sich entwickelnde Polypid nicht als Knospe, sondern als Theil einer

Knospe. Während bei den Entoprocten und Phylactolaemen aller Wahrscheinlich-

keit nach die 3 Keimblätter sich an der Bildung der Knospe betheiligen, ist es bis

jetzt noch nicht gelungen, auch bei den Gymnolaemen den 3-blättrigen Zustand

der Knospe wiederzufinden. Verf. glaubt nun auf Grund eigener und fremder

Untersuchungen annehmen zu müssen, daß wenigstens bei sehr vielen Formen der

letzteren Abtheilung das Material der Knospe theilweise von der Endocyste, theil-

weise von dem Funiculargewebe abstammt und daß der Magen nur aus dem Funi-

culus hervorgeht. Da es nun theoretisch sehr wahrscheinlich ist, daß auch bei

den Gymnolaemen die 3 Keimblätter sich an der Bildung der Knospe betheiligen,

80 vermuthet er, daß deijenige kleine Theil des Funiculus, welcher das ver-

dauende Gewebe liefert, entodermalen Ursprunges sei und indirect von dem
Archenteron des Embryos abstammt.

[II. unterclassen und Ordnungen.

1. Ectoprocta.

Ordnung Gymnolaemata.

Über die Knospung bei Flustra, Bugula, Eucratea, Alcyonidium, Diachoris und
Vesicularia vergl. Haddon^ s. oben p 226.

Quelch ergänzt die Notizen von Busk und Mc Coy über Spiralariaßorea Busk
durch eine Beschreibung der bis jetzt unerwähnt gebliebenen Brutkapseln.
Diese werden von den Avicularien überdeckt, ragen in deren Höhlung hinein und
sind basalwärts mit ihnen verbunden ; ihre Öffnung ist sehr groß. Sie kommen
nur auf denjenigen Marginalzellen vor, welche die großen Avicularien tragen. Die

von M. Coy beschriebenen Stacheln an beiden Seiten der Zellenwand sind keine

Stacheln, sondern Haken.
Milne Edwards liefert einen Beitrag zur Kenntnis der Ovicellen bei den Cyclo-

stomen und beschreibt die Brutkapseln der in der recenten Bryozoenfauna spär-

lich vertretenen Gattungen Frondipora und ReticuUpora.

Ulrich ('] beschreibt den Bau der Monticuliporidae und Fistuliporidae. Der
sehr variable Wachthumsmodus veranlaßt ihn, folgende Sto ck formen zu unter-

scheiden: P »massive« Zoaria (z. B. Monotrypa undulata Nich.), 2° »discoid« Z.

(z. B. Biplotrypa petropolitana Pander), 3° »dendroid« oder »ramose« Z. (z. B.

Callopora elegantula Hall), 4'^ »frondescent« Z. (z. B. Heterotrypa frondosa d'Orb.),

15*
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5** »laminar« oder »double leaved« Z. (z. B. Peronopora decipiens Rominger), 6" »en-

crusting« Z. (z. B. Nebulipora papillata Mc Coy) u. a. — Als die beiden einzigen

auf der Oberfläche der Stöcke auftretenden Diflferenzirungen werden die «monti-

cules« und die »maculae« erwähnt. Erstere sind genau umschriebene Areas,

welche über das Niveau des Stockes hervorragen. Unter »maculae« versteht Verf.

sternförmige oder unregelmäßige Localdifferenzirungen, welche durch Anhäufung
von die Stelle der »monticules« einnehmenden Interstitialzellen (»interstitial cells«)

hervorgehen. — Jede Röhre (»tube«) hat eine vollkommene und selbständige

Wand; nur bei einer einzigen Monticuliporide [M. obliqua n. sp.) kommen in den

Wänden feine Durchlöcherungen vor (»connecting Foramina«), wodurch die Röh-
ren miteinander in Verbindung stehen. Diese Öffnungen treten nur in der Corti-

calzone des Stockes (»mature or cortical region«) auf; in der Achsenzone (»imma-

ture or axial region«) fehlen sie ; hier haben die Röhren dünne Wände und fehlen

auch manchmal die Diaphragmen. Cortical- und Achsenzone sind gewöhnlich

scharf voneinander unterschieden. (Ausnahme: die massiven Formen.) In dem
ersteren, peripheren Theile haben die Röhren verdickte Wände und sind nach

außen gebogen. Die Verdickung der Wände kann in verschiedener Weise vor

sich gehen. Die Corticalzone ist ferner in vielen Fällen characterisirt durch das

Auftreten von 1*^ »cystoid diaphragms« (convexe Platten, welche die Röhren an

einer oder an beiden Seiten auskleiden), 2° InterstitialrÖhren (»interstitial tubes«),

3° »spiniform tubuli« [s. unten] und 4° »connecting Foramina« [s. oben]. Die zahl-

reichen in der Corticalzone vorhandenen Diaphragmen sind im ursprünglichen Zu-

stande durchlöchert gewesen und müssen, wenigstens bei Callopora Hall und
Stenopora Lonsdale, als die Opercula der nächst tiefer liegenden Zellenschicht

angesehen werden. InterstitialrÖhren und Interstitialzellen sind besonders bei den

Fistuliporidae reichlich vertreten. Bei den Monticuliporidae haben die Ersteren

distincte Wände, auch sind in ihnen die Diaphragmen zahlreicher als in den

wahren Röhren. Viele Monticuliporidae und einige Fistuliporidae besitzen stumpfe

stachelartige Gebilde, welche entweder an den Verbindungsecken der Zellen, oder

in der die benachbarten Zellen trennenden Linie^ oder endlich in der Substanz der

Zellenwände auftreten. Diese »spiniform tubuli« (spiniform corralites Nich.,

Wandröhren Dybowski) waren ursprünglich hohl und sind vielleicht (wenigstens

hti Dekayia'Et. und H., Heterotrypa Nich. etc.) den ausgehöhlten Basalstücken

ähnlich, welche bei vielen jetzt lebenden Bryozoen die Vibracula fixiren. Wahre
Septen kommen bei den Monticuliporidae und Fistuliporidae niemals vor; auch
fehlen die »spiniform septa« der Favositidae. — Die Unterfläche des Stockes wird

besonders deutlich bei den discoiden Stockformen von einer dünneren oder

dickeren Membran (epithecal membrane) bedeckt , die in keinerlei Beziehung zu

den Opercula steht (gegen Nicholson) , die Unterlage für die Röhren des Stockes

bildet und sich mit der »lame germinale« (d'Orb.) vieler anderer Bryozoen ver-

gleichen läßt.

Waters (''j beschreibt den Bau von Catentcella alata Thoms. und C. ampla

Waters. Die Stockanschwellungen (»beads«), welche 1 Individuum enthalten,

werden als »globuli«, diejenigen, welche aus 2 Individuen zusammengesetzt sind,

als «biglobuli« beschrieben. In dem »globulus« kommen jederseits 3 Abtheilungen
vor, welche im lebenden Zustande von einer Membran überdeckt sind und als

»supraavicularian — «, »infraavicularian — « und »pedal compartment« unterschie-

den werden können. Bei C. ampla Waters und C. ponderosa Goldst. befindet sich

auf der Frontalfläche eine ovale Kalkplatte, welche durch die Fenestrae hindurch-
schimmert. Bei den Arten, wo sie fehlt, ist an ihrer Stelle eine ovale Grenzlinie

vorhanden (z. B. bei C. margaritacea) . Die Apertura der Catenicellae zerfällt in

2 Abschnitte: 1*^ die distale ovale Öffnung, welche durch das Operculum ge-
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schlössen wird, und 2° die darunter liegende proximale Öffnung, welche in einen

zwischen der oberen und unteren Membran der Frontfläche des Zoöciums liegen-

den Raum führt.

(Ordnung Phylactolaemata.)

2. Entoproeta.

Über die Knospung bei Loxosoma tethyae Sal. vergl. Haddon, s. oben p 226.

(3. Pterobranchia.)

B. Biologie.

Nach Allen lohiQ Plumatella vesiculariaheidy, nachdem sie 16 Stunden an der Luft

gestanden hatte, wiederum vollständig auf, als sie in eisenoxydhaltiges Wasser
übertragen wurde. Hierin erhielt sie sich 2 Wochen, ging dann aber in Folge

des Zerfalls des Blattes, worauf sie fixirt war, zu Grunde. Verf. schließt hieraus,

daß die Athmung stundenlang anhalten kann, wenn nur die invaginirten Tentakel

von einer sehr geringen Quantität Wasser umgeben sind; daß die Anwesenheit

von Eisenoxyd im Wasser nicht schädlich wirkt und daß P. längere Zeit außer-

halb des Wassers lebend erhalten werden kann.

Nach Maplestone können am Uferstrande angespülte Bryozoen, wenn sie sofort

eingesammelt werden, manchmal durch bloße Befeuchtung längere Zeit hindurch

lebend erhalten werden. Dagegen hatten einige Bryozoen, welche direct dem
Meere entnommen waren und sofort in Meerwasser übertragen wurden, ihre Eva-
ginationsfähigkeit vollständig verloren.

Haswell (^] berichtet über eine verzweigte Cellepora, welche mit kleinen rothen

Actiniden besetzt ist. Letztere bewohnen cylindrische Aushöhlungen in der Sub-
stanz des Stockes, die miteinander sowie mit der centralen Höhle der dickeren

Äste der C. communiciren können. Verf. nimmt an, daß der cylindrische Canal,

welcher sich bei der von ihm beschriebenen Sphaeropora fossa [Cellepora fossa) von
dem einen Pole nach der Achse des kugelrunden Stockes erstreckt, in gleicher

Weise den früheren Wohnsitz einer kleinen Actinide repräsentirt. Eine ähnliche

Aushöhlung fand er auch in einer mit der letzteren nahe verwandten Cellepora,

deren Colonie die Gestalt eines verlängerten Kegels hat. Wahrscheinlich geht

die zuerst erwähnte C. aus einem mit der C. fossa oder ihrer Verwandten über-

einstimmenden Stadium hervor, und wird anfangs die junge Actinie von einer

Gruppe Individuen der C. umgeben. Wenn dann der Stock sich vergrößert und
die Individuen sich rings um die Öffnung der von der Actinide eingenommenen
Höhle anhäufen, so verlängert sich der Gang, während die Actinide ihre Stelle

am Munde des Canals beibehält. Bei seitlicher Knospenbildung der Actinide ver-
zweigt sich ebenfalls der Canal und so entsteht allmählich die eigenthümliche vom
Verf. beschriebene Form.

Nach iVJilne Edwards soll Setosella vulnerata Busk sich nur in sehr großen Tiefen

(1068 m) geschlechtlich fortpflanzen.
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C. Faunistik und Systematik.

(I. Allgemeine Faunistik.)

II. Faunen.

a. Recente Formen.

Großer Ocean, Australien, Neu-Seeland: Chilostomen; Hincks (^) — Queen
Charlotte Inseln: Chilostomen; id. (^j — New South Wales: Mesenteripora Blv.;

Haswell {').

Atlantischer Ocean. Portugal, Spanien: Chilostomen, Cyclostomen; Jullieri;

Milne Edwards — Ostküste von Schottland: Alcyonidiwn., Ridley.

b. Fossile Formen.

England. Wenlock Limestone Dudley: Thamniscus\ Shrubsole (*) — Permian
Limestone quarry, Hilton Castle, Sunderland: Phyllopora King; id. (2) — Shrop-
shire (Silur): -S'fomrttoj^ora Bronn, ^scoc/iVifyon Nich. und Ether. jun.; Vine (^)

—
ibid. Wenlock shales : Cyclostomen; id. (2) — Jura: Cyclostomen; id. (3).

America. Niagara Limestone : J^e/icojoom Claypole; Claypole — Cincinnati und
Umgebung: Cyclostomata, Trepostomata, Cheilostomata ; Ulrich (S^) — Hudson-
river Group: Stomatopora Bronn; Miller (-).

Australien. Mount Gambier : Chilostomen; Waters i}) — Bairnsdale (Gippsland)

:

Chilostomen; id. (2) — Muddy Creek, Hamilton, Bird Rock, Waurn Ponds:
Chilostomen; id. (3).

III. Systematik der recenten Formen,

a. Allgemeines.

Milne Edwards gibt einen vorläufigen Bericht über die im Mittelmeer und At-
lantischen Ocean gesammelten 71 Tiefsee-Arten.

b. Unterclassen und Ordnungen.*)

Ectoprocta Nitsche.

Ordnung Gymnolaemata Allm.

Hincks (^) beschreibt als Fortsetzung seiner Untersuchungen über marine Bryo-
zoen [vergl. Bericht f. 1882 Ip 308] einige Chilostomen von Australien und
Neu-Seeland, welche den Cellulariidae , Bicellariidae , Cellariidae, Myriozoidae

(part.) Smitt und Escharidae (part.) Smitt angehören. Dann setzt er [-) auch

seinen Bericht über die Bryozoen der Queen Charlotte Inseln [vergl. Bericht f.

1882 Ip 308] fort und beschreibt einige Chilostomen aus den Familien Cribrili-

nidae, Microporellidae, Myriozoidae (part.) Smitt und Escharidae (part.) Smitt.

Jullien berichtet über die Cyclostomen und Chilostomen, welche 1881 mit dem
»Travailleur« im Atlantischen Ocean gesammelt wurden: 59 Formen (15 Cyclost.,

44 Chilost.). Von den 41 neuen Species werden 12 in 9 neue Gattungen unter-

gebracht. Die Chilostomen werden in »Monodermata« und «Diplodermata« [vergl.

*) Die hier gegebene Characteristik der Familien lehnt sich im Allgemeinen den Ein-
theilungen von Hincks (Brit. Marine Polyzoa) an. Denjenigen Familien, welche mit denen
von Hincks nicht identisch sind, oder in seinem Werke keine Erwähnung finden, sind die

Namen der Autoren beigegeben.
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Bericht f. 1882 I p 308] eingetheilt. Die Monodermata zerfallen wieder in «M.

subovicellata« (bei denen die Ovicelle durch das Operculum geschlossen wird) und
))M. superovicellata« (bei denen die Ovicelle eine selbständige Öffnung besitzt,

welche in keinerlei Beziehung zu dem Operculum steht). Die gefundenen Formen
gehören zu den Crisiidae, Tubuliporidae (Johnst.) ; Monodermata subovicellata

:

Aeteidae, Microporellidae, Porinidae d'Orb. [Porina d'Orb. 1 sp,, Anarthropora

Smitt 1 sp.), Ascosidae n. fam. Juli.; Monodermata superovicellata : Cellulariidae,

Bicellariidae, Cribrilinidae, Lageniporidae n. fam. Juli., Schizoporellidae n. fam.

Juli., Myriozoumidae n. fam. Juli. [GemelUpora Smitt 1 sp.), Escharidae; Diplo-

dermata: Cabereidae n. fam. Juli., Cellariidae, Membraniporidae Busk und
Microporidae.

Familien.

«. Chilostomata Busk.

Familie Aeteidae.

Aetea (Lamk.) lineata n. Golf v. Gascogne. 1094 m; Juilien p 504 T 13 F 11.

Familie Cellulariidae.

Nach Hincks (^) wird bei Scrupocellaria cervicornis Busk jede Seite des Zweiges

von einer Reihe langer Stacheln umsäumt (Schutzorgane) . Caberea grandis Hincks

wird in Hutton's »List of New Zealand Polyzoa« eingereiht. — Juilien beschreibt

von Scrupocellaria y. Bened. 2 sp. (1 n.).

Scrupocellaria marsupiata n. Nordwestl. v. Spanien 2018 m; Juiiien p 506 T 13

F 17—20.
Familie Bicellariidae.

Hinci<S (^) revidirt die Gattung Stirparia Goldst. ; führt an Stirparia 1 (n.)
;

Stolomella (n.) 1 n. sp. Juiiien erwähnt von Bicellaria Blv. 1 n. sp.

Bicellaria evocata n. Nördl. v. Spanien 2018 m; Juiiien p 508 T 14 F 21, 22.

Stirparia glabra u. Geraldton, West-Australien; Hincl(S (^) p 196—197 T 6 F 2.

Stolonella n. gen. von Beania Johnst. hauptsächlich unterschieden durch den Besitz

eines wahren Stolos, der durch Haftscheiben fixirt wird; Hincl(S (^) p 197, 198— clausa n.
;

ibid. auf Fucus kriechend ;id.plS9T7F6.

Familie Cabereidae (n.) Juilien.

Juiiien citirt von Caberea Lamk. 2 sp. (1 n.)

Caberea ligata n. Nordwestl. v. Spanien 2018 m; Golf von Gascogne 896 m auf
Amphihelia] Juiiien p 518 T 16 F 51—54.

Familie Cellariidae.

Hincl(S (^) führt an von Farmicia Pourt. 1 n. sp. — Juiiien beschreibt von
Salicornaria Cuv. 1 sp., von Euginoma (n.) 1 sp.

Cellaria pusilla Smitt = Scrupocellaria pusilla Sm.
; JulÜen p 506 T 13 F 15, 16.

Euginoma n. gen. Verwandt mit Salicornaria Cuv.
; Juiiien p 520 — vermiformis

n. Nordwestl. (2018 m) und nördl. (1094 m) von Spanien id. p520T17F
58, 59.

Farmicia appendiculata n. Port Phillip Heads ; Hincl<S (^) p 199 F 4, 4«, 4&.
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Familie Membraniporidae Busk.

Juliien erwähnt von Crepicella (n.) 1 n. sp. von Jubella (n.) 1 sp. und von

Membranijiora Blv. 4 sp. (2 n.]

Crepicella n. gen.; Juliien p 522 — longipes n. zwischen Vigo und Oporto, 1068 m,

2018 m; id. p 522 T 17 F 60, 61.

Juhella n. gen.; Juliien p 519 — enucleata n. Nordwestl. v. Spanien 2018 m ; Golf

von Gascogne 896 m ; id. p 519 T 16 F 55, 56.

Memlranipora macüenta n. Golf v. Gascogne 896 m; Juliien p52lTl7F62 —
tenuis n. 1000 m; id. p 522 T 17 F 67.

Familie Microporidae.

Juliien führt an von Setosella Hincks 2 sp. (1 n.)

Setosella Folini n. Südl. von Portugal 896 m, 1205 m; Juliien p523 T17 F63—65.

Familie Cribrilinidae.

Hincks (^) beschreibt 1 n. Form von Cribrilma radiata Moll. — Juliien führt

an von Cribrilina Gray 1 n. sp.

Cribrilma aloicornis n. Zwischen Cap Finistere u. Oporto 2018 m, 1068 m; Juliien

p 508 T 14 F 23—25 — radiata Moll, innominata n. f. Cumshewa, Houston

Stewart Channel, Queen Charlotte Inseln; Hincks [^) p 442.

Familie Microporellidae.

Hincks (^) fand von Microporella ciliata Fall. 2n. Formen und von Monoporella

Hincks 1 n. sp. Er beschreibt den Übergang vom Avicularium zum Vibracularium

[s. Bericht f. 1882 I p304]. — Juliien erwähnt von Microporella Hincks 1 n. sp.

Microporella ciliata Fall, timbonata n. f. Dolomite Narrows, Queen Charlotte Inseln

;

Hincks (^) p 444 T 17 F l — vibracuUfera n. f. Queen Charl. Inseln; id. p 443

T 17 F 2 — insperata n. Nordwestl. v. Spanien 2018 m; Juliien p 505 T 13

F 12.

Monoporella brunnea n. Queen Charlotte Inseln; HinckS {^) p 444 T 18 F 4, 4a.

Familie Lageniporidae (n.) Juliien.

Juliien stellt 2 n, gen. Temachia (1 n. sp.) und Tegminula (1 n. sp.) auf und

beschreibt von Lagenipora Hinks 1 n. sp.

Lagenipora Edwardsi n. Nordwestl. v. Spanien 1068 m, 2018 m; Juliien p 510

T 14 F 30, 31.

Tegminula n. gen.; Jullien p510 — venusta n. Golf v. Gascogne 392 m ; id. p 510

T 17 F 68, 69.

Temachia n. gen.; Juliien p 509 — opulenta n. nördl. V.Portugal 1068m; id. p509
T 14 F 26-29.

Familie Ascosidae (n.) Juliien.

Ascosia n. gen.; Juliien p 505 — pandora n. Nordwestl. v. Spanien 2018 m; id.

p 505 T 13 F 13, 14.
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Familie Myriozoidae (part.) Smitt.

HinckS (^) erwähnt von Schizoporella Hincks 1 n. sp. Dann führt er (2) an

14 Schizoporella Hincks (8 n. sp. u. In. Yo\m.\on Schizoporella auriculata Hassal)

,

von Schizotheca Hincks 1 n. sp., von Hippothoa Lamx. 2 sp. und von Myriozomn

Donati 1 sp.

Schizoporella auriculata Hassal ochracea n. f. Cumshewa, Queen Charlotte Inseln

;

Hincks [^) p 445 T 18 F 5 — cinctipora n. Neu Seeland; id. (i) p 200 T 7 F 3

— crassilahris n. Houston Stewart Channel, Queen Charlotte Inseln 15-20 Fdn.

auf kleinen Schalen; id. (2) p 446 T 18 F 1 — crassirostris n. Queen Charl.

Inseln auf Steinen; id. p 446 T 18 F 3 — Datvsonin. Virago Sound, Queen

Charl. Inseln auf Schalen; id. p. 449 — fissurella Hincks [s. Bericht f. 1882

Ip311 unt.] = Schizotheca ßssurella n. Dolomite Narrows, Cumshewa, Queen

Charl. Inseln auf Schalen und Steinen; id. p 449 T 17 F 7, 7a — insculpta n.

Virago Sound, Cumshewa harbour, Queen Charl. Inseln; id. 447 T 17 F 5, 5a
— longirostrata n. Cumshewa, Queen Charl. Inseln auf Schalen; id. p 447 T 17

F 4 — maculosa n. Queen Charl. Inseln; id. p 448 — pristina n. Dolomite

Narrows, ibid. auf Schalen; id. p 448 T 17 F 6 — tumulosa u. Cumshewa,

Queen Charl. Inseln 20 Fdn. ; id. p 447 T 18 F 2, 2a, 2Ä,

Familie Schizoporellidae (n.) JuUien.

Juilien führt von Schizoporella Hincks an 5 sp. (4 n.)

Schizoporella Fischeri n. Nördl. v. Portugal 1068 m; Juilien p 511 T 14 F 32, 33

— Neptunin. ibid. 1068 m u. nördl. von Spanien 896 m; id. p 51 1 T 14 F 34

— ohsoleta n. Golf v. Gascogne 896 m ; id. p 512 T 15 F 35 — ovum n. ibid.

392 m; id. p 512 T 15 F 36, 37.

Familie Escharidae (part.) Smitt.

Hincks (^) führt an von Lepralia Johnst. (part.) 2 n.sp., von Mucronella'E.mQks,

1 n. sp. Dann erwähnt er (^j von Xejöm^m Johnst. (part.) noch 1 n. sp. — Juilien

beschreibt von iej9m?m Johnst. (part.) In. sp., von Fedora (n.) In. sp., YonS7nit-

tia Hincks 4n.sp., von Mucronella Hincks 3 Formen (1 n.sp.), von Palmicellaria

Alder 2 sp. (1 n.), von Eschara Linn. 1 sp. und von Retepora Imper. 3 sp. (l n.)

Fedora n. gen.; Juilien p 513 — Edwardsi n. Golf v. Gascogne 2018 m; id. p 514

T 15 F 39, 40.

Lepralia californica Busk = Microporella ciliata Fall. f. californica [Familie Micropo-

rellidae]. Queen Charlotte Inseln; Hincks (^j p 444 T 17 F 3 — foraminigera

n. Neu Seeland; id. [^) p 200 Fl — nitescens n. Houston Stewart Channel,

Cumshewa, Virago Sound (?), Queen Charl. Inseln; id. (2)p450Tl8F6, 6a
— polygonia n. nördl. v. Portugal 1068 m; Juilien p513T15F38 — recti-

liniata n. Neu Seeland; HinckS {^) p 201 T 7 F 5, 5a.

Mucronella bicuspis n. Hawkes Bay ; Hincks (i)p201 T7F2 — longicollis n.

nördl. V. Portugal 1068 m; Juilien p 516 T 16 F 46, 47.

Palmicellaria inermis n. nordwestl. v. Spanien 2018 m; Juilien p517Tl6F48.
Retepora arhorea n. 2018 m, 897 m; Juilien p 517 T 16 F 49, 50.

Smittia miniacea n. Golf v. Gascogne 1000 m; Juilien p 515 T 16 F 43, 44 — Pe-

rieri n. Nordwestl. v. Spanien 2018m; id. p515T16F45 — spectrum n.

2018 m; id. p 515 T 15 F 42 — vaciva n. Nördl. v. Portugal 1068 m; id.

p 514 T 15 F 41.
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ß. Cyclostomata Busk.

Familie Crisiidae.

Anguisea n. gen. von Crisia unterschieden durcli die Abwesenheit der Gelenke und
die Form der Ovicellen ; Jullien p496 — verrucosa n. Nördl. v. Spanien 201 Sm;
nördl. V. d. Insel Ivi§a, Mittelmeer, 1525 m ; in der Nähe v. Marseille 555 m ; id.

p 497 T 13 F 1, 2.

Familie Tubuliporidae Johnst.

Haswell (^) berichtet über 1 n. sp. von Mesenteripora BIv. — Jullien führt an
von Stomatopora Bronn 3 sp. (2 n.), von Cmm« d'Orb. 1 n. sp., von Idmonea
Lamk. 1 n. sp., von Tervia n, gen. 4 n. sp., von Diastopora (part.) Lamk. 2 sp.

(1 n.j, von Hornera Lamk. 2 sp. (1 n.), von Discoporella Busk 1 sp.

Crisina crassipes n. Nordwstl. v. Spanien 2018 m; Jullien p 499 T 13 F 4.

Diastopora inaedißcata n. Nördl. v. Portugal 1068 m; Jullien p 501 T 13 F 7.

Hornera rugosula n. 2018 m; Jullien p 503 T 13 F 9, 10.

Idmonea insolita n. Nördl. v. Portugal 1068 m; Jullien p 499 T 13 F 5, 6 — irre-

gularis Menegh. = Tervia irregularis; id. p 500.

Mesenteripora repens n. New S. Wales (Broughton Islands, Port Stephens) auf Bi-

flustra u. Cellepora sp. ; Haswell {^j p 202.

Stomatopora calypsoides n. Nördl. v. Portugal 1068 m; Jullien p 498 T 13 F 3 —
gi?igrina n. ibid. ; id. p 498.

Tervia n. gen. ; Jullien p 500 — discreta n. Golf v. Gascogne 392 m; id. p 500

T 17 F 70, 71 — Folini n. ibid. 2651 m ; id. p 501 T 13 F 8, 9 — solida n.

ibid. 392 m; id. p 501 T 17 F 72,73 — superhau. ibid. 896 m; id. p 500

T 17 F 74, 75.

(y. Ctenostomata Busk.)

(Ordnung Phylactolaemata Allm.)

(Unterclasse Entoproctä Nitsche.)

(Unterclasse Pterobranchia Ray Lank.)

IV. Systematik der fossilen Formen.

Ordnung Gymnolaemata Allm.

a. Allgemeines.

In seiner Arbeit über americanische paläozoische Bryozoen bekämpft Ulrich (^)

die von Nicholson behauptete Identität von Monticulipora mammulata d'Orb. und
M. frondosa d'Orb. Er leugnet mit Nich. die Entwicklung von M. d'Orb. aus

Ceramopora Hall, da die typischen Vertreter der letzteren Gattung (z. B. C. im-

hricata Hall) nichts mit den Monticuliporidae gemein haben [gegen Lindström]

;

dagegen widerlegt er die Behauptung dieses Forschers, daß bei M. die den un-

teren Theil des Stockes zusammensetzenden Röhren den höher liegenden vollkom-

men ähnlich sind. Als Resultat eingehender vergleichend-anatomischer Unter-

suchungen wird festgestellt : 1° daß die Grenzen zwischen Ceramoporidae und
Monticuliporidae keineswegs scharf zu ziehen sind , da beide durch einige Formen
(z. B. Crepipora Ulr., Ceramopora tvMtei James,, Statiopora Ulr. etc.) eng mit ein-

ander verbunden werden. 2° daß die Ceramoporidae auch mit den Fistuliporidae

verwandt sind (verbindende Glieder: Crepipora Ulr., Didymopora Ulr., Erido-

pora Ulr.). 3** daß auf Grund gewisser übereinstimmender Merkmale zwischen
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Spatiopora crustulata James (u. A.) und Palaeschara Hall [nach Ulrich eine Mem-
braniporide] eine Verwandtschaft zwischen Monticuliporidae undChilostomata vor-

liegt. 4° daß Stellipora Hall (und Constellaria Dana) einerseits mit den Monticuli-

poridae, andererseits mit den Fistuliporidae verwandt ist. 5° daß viele Formen
der Stictoporidae (besonders Cystodictya Ulr.) sich sowohl den Monticuliporidae,

als den Fistuliporidae nähern ; und 6" daß auch die Heteroporae mit einigen Gat-

tungen der Monticuliporidae (z. B. Batostomella Ulr.) verwandt sind [gegen Ni-

cholson] . Es geht aus diesen Verhältnissen hervor , daß die hier besprochenen

Familien unter einander in engster Beziehung stehen. Da diese primitiven For-

men sich einerseits von den typischen Cyclostomen (Diastoporidae, Idmoneidae

und Tubuliporidae) , andererseits auch von den Chilostomen weit entfernen, so

stellt Verf. für sie als ^^Trepostomatav. eine neue Unterordnung der Gymnolaemen
mit folgenden Characteren auf: der Stock besteht aus feinen Röhren, welche

überall fast denselben Durchmesser behalten, und die Röhren biegen an einer

gewissen Stelle plötzlich nach außen und ändern ihren Character. An das vom
Verf. gegebene Classificationsschema für die americanischen paläozoischen Bryo-

zoen [s. Unterordnungen] reihen sich die Beschreibungen der neuen Gen. und
Spec. an.

b. Unterordnungen.*)

«. Cyclostomata Busk.

Claypole beschreibt Helicopora n. gen. Fenestellidarum, welches Fenestella

Lonsd. und Archimedis Lesueur u. D.D. Owen mit einander verbindet (3 n. sp.).

James beschreibt und bildet ab Monticulipora di/chei Jsimes.

Miller (^) kritisirt die Arbeit von Nicholson über Monticulipora und widerlegt

dessen Ansichten über die Zugehörigkeit verschiedener fossiler Bryozoen (u. A.
Chaetetcs sp.) zu M. und ihren 5 Subgenera.

Shrubsole (') hat Untersuchungen angestellt über die systematische Stellung

einer silurischen bis jetzt unter verschiedenen Namen angeführten Bryozoenform,

welche in Habitus, V^achsthum , Zellenanordnung etc. nicht nur eine sehr große

Übereinstimmung mit den permischen und carbonischen 77ja?HnücMs-Formen zeigt,

sondern auch wirklich zu dieser Gattung gehört. Verf. widerlegt die Meinung
King's , nach welcher die permische T. duhius King durch den Besitz eigenthüm-

licher Charactere (denticles , vesicles , hemisphaerical bodies etc.) als Chilostome

und Verwandte der recenten Bryozoen betrachtet wird; vielmehr soll sie auch in

Bezug auf ihre Zellencharactere sich direct den carbonischen und silurischen

Formen anschließen, welche ohne Zweifel zu den Cyclostomen zu rechnen sind.

Er findet auf der Zellfläche von T. duhius King hie und da zwischen den Zel-

len auftretende Stacheln , welche in ihrem Basalabschnitt hohl sind. Dieselben

kommen bei paläozoischen Bryozoen sehr allgemein vor, sind aber von King-

unerwähnt geblieben. Er glaubt, daß die von King beschriebenen »hoUow
cavities« und »secundary cells« mit den Höhlungen dieser meistentheils zer-

fressenen Stacheln identisch sind. Dann stellt er eine verbesserte Diagnose

von Thamniscus King und von 2'. duhius King auf und gibt eine ausführliche Be-
schreibung der silurischen Species.

Shrubsole ('-) bestätigt die Meinung Vine's, daß Retepora nicht unter den pa-

läozoischen Bryozoen vorkommt ; die sogenannten Formen sollen alle zu Phyllo-

pora King gehören, die besonders im Untersilur reichlich vertreten ist.

Ulrich (^) erwähnt in seinem Classificationsschema für die americanischen

*) Wegen der problematischen Stellung zahlreicher fossiler Bryozoen im Systeme hat

Hef. von einer Einordnung des systematischen Materials in Familien Abstand genommen.
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paläozoischen Bryozoen folgende Familien: Tubuliporidae Bnsk [Stomatopora

Bronn, ProboscijiaAwdionm, Bere7itcea'La.mx. f2n. sp.), Ropalonaria Ulricli) , Theo-
noidae Busk [Scenellopora n. gen. mit 1 n. sp.), Entalophorida Reuß [Mitoclema

n. gen. mit 1 n. sp.), Fenestellidae King [Fenestelln Lonsd. mit 1 n. sp., Poly-
pora M-cGoy, Sep topora Front, Fenestralia Frout , FAi/Uopora King mit 1 n. sp.,

Archimedis Lesueur, Lyropora Hall, Carinopora Nich. , Cryptopora Nich., Ptilo-

pora McCoy) ; Acanthocladidae Zittel [Penniretepora d'Orb.) ; Arthronemidae (n.)

Ulr. [Arthronema n. gen. mit l n. sp., Arthroclema ^iWmgi mit 1 n. sp.). —
Außerdem beschreibt er 2 n. sp. von Heteropora Blv.

Vine (^] beschreibt aus dem Silur Englands (Shropshire) von -S'fomafojoom Bronn
2 sp. (l n.), von Ascodictyon Nich. u. Ether. jun. 2 sp. Die Arbeit enthält kri-

tische Bemerkungen und Litteraturangaben.

Vine (^) ergänzt die frühere Mittheilung von Maw u. Davidson (Geological Ma-
gazine 1881) über die Fossilen der Wenlock shales von Shropshire. Von Bryo-
zoen sind nur wenige Formen vorhanden. Verf. bestreitet die Stellung der

Monticulipora- und CoemVes -spec. unter den Bryozoen. Die Classification der

paläozoischen Bryozoen muß sich auf die Anordnung und Charactere der Indivi-

duen und nicht ausschließlich auf den Habitus der Species gründen. — Es wer-
den erwähnt und beschrieben von Stomatopora Bronn 1 sp. (zu dieser 2 n, var.),

von Ascodictyon Nich. n. Ether. jun. [Ann. N. H. 1877 p463] 2 sp. (In.) nebst

1 n. var. von A. stellatum Nich. u. Ether. jun., von Spiropora Lamx. 2 n. sp.,

von Diastopora 1 sp., von Ceriopora Goldf. 2 sp., von Hornera (?) 2 sp. (1 n.),

von Polypora (?) 1 n. sp., von Fenestella Lonsd. 1 sp., von Glauconome Goldf.

1 sp. , von Ptilodictya Lonsd. 5 sp. (3 n.). Den makro- und mikroskopischen

Beschreibungen sind kritische Bemerkungen beigegeben. — In der Liste figuriren

außerdem noch P^yZ/cyaora sp., Bereiiicea^ Fenestella [3 sj^.), Dtscopora S]^ . xmä
Ceramopora sp.

Vine (^) berichtet über die Bryozoen aus dem Jura Englands [s. Bericht f. 1882
I p309] und bespricht in kritischer Form die über jurassische Bryozoen handelnde

Litteratur. Besondere Erwähnung finden Stomatopora Bronn, Terehellaria Lamx.,
Diastopora Lamx., biserial Diastopora Milne Edw., Spiropora Lamx., Entalophora

Lamx., Neuropora Bronn, Theonoa Lamx., Heteropora Blv. u. A., mit ihren eng-

lischen und ausländischen Species. Verf. findet keine Veranlassung, die uniseria-

len Stomatopora aus den paläozoischen Schichten von denen der mesozoischen

Schichten zu trennen. Heteropora und Monticulipora sollen in Übereinstimmung
mit Nicholsons Befunden (s. Bericht f. 1880 I p 342] nur eine scheinbare Ver-

wandtschaft besitzen ; daher sind die tabulaten Korallen von den Bryozoen zu

trennen. Am Ende stellt er die bereits bekannten 66 Cyclostomenspecies aus dem
Jura zusammen.

Nene GattoDgen, Arten, Varietäten nnd Synonyma.

Arthroclema spini/orme n. Middle Trenton Strata, Lebanon, Tenn. ; Ulrich (^) p 161

T 6 F 10, 10a.

Arthronema n.gen. ; Ulrich (^) p 151, 160 — curtum n. Cincinnati Group, hüls west

of Covington, Ky. ; id. p 161 T 6 F 9

Ascodictyon radiciforme n. Buildwas beds, Lower Wenlock Shales; Vine (^) p 53 F3
— stellatum Nich. u. Ether. var. siluriense n. ibid. auf Schalen u. Crinoidstielen

;

id. p 52 F 1, 2.

Berenicea primitivan. Cincinnati, Ohio; Upper half of the Cincinnati Group ; Ulrich (^)

p 157 T 6 F 4 — vesiculosa n. Cincinnati, Ohio; id. p 158 T 6 F 5.

Calamopora tumida Phill. = Batostomella tumida Ph. ; Ulrich (^) p 141 — tumida

var. Miliaria Nich. = Batostomella tumida var. miliaria Nich. ; id. p 141.
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Callopora cincinnatiensis Ulr. = C. (?) cincinnatiensis Ulr. ; Ulrich (^) p 142 —
punctata Hall = Leioclema punctata Hall; id. p 141 T 6 F 1, 1 a.

Ceriopora sp. Salter = Thamniscus crassus\ Shrubsole (^) p 344.

Chaetetes concavus Ulr. = Leptotrypa (?) coiicava Ulr.
; Ulrich (^) p 159 — consimi-

lis Hall = Monotrypella consimilis Hall; id. (^) p 248 — discoideus James (Nich.)

= Leptotrypa discoidea James (Nich.); id. (2) p 158 — [Monoti-ypd] discoideus

Nich. = Amplexopora discoidea Nich.; id. (*) p 255 — elegans Ulr. = Discotrypa

elegans Ulr. ; id. [^) p 257, (2) p 164 T 7 F 1, Iß, 15 — gracilis James = Bato-

stomella gracilis J&mes; id. p. 141 — granuliferus Ulr. = Batostoniella granuli-

fera\]\v.; id. (^) p 141 — mammulata Edw. u. Haime = Monticulipora mani-

mulata Edw. u. Haime = M. mammulata d'Orb. = M. [Peronopora] molesta Nich,;

id. p 234 T10F5, 5a — moiiticulatus Hall = Monotrypa monticulata Hall; id.

p 256 — orfom Nich. [Monticulipora [Peronopora) 1 ortom Nich.) = Atactoporella

ortoni Nich.; id. (2) p 256 T 12 F 7, 7 a — petechialis Nich. = Petigopora petechia-

lis Nich.; id. (1) p 257, (2) p 156 — quadratus Rominger = Monotrypella

quadrata Rom.; id. [^) p 248 — subglobosus Ulr. = Monotrypa subglobosa Ulr.; id.

p 256 — tuberculatus Edw. u. Haime - Spatiopora tuberculata Edw. u. Haime;
id. (1) p 256, (2) p 166.

Crateripora erecta Ulr. = Arthropora erecta Ulr. ; Ulrich (^) p 151 — lineata Ulr. =
Ptilodictya lineata Ulr.; id. p 151 — var. expansa Ulr. = Ptilodictya lineata var.

expansa Ulr. ; id. p 151.

Ftnestella ox/ordensis n. Upper part of Cincinnati Group , Oxford , Ohio; Ulrich

[^) p 159 T 6 F 13.

Gorgonia "^ perantiqua Hall = Mitoclema perantiqua H.; Ulrich (') p 159.

Helicopora n. gen. unterschieden von Archimedis Lesueur u. D. D. Owen durch

den Mangel einer geraden centralen Achse; Claypole p 32 — archimediformis n.

Litschfield, Kentucky-Kaskaskia group; Upper Archimedis Limestone ; id. p 34
T 4 F 3, 4 — latispiralis n. Upper beds of the Niagara (Wenlock) group of the

Silurian at Cedarville, Green Co, Ohio; id. 32 T 4 F 1, 1 a — Ulrichi u. Upper
Helderberg or Corniferous Limestone at the Falls of the Ohio near Louisville,

Kentucky; id. p 33 T 4 F 2.

Helopora tenuis James = Arthronema tenuis James; Ulrich (^) p 160 T 6 F 8—8c.
Heteropora attenuata n. Cretaceous Strata. Arkansas; Ulrich (^) p 144 T 6 F 12
— consimilis n. ibid. ;id.pl43T6Fll.

Hornera (?) crassa Lonsd. (= H. crassa Vine) = Thamniscus crassus; Shrubsole (^)

p 344 — (?) delicatula n. Buildwas beds. Lower Wenlock Shales'; Vine (2) p 61.

Intricaria clathrata Miller u. Dyer. = Phyllopora clathrata M. u. D.; Ulrich (^) p 160.

Mitoclema lü. gen.; Ulrich (^) p 150 — cinctosa n. Kentucky river , High bridge,

Ky., Trenton; id. p 159 T 6 F 7, 7a.

Monotrypa briarea Nich. = Monot^-ypella briarea Nich.; Ulrich (^) p 256 — pavonia

d'Orb. = Ptylodictya pavonia d'Orb.; id. p 256 — pulchella E. u. Haime = Mono-
trypella pulchella E. u. H.; id. p 256.

Monticulipora [Heterotrypa] andreivsi Nich. = Callopora andreivsi Nich.; Ulrich (^)

p 252 — barrandi Nich. =? Amplexopora barrandi Wich.. \ id. p 255 — calceola

Miller und Dyer. =? Leptotrypa calceola M. und D.; id. (2) p 159 — clavacoidea

James (Nich.) -'f. Leptotrypa clavacoidea i . (Nich.); id. p 159 — (/aZet Edw. u.

H. = Callopora dalei Edw. u. H.; id. (^) p 252 — dawsoni Nich. = Hmnotrypa
dawsoni Nich.; id. p 241 — girvanensis Nich. = Batostoma girvanensis Nich.; id.

p 256, id. (2) p 83 — gracilis K\ch.. = Batostomella gracilis l^ich.; id. (2) p 83
— implicata Nich. = Batostoma implicata Nich.; id. (i) p 256, id. (2) p 83 —
jamesi Nich. = Batostoma jamesi\ id. (^) p 256, id. (2j p 83 — moniliformis

Nich. =? Amplexopora moniliformis Nich.; id. (') p 255 — nodulosa Nich. = Cal-
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lopora nodulosa Nich.; id. p 252 — ramosa d'Orb. = Callopora ramosa d'Orb.;

id, p 252 ; var. rugosa Edw. u. Haime = Callopora ramosa d'Orb. var. rugosa

Edw. u. H. ; id. p 252 — sigillaroidea Nich, = Callopora sigillaroidea Nicli.; id.

p 252 — trentonensis Nich. = Monotrypella trentonensis Nich.; id. (2) p 83 —
tumida Phill. = Batostomella tumida Phill.; id. p 83 — M^ncÄ« Nich. = Dekayella

«ZncÄt Nich.; id. (i) p 257.

Palaeschara maculata Hall = Leptotrypa maculata Hall; Ulrich {^) p 158 — offula

Hall = Leptotrypa offula Hall; id. p 158.

Penniretepora di^Oxh . = öZaweonome Lonsd.; Ulrich (^) p 150.

Phoenopora constellata Hall = Ptilodictya constellata Hall; Ulrich (^j p 172 — ensi-

formis Hall = Ptilodictya ensiformis Hall; id. p 172 — multipora Hall = Phoeno-

pora (?) multipora Hall; id. p 1 7 1 T 8 F 7, 7a, Ib.

Phyllopora multipora n. Permian Limestone, Hylton Castle bei Sundeiiand ; Shrub-

SOle (2) p 348. Fig. im Text — variolata n. Cincinnati, Ohio; Ulrich (^) p 160

T 6 F 14.

? Polypora sp. A. = Thamniscus crassus; Shrubsole (^) p 344 — f problematica n.

Buildwas beds, Lower Wenlock Shales, Tickwood beds, Upper Wenlock Shales;

Vine (2) p 62.

Ptilodictya [Stictopora] carhonaria Meek = Cystodictya carhonaria Meek ; Ulrich (^)

p 171 — excellens Billings = (?) Stictoporella excellens Bill.; id. p 169 —ßexuosa

James = Stictoporellaßexuosa 3 .', id. p 169 — gilherti "^Qok. = Stictopora gilherti

M.; id. p 168 T 8 F 2, 2a — granulosa James (P. parallela James) = Rhinidictya

granulosa J.; id. p 170 — internodia Miller u. D. = Dicranopora internodia M. u.

D.; id. p 166 — interporosa n. Tickwood beds, Upper Wenlock Shales; Vine (^)

p 67 F 14 — Lonsdalei n. Wenlock Shales; id. p 64 F 11—13 — minuta n. (?)

Tickwood beds, Upper Wenlock Shales; id. p 68.

Scenellopora n. gen.; Ulrich (*) p 150 — radiata n. Strata of the Trenton Group
bei Knoxville, Tenn.; id. p 158 T 6 F 6, 6a, 6J.

Spiropora intermedia n. Tickwood beds, Upper Wenlock Shales; Vine (^) p 57 F 7,

8 — regularis n. Buildwas beds, Lower Wenlock Shales^ Wenlock Limestone,

Shales over the Wenlock Limestone; id. p 55 F 4—6.

Stellipora [Constellaria] antheloidea Aut. (Cincinnati Group, nicht Trenton Group, New
York) = Constellariaflorida Ulr.; Ulrich (i) p 257, id. (2) p 265.

Stictopora ? acuta Hall = St. acuto Hall; Ulrich (i) p 168 T 8 F 1, la, \b — shafferi

Meek = Arthropora shafferi Meek; id. p 167 T 7 F 10, 10a.

Stomatopora dilatans montlivalta/ormis n. var. Lower Mid. Lias, Cherrington auf

Montlivaltia Victoria
\ Vine (^) p 251 — dissimilis n. Ober Silur, Buildwas beds,

near Wenlock, base of Wenlock Shale, Buildwas Bridge, Shropshire; id. (i) p615
F 1-8; var. n. compressa Wenlock Limestone, Shales over the Limestone, auf

Schalen, Brachiopoden etc.; id. {^) p 51 ; var. elongata n. Buildwas beds, Wenlock

Shales; id. p 50 — Proutana n. Hudson river group ; Miller (2) p 39 T 1 F 4,

4a, 4b.

Thamniscus King. Äste frei, rund, wiederholt und regelmäßig gabiig getheilt, unge-

fähr in einer Ebene liegend; Zooecia auf einer Seite. Zellen verborgen, rund, in

schiefen Reihen ; Shrubsole (^) p 343 — crassus n. Wenlock Limestone bei Dud-
ley; id. p 344 Fig.

Trematopora annulifer Whitfield = Batostomella annulifer Wh.; Ulrich (^) p 141 —
constricta Hall = Rhombopora constricta H.; id. (2) p 258 — imbricata Hall =

Coeloclema imbricata H.; id. p 258 — infrequens Hall = Coeloclema infrequens H.;

id. p 258 — osculum Hall = Coeloclema osculum H.; id. p 258 — rhonibifera Hall

= Rhombopora rhombifera H.; id. p 258.
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ß. Trepostomata Ulrich [s. oben p 235].

Ulrich (^) erwälint in seinem Classificationsschema (p 151 seq.) für die ameri-

canisclien paläozoischen Trepostomata folgende Familien und Gattungen [letztere

sind tlieilweise in späteren Lieferungen der Arbeit, id. (^j , hinzugefügt] . Cerio-

poridae Busk {'?) [nicht weiter besprochen]. Ptilodictyonidae Zittel emend.

Ulrich (Ptilodictyonidae articulata Zittel): Ptilodictya Lonsd. 3 n. sp.; Grapto-

dictya n. gen., 1 n. sp.; Arthropora n. gen.; Dicranopora n. gen., 2 n. sp.;

Claihropora Ball. Stictoporidae ülr. (Ptilodictyonidae inarticulatae Zittel) : Sticto-

pora Hall 1 n. sp.; Stictoporella n. gen., 1 n sp.; Rhinidictya n. gen., 1 n. sp.;

Cystodictya n. gen., 1 n. sp.; Phoenopora Hall; Packydictya n. gen., 1 n. sp.

Phyllodictya n. gen., 1 n. sp.; Heliotrypa n. gen., 1 n. sp. Monticuliporidae

Nich.: Moniiculipora d'Orb. 4 n. sp.; Homotrypa n. gen., 2 n. sp.; Peronopora

Nich. 1 n. sp.; Prasopora Nich. u. Ether. 1 n. sp.; Diplotrypa Nich. 1 n. sp.;

Monotrypa Nich.; Monotrypella n. gen., 2 n. sp.; Amplexopora n. gen., 2 n. sp.;

Stenopora Lonsd.; Batostoma n. gen.; Batostomella n. gen.; Leioclema n. gen.;

Atactopora Ulr. (beschränkt); Atactoporella n. gen., 3 n. sp.; Callopora Hall 1

n. sp.; Calloporella n. gen., 1 n. sp.; (?) Idiotrypa n. gen., 1 n. sp.; Aspidopora

n. gen., 1 n. sp.; Heterotrypa Nich., 2 n. sp.; Dekayia Edw. u. Haime, 5 n. sp.;

Dekayella n. gen., 1 n. sp.; Petigopora n. gen., 2 n. sp.; NehuUpora ? Mc Coy;
Discotrypa n. gen.; Spatiopora n. gen., 4 n. sp.; Trematopora Hall (emend. Ulr.)

2 n. sp.; Stellipora Hall; ConsteÜaria Dana 2 n. sp.; Leptotrypa n. gen., 4 n.

sp. Fistuliporidae Ulr.: Fistulipora Mc Coy; Didymopora n. gen.; Rhinopora

Hall; Lichenalia BaM \ Coscmmm Keyserling. Ceramoporidae Ulr.: Ceramopora

Hall; Ceramopoj'ella TL. gen.] Cheiloporella n. gen.\ Crepipora n. gen.; Eridopora

n. gen., 2 n. sp. Rhabdomesentidae Vine : 1 Anisotrypa n. gen., 1 n. sp. — Über
die Identität von Monticulipora mammulata d'Orb. und M. frondosa d'Orb., sowie

über die Verwandtschaft zwichen M. und Ceramopora s. oben p 234.

Neue Gattungen, Arten, Varietäten und Synonyma, sämmtlich von Ulrich aufgestellt,

Amplexopora n. gen.; Ulrich (') p 154, 254 — cingulata n. Cincinnati Group, Mc
Kinney's Station

;
p254Tll F5,6 — robusta n. Cincinnati Group, Cincinnati,

Ohio; id. (2) p 82 T 1 F 1, \a, \b.

Anisotrypa n. gen.; id. p 275 — symmetrica n. Kaskaskia Group, Kentucky (?),

Illinois, p 276 T 13 F 5, 5c.

Arthroporan. gen.; id. [^) p 152, 167.

Aspidoporan. gen.; id. p 155, id. (2) p 164 — areolaia n. Cincinnati. Ohio, p 164

T 7 F 2-2c.

Atactopora multigranosa ülr. = Atactoporella multigranosa Ulr., p254T12F8, 8a

— mundula Ulr. = Atactoporella mundula Ulr., p 252 T 12 F 6, 6a — septosa

Ulr. = Amplexopora septosa Ulr.; id. (^) p 255.

Atactoporella n. gen.; id. (2) p 247 — newportensis n. Cincinnati Group, Newport,
Ky., p250 T12 F4, 4a, 4S — schuchteri n. Cincinnati Group, Oxford, 0.,

p 251 T 12 F 5, 5a, 55 — typicalis n. Cincinnati Group, Cincinnati, Ohio, Co-
vington, Ky., p 248 T 12 F 3-3rf.

Callopora suhplana n. Cincinnati Group, Covington, Ky.; id. (i) p253 T 11 F 7, 75.

Calloporella n. gen.; id. p 154, id. (2) p 91 — Harrisi n. Cincinnati Group, Ox-
ford, Blanchester, Westborough

, p 91 T 1 F 5-5c.
Chaetetes venustus Ulr. = Crepipora venusta Ulr.; id. (^) p 257.
ConsteÜaria Fischerin. Cincinnati Group bei Mt. Sterling, Ky.; id. (2) p 270 T 14

F 6-6c —florida n. Cincinnati Group; id. (i) p 257, id. (2) p 267 T 14 —plana
n. var.; p 269 T 14 F 3 —prominens n. var., p 269 T 14 F 4.
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Cystodictya n. gen.; id. (i) p 152, 170 — occellatan. Somerset, Kentucky, p 170

T 8 F 3, 3«.

Dekayella n. gen.; id. p 155, id. (2) p 89 — ohscura n. Cincinnati Group, Cincin-

nati, Ohio, Brown street, p 89 T 1 F 4, 4a, 4b.

Dekayia appressa n. Cincinnati Group, Cincinnati, Ohio; id. p 152 T 6 F 7—75 —
multispinosa n.; ibid. p 154 T 6 F 8,8« — paupera n.; ibid. p 153 T 6 F 10,

10« — pelliculata n. Cincinnati Group, Covington, Ky., p 150 T 6 F 9, 9a —
trentonensis n. Upper beds of the Trenton Group, Burgin, Kentucky, p 151 T 6

F 6, 6o.

Dicranopora n. gen.; id. (i) p 152, 166 — lata n. Upper part of Cincinnati Group,

bei Oxford, Butler county, Ohio, p 166 T 6 F 16, 16« — trentonensis n. Middle

Trenton Strata, Lebanon, Tenn., p 167 T 6 F 15, 15o.

Diplotrypa MillerivL. Niagara Group; id.p245TllF 2-2c.

Discotrypa n. gen.; id. p 155, id. (2) p 163.

Fistuliporaßabellata\}\\'. = Cheilopcrella ßabellata \ id. (^) p 257.

Graptodictya n. gen.; id. p 151, 165 — nitida n. Cincinnati Group bei Hamilton,

Ohio, p 166 T 7 F 8, 8o.

Heliotrypa n. gen.; id. P) p 277 — hifolian. Kaskaskia Group, Tateville, Ky.,

p 278 T 13 F 6-6c.

Heterotrypa solitaria n. Cincinnati Group bei Covington, Ky.; id. p 88 T 1 F 3, 3o,

3ö — vaupeli n. Cincinnati Group bei Cincinnati, p 85 T 1 F 2-25.

Homotrypa n. gen.; id. (i) p 240 — curvata n. Cincinnati Group bei Cincinnati,

p 242 T 10 F 7-7^; — obliqua n. ibid., p 243 T 10 F 6, 6«, 6ä.

Idiotrypa n. gen.; id. (2) p 272 — parasitica n. Niagara Group, Osgood, Ind.,

p 273 T 13 F 1-lc.

Leptotrypa n. gen.; id. p 158 — clavis n. Cincinnati Group, Cincinnati, p 161 T6
F 3, 3« — cortex n. ibid. Covington, Ky., p 162 — minima n. Cincinnati

Group, Hamilton, Ohio, p 159 T 6 F 2-25 — ornata n. Cincinnati Group, Cin-

cinnati, p 160 T 6 F 4, 4a.

Monotrypella n. gen.; id. (^) p 153, 247 — aequalis n. Cincinnati Group bei Cin-

cinnati, p 247 TU F3, 3« — subquadrata n. ibid., Osgood, Ind., Jackson, Blan-

chester, Westborough, p 249 T 11 F 4-45.

Monticulipora consimilis n. Cincinnati Group, Oxford, Ohio; id. p 238 T 10 F 2 —
laevis n. ibid., p 236 T 10 F 1, 1«, 15 — parasitica n. ibid., p 238 T 10 F 3,

3a — Wetherbyin. Ti'enton Group, High Bridge, Ky., p 239 T 10 F 4-45.

Pachydictya n. gen.; id. p 152, 173 — robusta n. Lower beds of Trenton Group

bei Knoxville, Tenn., p 173 T 8 F 10, 10a, 105.

Peronopora uniformis n. Cincinnati Group, Cincinnati, Ohio; id. p 244 T 10 F 8, 8o.

Petigopora n. gen.; id. p 155, id. (2) p 155 — asperula n. Cincinnati Group, Co-

vington, Ky.; id. (2) p 157 T 6 F 4-4c — gregaria n. Cincinnati Group, Cin-

cinnati, p 155 T 7 F 3-3c.

Phyllodictya n. gen.; id. (i) p 153, 174 — frondosa n. Middle Trenton Strata, High

Bridge, Kentucky, p 174 T 8 F 11-115.

Prasopora nodosa n. Nashville, Tenn., Staflford's »Orthis bed«; id. p 245 T 11 F 1,

1«, 15.

Ptilodictya briareus n. Middle Trenton Strata at Lebanon, Tenn.; id. p 165 T 7

F 6, 6a, 65 — maculata n. Cincinnati, Ohio, Covington, Kentucky etc.
, p 163

T6F17, T7F4, 4a — perelegans Ulr. = Graptodictya perelegans JJh'.
, p 165

— ramosan. Middle Trenton Strata Lebanon, Tenn., High Bridge, Ky., p 164

T 7 F 5, 5a.

Rhinidictya n. gen.; id.p 152, 170 — Nicholsoni u. Trenton group, High Bridge,

Ky., p 170 T 8 F 6, 6a, 65.



C. Systematik und Faunistik. IV. Systematik der fossilen Formen. 241

Statiopora n. gen.; id. p 155, id. (2) p 166 — aspera n. Cincinnati Group, Hamil-

ton, Cincinnati; id. (2) p 166 T 7 F 5, ha, bb — lineata n. ibid., p 167 T 7

p 7 — maculosa n. ibid., pl67 T7 F6 — niontifera n. Cincinnati Group,

ClarksviUe, Oxford, p 168 T 6 F 1, la, T 7 F 8.

Stellipora limitaris Ulr. = Constellaria limitaris Ulr.; id. p 269 T 14 F 5, 5a.

Stictopora basalisn. Trenton Group, Shelbyviile, Tenn.; id. (i) p 169 T 8 F4, 4a.

Stictoporella n. gen.; id. p 152, 169 — interstincta u. River quarries opposite the

city of Cincinnati, Ohio, p 169 T 8 F 9, 9a.

Trematopora Hallin. Niagara Group, Waldron Shelby county Indiana ; id. (2; p261

T 13 F 3, 3a — Whitßelcli n. ibid., p 262 T 13 F 4, 4a.

y. Chilostomata Busk.

Waters (^) beschreibt 68 Chilostomenspecies aus Süd-Australien (Mount Gam-
bier) [s. Bericht f. 1882 I p 309]; davon sind 30 recent (25 australisch), 26

identisch mit europäischen Fossilen (2 Kreide, 12 Miocän, 12 Pliocän) . Verf. er-

wähnt: Catenicella 2 sp., Cellaria 5 (1 n.), Canda 1, Caherea 2, Mmipea In.,

Älembranipora 10 (3 n., 1 nicht bestimmt), Micropora 1, Steganoporella 2, Crihri-

lina 1, Mucronella 4, Microporella 7 (1 n., In. var.), Porina 3, Lepralia 4 (1 n.),

Monoporella 4 n., Porella 1, Smittia 5 (1 n.), Schizoporella 9 (2 n.), Retepora 2,

Cellepora 3 und Lunulites 1 sp. Außer diesen enthält die Sammlung noch einige

nicht bestimmte Arten.

Waters (2) beschreibt eine Sammlung Chilostomen (42 species) aus Bairnsdale

iGippsland), Süd-Australien [s. Bericht f. 1882 I p 309] . Es werden erwähnt;

Cellaria 2 sp., Caherea 1, Membranipora 3, Steganoporella 3 (1 n. var.), Cribriltna

3, Mucronella 2, Microporella 5 (1 n. ? var. , Porina 2, Lepralia 5 (2 n., In.

? var.), Porella 1. Smittia 3, Schizoporella 5, Palmicellaria 1, Retepora 3 (1 n.),

Cellepora 3 , Lunulites 1 ; außerdem Mucronella 1 , Smittia 1 , Membranipora 1 sp

.

Waters (^) beschreibt ferner 62 Chilostomen aus dem australischen Miocän

(Muddy Creek, Hamilton, Bird Rock bei Geelong, Waurn Fonds ; 28 gehören zu

den lebenden Formen; von diesen wurden 18 zum ersten Male fossil gefunden. 3

sp. sind vermuthlich identisch mit Fossilen aus der europäischen Kreide. Verf.

glaubt die 8 von Jullien beschriebenen Genera der Onychocellidae [s. Bericht für

1882 I p 313, 314] verwerfen zu müssen, da unter Anderem die Gestalt der

Opesia kaum als Gattungscharacter verwerthbar ist. Es werden genannt: Cateni-

cella 13 sp. (3 n., 1 n. ? var.), Cellaria !, Canda 1, Scrupocellaria 1, Membra-

nipora 6 (l n. var.), Micropora 2 n., Monoporella 2, Steganoporella 1, Membrani-

porella l , Crihrilina 2 , Mucronella 1 , Microporella 7 , Porina 1 , Lepralia 1

,

Porella 1, Smittia 5 (1 n., 1 n. var.), Schizoporella 3, Retepora 2 (1 n. var.),

Cellepora 3 (1 n. ? var.l, Selenaria 4 (1 n.), Lunulites 1 sp.

Ulrich (^) rechnet Palaeschara Hall zu den Membraniporidae Busk.

Neue Gattangen, Arten, Varietäten und Synonyma,

sämmtlicli von Waters aufgestellt.

Cuberea rudis Waters = C. grandis Hincks ; WaterS (') p 261.

Catenicella circumcincta u. Muddy Creek, Bird Rock, Waurn Fonds; id. {^'j p 432
— ititernodia Waters f. angustata n. var.? ibid., p 430 — laevigata n. Bird Rock
bei Geelong; p 432 T 12 F 1 — longicollis n . ibid.; Muddy Creek, Waurn Fonds,

p 432 T 12 F 2, 3, 4.

Cellaria perampla n.; id. (^) p 260.

Cellepora appendiculata Reuß [Membranipora cyclops Busk) = Membranipora appen-

diculataFi..] id. (^j p 504 T 22 F 2, 3, 5 — decorata Reuß [Lepralia decorata

Zool. Jaliresljericht. 1SS3. I. 16
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Manz., Seguenza, L. s^«rtRß., Seg., L.formosa ? Seg.) = Microporella decorata

Rß., Hincks, p 508 T 22 F 1 — edax Biisk [Lepralia edax Hincks, Cumulipora

angulata v. Münst. , Reuß) = Lepralia edax Busk ; id. (i) p 270 — granum
Hincks V.; id. (3) p 440 T 12 F 18 — hippocrepis Goldf. [Membranipora bidens

Busk, M. Rosselii Manz., M. deplanata Rß.) = Micropora hippocrepis Goldf.; id.

(1) p 264 — marginopora Rß. [Reptescharellina prolifera Gabb u. Hörn) = Schizo-

porella marginopora Rß., p 274 T 7 F 2 — tenella Rß. {Reptoporina tenella d'Orb.,

Lepralia teyiella Rß.) = Schizoporella tenella Rß., p 273.

Dictyopora cellulosa Mac G. [Adonea cellulosa Kirchenp.) = Microporella cellulosa

Mac G. f. adonea; id. (3) p 437.

Discopora nitida Verrill [Lepralia reticulata var. inaequalis Waters) = Mucronella

nitida YerriW ; id. (''; p 507.

Eschara arethusa{E. actaea, E. allica) d'Orb. = 3fembranipora arethusa d'Orh.; id. i^)

p434Tl2Fl9 — lichenoides Busk = Microporella Yarraensis Waters; id. (^l

p 267 — porrecta T. Woods = Smittia Tatei T. Woods, p271 T7 FlO, TS
F 21 — sexangularis Hagenow [E. ClarkeiT. Woods) = Monoporella sexangularis

Goldf.; id. (3) p 435.

Escharina conßuens Rß. [Membranipora conßuens Rß., M. pedunculata Hincks) =

Membranipora conßuens Rß. ; id. (') p 262 T 9 F 25.

Flustra Cecilii Aud. [Schizoporella Cecilii Hincks, Lepralia Cecilii Mac G., Schizo-

porella Gffwrfyt Haswell) = Schizoporella Cecilii Auä.; id. p 272.

Flustrellaria dentata d'Orb. [Me^nbranipora annulus Manz.) = Membranipora dentata

d'Orb.; id. p 263 T 8 F 14.

Lepralia Bairnsdalei n.\ id. P) p 509 — Äzcorms Busk [Palmicellaria Skejiei var. ß
Hincks) = Palmicellaria Skenei Ell. Sol., p511 T22 F9 — Burlingtoniensis n.

;

id. (1) p 270 T 7 F 6 — concinna Busk = Porella coticiriria Busk, p 271 — de-

pressa Busk V.; id. (^j p 509 — elegantissima Seguenza = Cribrilina radiata

Moll.; id. (^) p 265 — firma Reuß [Bißustra crassa Haswell, Vincularia neozela-

nica Busk) = Steganoporella magnilabris Busk, Hincks, Mac G. ; id. P) p 506
T 22 F 7, 7a — Gippslandii n., p 509 T 22 F 12 — larvalis Mac G. = Po-
rina larvalis Mac G. ; id. (i) p 269 T 8 F 19 — macropora Stoliczka = Micro-

porella macropora Stol., p267 T8 F 18 — marsupium Mac G. [Porella marsupium

Hincks, Mac G.' = Porella marsupium Mac G.; id. (3) p 437 — monoceros Busk,

Mac G., Ridley [Cribrilina monoceros ? Hincks) = Cribrilina monoceros Busk; id.

C-^) p 507 — resupinata Manz. = Mucronella comnea Johnst.; id. [^) p 266 —
turrita Smitt = Smittia turrita Sm.; id. (3) p 438.

Lunulites androsaces Manz. [L. distans Gabb u. Hörn, L. copula T. Woods, Oligo-

tresium vicksburgensis Gabb u. Hörn) = L. petaloides d'Orb. ; id. (3) p 442 T 12

F Ha, b, c.

Melicerita angustiloba Busk = Cellaria angustiloba Busk; id. (*) p 260 T 9 F 28—30.

Membranipora articulata n.; id. p 264 T8F 15, 16 — lusoria Waters var. coarc-

tata n. Waurn Fonds; id. (3) p 434 T 12 F 20 — magnilabris Busk [Stegano-

porella elegatis Smitt) = Steganoporella magnilabris Busk.; id. (') p 265 — perfo-

rata Mac G. = Steganoporella perforata Mac G. var. clausa n.; id. (2) p 505 —
perversa n.; id. fi) p 264 T 9 F 32 — tripunctata n., p 262 T 9 F 35.

Membraiiiporella nitida Hincks [Lepralia eximia äeguenza.) = Meynbraniporella Johnst.;

id. (3) p 436.

Menipea innocua n. ; id. (^) p 261 T 9 F 24.

Micropora cavata u. Waurn Ponds ; id. (3) p 435 — ordinata n. ibid., p 435 —
patula Waters = Steganoporella patula\ id. (i) p 265 T 9 F 31.

Microporella ciliata Pallas, V.; id. (^) p 508 — ferrea Waters var. perforata n.;

id. (1) p 267 T 7 F 4 — introversa n., p 268 T 9 F 33, 34.
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Monoporella albicans Hincks = Cellepora albicans Hincks; id. (2) p 512 — crassatina

n.; id. (') p 270 T 7 F 8 — crassicaulis n., p 270 T 8 F 23 — hebetata n.,

p 271 F 7 TU —oblongari.. p 271 T 7 F 9.

Nellia oculata Busk, Smitt, Mac G. = Membranipora oculata Busk; id. (3) p 434.

Ptcstulipora ungulata T. Woods = Porina coronata Rß.; id. (1) p 268.

Reptescharellina cornuta Gabb u. Hörn = Schizoporella cornuta Gabb u. Hörn; id.

(>) p 273 T 7 F 5.

Retepora deserta n.; id. (2) p 511 — marsupiata Sm. var. mucronata n. Muddy
Creek; id. (3) p 439 T 12 F 13, 21.

Schizoporella Bombycina n.; id. (i) p 274 T 9 F 36 —ßliformis n., p 274 T 7 F 12.

Selenaria initia n. Waurn Fonds; id. (3) p 442 T 12 F 8.

Smittia biincisa n.; id. (i) p 272 T 7 F 1 — collaris Norm., V.; id. (3) p 438

T 12 F 10 — Natnerii n. Waurn Fonds; id. (3) p 438 T 12 F 14 (nach 1 Exem-
plar von Napier, Neu-Seeland)

.

Steganoporella perforata Mac G. var. clausa n.; id. (2) p 505 — Rozieri Hincks

[Eschara ignobilis Reuß ,
Vincularia yiovae- hollandiae Haswell, V. steganoporides

Goldst.) = St. Rozieri Aud. var. indica Hincks, p 505.

Coelenterata.

(Referent: 1.—G: Prof. C. Chun in Königsberg.)

Agassiz, AI., Exploration of the Surface Fauna of the Gulf Stream under the Auspices of

the Coast Survey. III. Part 1. The Porpitidae and Velellidae. in: Mem. Mus. Har-

vard Coli. Vol. 8 16 pgg. 12 T. [264]

Allman, G. J., Report on the Hydroida dredged by H. M. S. »Challenger« during the years

1873—1876. Pt. 1. Plumularidae. in: Rep. Sc. Results «Challenger-. Vol. 7 55 pgg.

20 T. [256]

Ammon, Ludw. von, Über neue Exemplare von jurassischen Medusen, in: Abhandl. Acad.

München 15. Bd. 66 pgg. 5 T. [264]

*Bale, W. M., On the Hydroida of S. E. Australia, with descriptions of new species and

notes on the genus Aglaeophenia. in: Journ. Micr. Soc. Victoria 1881. Melbourne

1882 36 pgg. 4 T.

Blanchard, R., Note sur la matiere colorante bleue du Rhizostome de Cuvier. in: Z. An-
zeiger 6. Jahrg. p 67—68 und in : Bull. Soc. Z. France Vol. 7 p 402—404. [261]

Böhm, R., Über eine Qualle im Taganjika-See. Mit Bemerkungen von E. von Martens.
in: Sitz. Ber. Ges. Nat. Fr. Berlin p 197—200. [257]

Bourne, A. G., Recent Researches upon the Origin of the Sexual Cells in Hydroids. A Re-

view, in; Q. Journ. Micr. Sc. Vol. 23 p 617—622. [Referat der Arbeit von Weis-

mann.J

Brandt, K., Die Fortpflanzung der grünen Körper von J^y^r«. in: Z. Anzeiger 6. Jahrg.

p 438—440. [Polemisch.]

Brooks, W. K., 1. On the Origin of Alternation of Generations in Hydro-Medusae. in:

Johns Hopkins Univ. Circul. Vol. 2 p 73 und in: Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 11 p 458

—459. [255]

, 2. Notes on the Medusae of Beaufort, N. C. Part 2. in: Stud. Biol. Lab. Johns

Hopkins Univ. Baltimore Vol. 2 p 465—475. [255]

Clarke, Sam., New Hydroids from Chesapeake Bay. in: Mem. Boston Soc. N. H. Vok 3

1882 p 135—142 T 7—9. [257]

16*
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Claus, C, 1. Über das Verhältnis von Mo7wphyes zu den Diphyiden sowie über den phylo-

genetischen Entwicklungsgang der Siphonophoren. in: Arb. Z. Inst. Wien 5. Bd.

p 15—28. [264]

, 2. Untersuchungen über die Organisation und Entwicklung der Medusen. Prag und
Leipzig. 96 pgg. 20 T. [258, 261, 262]

Conn, H. W., and H. G. Beyer, The Nervous System of Porpita. in: Stud. Biol. Lab. Johns

Hopkins Univ. Vol. 2 p 433—445 1 T. [263]

Cope, E. D., [NewHydroidPolype]. in: Proc. Acad. N. Sc. Philad. p 140. [257]

Fewkes, J. W., 1. The Embryonic Tentacular Knobs of certain Physophores. in: Anier.

Natural. Vol. 17 p 667—668. [263]

, 2. On a few Medusae from the Bermudas, in : Bull. Mus. Harvard Coli. Vol. 11 p79
—90 1 T. [245, 257, 263]

*
, 3. The Siphonophores. 5. The Diphyae. in: Amer. Natural. Vol. 17 p833—845 Figg.

Guppy, H. B., Habits of Scypho-Medusae. in: Nature Vol. 27 p3]. [261]

Hamann, 0., 1. Beiträge zur Kenntnis der Medusen, in: Zeit. Wiss. Z. 38.Bd. p 419—429.

1 T. [255, 261]

, 2« Die Fortpflanzung der grünen Körper von Hydra, in : Z. Anzeiger 6. Jahrg.

p 367—370. [Polemisch.]

Hamilton, A., A fresh-water Hydrozoon (Cor(/j//o2>/jo;-a ^act^sin's?). in: N-Zealand Journ. Sc.

Vol. 1 p 419—420.

Herrmann, Otto, Vorläufige Mittheilung über eine neue Graptolithenart und mehrere bisher

noch nicht aus Norwegen gekannte Graptolithen. in: Nyt Mag. Naturv. 27. Bd.

p 341—358 2 T. [264]

Jennings, T. B., Gurions Process of Division oi Hydra, in: Amer. Monthl. Micr. Journ.

Vol. 4 p 64 Fig. [Freiwillige unvollkommene Längstheilung.]

Jickeli, C. F., Der Bau der Hydroidpolypen. II. in : Morph. Jahrb. 8. Bd. p 5S0—680.

4T. [252,257]

Keller, C, 1. Über Medusen des Kothen Meeres, in: Vierteljahrsschr. Nat. Ges. Zürich

11. Bd. p 79—90. [Vorl. Mitth. zu Nr. 2.]

, 2. Untersuchungen über neue Medusen aus dem Kothen Meere, in: Zeit. Wiss. Z.

38. Bd. p 621—670 3 T. [252, 257, 260, 263]

Korotneff, A., 1. Zur Kenntnis der Embryologie von Ä"^fZra. ibid. p 314— 322 IT. und

in: Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 11 p 428—435. [255]

. 2t Zur Kenntnis der Siphonophoren. in: Z.Anzeiger 6. Jahrg. p 492—496. [263j

Krukenberg, C F. W., Antwort auf Herrn Dr. Blanchard's Notiz über das Cyanein. ibid.

p 215—216. [261]

Lendenfeld, R. von, 1. Über das Nervensystem der Hydroidpolypen. ibid. p 69—71. [Vorl.

Mitth. zu Nr. 4.]

, 2. Über eine eigenthümliche Art der Sprossenbildung bei Campanularideu. ibid. p42

—44. [254]

, 3. Eine ephemere Eucopide. ibid. p 186—189. [Vorl. Mitth. zu Nr. 4.]

, 4. Über Coelenteraten der Südsee. III. Mittheil. Über Wehrpolypen und Nessel-

zellen, in: Zeit. Wiss. Z. 38. Bd. p 355—371 2 T. (auch in: Ann. Mag. N. H. (5)

Vol. 12 p 250—264). IV. Mittheil. Emopclla campaimlaria n. g. ibid. p 497—583

6 T. [253, 254]

tunel, God., Sur un cas de Commensalisme d'un Caranx et dune Crambessa. in: Arch. Sc.

Physiq. Nat. Geneve Vol. 10 p 271—281 1 T. ; auch in: Recueil Sc. Suisse Vol. 1

p 65—74 1 T. und in: Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 12 p 264—270.

*iViace, E., De la recherche et la determination des Polypes Hydraires. in: Bull. Soc. Etud.

Sc. Finistere 5. Ann. 39 pg-g.

V. R/lartens, E., s. Böhm.
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Merejkowsky, C. de, Histoire du developpement de la M6duse Ohelia. in: Bull. Soc. Z.

France Vol. 8 p 98-129 T 5 u. 6. r255]

Müller, Fr., Drymonema an der Küste von Brasilien, in: Z. Anzeiger 6. Jahrg. p220—222.

1 261, 263]

Pieper, F. W. , 1. Zwei neue Arten zum Genus Plumularidae gehörender Hydroidpolypen.

in: 8. Jahresber. Westf. Prov.-Ver. 1879 (1880) p 142—145. [257]

, 2* Antenntilaria cruciata, eine neue Hydroide aus der Adria. in: 9. Jahresber. Westf.

Prov.-Ver. 1880 (1881) p 40—43 Figg. ^257]

Ouelch, J. J., On Thuiaria zelandica Gray, in: Ann. Mag. N. H. (5) Vol. 11 p 247—249.

[257]

*Storm, V., Bidrag til kundskab om Throndhjemsfjordens Fauna. IV. Om de i Fjorden fo-

rekomne hydroide Zoophytes. in : K. Norske Vid. Selsk, Skrift. 1881 p 1—30.

Weismann, Aug., Die Entstehung der Sexualzellen bei Hydromedusen. Zugleich als Beitrag

zur Kenntnis des Baues und der Lebenserscheinungen dieser Gruppe. Jena. 259 pgg.

24 T. [245]

Zeller, G., Algen und Zoophyten im nordischen Meer und Sibirien, gesammelt von Graf

Waldburg-Zeil, in; Jahresh. Ver. Vaterl. Naturk, Württemberg 39. Jahrg. p 104

—

106. [257]

1. Allgemeines.

Fewkes [^) fand in Castle Haibor (Bermudas) während des Mai und Juni 1882

folgende pelagische Coelenteraten : Aurelia ßavidula P^r. Les. , Pelagia cyanella

P^r. Les., Linerges Mercurius Hack., Mnemiopsis Leidyt A. Ag., Pleurobrachia

rhododactyla Ag., Beroe punctata Q\\iim.^y^., Chiaja multicornis M.. Edw., Physa-

lia Arethusa Til., Velella muttca Bosc. , Agalma Okenii Escb., Stephanomia [Fors-

kalia) Atlantica F. , Rhizophysa ßliformis Lam. , R. Eysenhardtii Geg. , Diphyes

acwOTznato Lamk., D.formosaY., Lizzia octopunctata YorhQ%, Dysmorphosa ful-

gurans A. Ag., Halitiara formosa Y . , Modeeria multitentaculata Y . ^ M. [Turri-

topsis) nutricola F., Tinea formosa A. Ag. , Oceania languida A. Ag. , Eucheilota

ventricularis Mc Cr., Cunina discoides F., Ephyra (?) mit 16 Tentakeln, Tamoya

punctata n., Eucheilota quadralisn., Oceaniopsis Bermudensis n. g. n. sp., Ecto-

pleura sp., Eucope sp.

2. Hydromedusae.

Weismann hatte in seinen frtiheren Untersuchungen [vergl. Bericht f. 1880 I

p 199 ; f. 1881 I p 170] den Nachweis geführt, daß außer der bisher bekannten
Bildungsweise der Geschlechtsproducte in den Geschlechtsgemmen (blastogone Bil-

dung) auch eine solche in demCönosark des Stammes (cönogone Bildung) auftrete,

welche der Entwicklung der Geschlechtsgemmen vorausgehe. Indem er nun seine

Untersuchungen auf 38 Arten von Hydroiden und Siphonophoren ausdehnt, so

berichtigt er nicht nur in mehrfacher Hinsicht seine früheren Beobachtungen, son-

dern sucht auch vor Allem den Ort der Entstehung von Sexualproducten topogra-

phisch zu präcisiren, die Abkunft der Keimzellen aus den Keimblättern für die

einzelnen Arten festzustellen und aus dem reichhaltigen Materiale allgemeine An-
schauungen zu gewinnen. Wir geben zunächst in der nachfolgenden Tabelle eine

Übersicht der im speciellen Theile des Werkes gewonnenen Resultate.
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Wie aus dieser Tabelle resultirt, ist für jede einzelne Art die Keimstätte, d. h.

diejenige Stelle, an welcher die Keimzellen sich diflferenziren , keine willkürliche,

sprungweise wechselnde, sondern eine fest bestimmte. Ebenso ist auch die Zone

an dem Stocke, wo Keimzellen zuerst auftreten, sowie die spätere Reifungsstätte

derselben eine fest begrenzte. Ferner ist hervorzuheben, daß nur Zellen von em-

bryonalem Character sich zu Geschlechtszellen umbilden. Dagegen deckt sich

nicht die systematische und genetische Verwandtschaft mit den verschiedenen Moda-

litäten der Keimbildung, insofern nicht nur bei nächstverwandten Gattungen und

Arten, sondern auch bei den verschiedenen Geschlechtern einer und derselben Art

[Clava squamata^ Eudendriumracemosuni, Podocoryne carnea, Campanulariaßexuosa)

ein diflferenter Modus der Keimzellenbildung beobachtet wird. — Verf. sucht nun

die Frage zu beantworten, welcher genetische Zusammenhang zwi-
schen cönogoner und blastogouer Entstehung der Sexualproducte

besteht, und nimmt als Ausgangspunkt für seine Darstellung jenen phyletischen

Zustand, in welchem die Geschlechtspersonen der Polypenstöcke Medusen waren.

Bei letzteren lag die Keimstätte der Sexualzellen beiderlei Geschlechts im Manu-

brium der Meduse, und zwar entstanden sie dort, wie das jetzt noch bei einer großen

Zahl von Medusen der Fall ist, imEctoderm. Keimstätte und Ficifungsstätte der Ge-

schlechtszellen sind also bei ihnen identisch. Von diesem Ausgangspunkte führen

phyletische Entwicklungsbahnen nach 2 entgegengesetzten Richtungen, insofern eine

Verschiebung der Keimstätte in centrifugaler und centripetaler Richtung eintrat.

Letzterer Proceß wurde allein von ihm untersucht, während der erstere unter

Verf's. Leitung durch Hartlaub nachgewiesen wurde. Die Rückwärtsverschiebung

der Keimstätte in centripetaler Richtung hält im Allgemeinen gleichen Schritt

mit der Umbildung der Medusen zu sessilen Brutsäcken (Gonophoren) . Es lassen

sich hierbei folgende Stadien beobachten: 1) Die Keimzellen entstehen in dem
»Glockenkern«, d. h. jener soliden und später sich aushöhlenden Wucherung des

Ectoderms, welche in der Kuppe der jungen Medusenknospe auftritt und sich spä-

terhin zum Ectoderm des Manubriums und der Subumbrella ausbildet ((^ Meduse

von Podocoryne carnea, Tubularia, Pennaria) ; 2) die Keimzellen bilden sich im

Ectoderm der Seitenwände der Knospe vor Anlage des Glockenkernes oder in dem
Entoderm der jungen Knospe (z. B. Q von Podocoryne carnea): 3) die Keimzel-

len diflferenziren sich im Umkreis derjenigen Stelle, wo später die Gonophor-

knospe sich hervorwölbt, also in der Leibeswand des Polypen [Hydractinia echi-

nata) ; 4) die Keimzellen bilden sich fern von der Anlage des späteren Gonophors

entweder an der Wandung des Blastostyls oder in dem Stamme selbst [Eudendrium

racemosum) . In letzterem Falle sind auch die Gonophoren so weit rückgebildet,

daß kein Glockenkern , überhaupt keine Spur medusoiden Baues mehr nachweis-

bar erscheint. Verf. nennt solche Brutsäcke »Sporophore«. — Der durch die

Verschiebung der Keimstätte erzielte EflFect beruht auf einer Beschleunigung
der Geschlechtsreife, insofern es den Keimzellen ermöglicht wird, auf

einem weit vorgeschrittenen Stadium in die Gonophoren und Sporophoren einzu-

wandern und dort rasch heranzureifen. In jenen Fällen , wo die Verschiebungen

in den beiden Geschlechtern derselben Art nicht parallel gehen, eilt stets die

weibliche Keimstätte der männlichen voraus. Überhaupt wird nur bei solchen

sessilen Gonophoren die Entstehung der Ovarien aus dem Glockenkern beibehalten,

welche ihre Eier vermittelst Nährzellen zur Reife bringen [Cladocoryne, Pennaria und

Tubularia).— Die Annahme, dass die Bildung der Keimzellen ursprünglich im Ecto-

derm des Manubriums von Medusen stattfand, involvirt die Auffassung, daß die phy-
letische Entwicklung von der Meduse zum Gonophor vorschritt und nicht

umgekehrt von der Knospe zum Brutsack und schließlich zur frei werdenden Me-
duse. Thatsäcblich führt Verf. den Nachweis, daß die überwiegende Mehrzahl
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der Brutsäcke einen medusoiden Bau erkennen läßt. Die Entwicklung derselben

vermittelst eines embryonalen Organes, nämlich des Glockenkernes, das Auftreten

aller im entwickelten Medusenorganismus sich findenden Schichten bei den Brut-

säcken der Plumulariden in Gestalt feiner Häutchen können nur als Rückbildun-

gen verstanden werden, Verf. schließt sich vollständig der Auffassung von Claus

und Hertwig an , wonach die Medusen durch Umwandlung der gewöhnlichen

Hydranthen entstanden zu denken sind. Er betrachtet Hydra als eine sehr alte

Hydroidenform , bei welcher die primitivste Art der Gonadenbildung beibehalten

ist. Da jedoch die Auffassung nicht ausgeschlossen ist, daß in der vor-medusoi-

den Zeit der Hydroiden bereits Brutsäcke durch Rückbildung von Polypen ent-

standen, so läßt es sich schwer entscheiden, ob die «Sporophoren« polypoide oder

durch weitgehende Rückbildung von Medusen entstandene Brutsäcke repräsen-

tiren. Da jedoch die Einrichtung eines Blastostyls nur bei jenen Arten denk-

bar ist, welche Medusen producirten, so dürften die Sporophoren von Heterocor-

dyle und Eudendrium von medusoiden Gonophoren hergeleitet werden, während
möglicherweise diejenigen von Cordylophora, vielleicht auch von Corydendrium

polypoider Natur sind. — Die schrittweise erfolgende Verschiebung der Keim-
zellen, welche oft sogar mit einem Wechsel des Keimblattes verbunden ist, beruht

darauf, daß eine active, wenn auch meist sehr kurze Wanderung der ectoder-

malen »Ur-Keimzellen« eintritt. Sie durchbohren die Stützlamelle, dringen in das

Entoderm ein, bilden sich zu Keimzellen aus und wandern dann selbständig im

Entoderm von der Keimzone nach dem ßrutsack, um dort wieder genau jenen

Platz einzunehmen, welcher dem Ectoderra des Manubriums, also der alten Rei-

fungsstätte bei Medusen, entspricht. Obwohl solche Wanderungen (z. B. Euden-

drium racemosum Q, ) , sich sehr complicirt gestalten, so verfehlen doch fast nie die

Keimzellen ihre definitive Reifestätte , sondern durchbrechen an ganz bestimmten

Stellen des Stockes die Stützlamelle , um in das Entoderm und später wieder in

das Ectoderm zu gelangen. Wenn auch ein Durchbruch der Keimzellen in das

Entoderm eine bessere und raschere Ernährung der Keimzellen zur Folge haben

dürfte, so kann es doch nur als phyletische Reminisceuz aufgefaßt werden, daß

ein späterer Durchbruch in das Ectoderm erfolgt. Die Wanderungen der Keim-
zellen nach ganz bestimmten Marschrouten müssen ihnen angeerbt sein ; wahrschein-

lich erfolgen sie als Reaction auf feinste Druckempfindungen. Nicht zu verwech-

seln mit diesen Wanderungen ist das Auskriechen der Eizellen aus dem
Brutsacke von Corydendrium. Hier verlassen sie letzteren durch eine an der Spitze

befindliche Öffnung, um dann an der Außenfläche hinzukriechen, und sich durch

Ausscheiden einer Schale regelmäßig dicht nebeneinander gedrängt festzuheften.

— Was schließlich die Abkunft der Keimzellen anlangt, so entstehen sie

nicht schon während der Embryonalperiode, sondern sie bilden sich erst während

des späteren Lebens an ganz bestimmten Stellen des Organismus. Wahrschein-

lich dürften sie bei allen Hydroiden und Siphonophoren als Abkömmlinge des

Ectodermes zu betrachten sein. Da die Verschiebungen der Keimstätte nie sprung-

weise geschehen, sondern eine völlige Continuität der Keimzellen auch dann

besteht, wenn eine Verlegung aus dem Ectoderm in das Entoderm beobachtet

wird, so schließt hieraus Verf., daß vom Ei her nur ganz bestimmte Zellen und

Zellgenerationen die Bedingungen enthalten, welche zur Diff'erenzirung von

Geschlechtszellen nothwendig sind. Er sucht die Richtigkeit der Anschauung
plausibel zu machen, daß ein fundumentaler Unterschied zwischen somatischen

und propagatorisehen Zellen bestehe, und weist darauf hin, daß bei Thieren,

welche frühzeitig zur Geschlechtsreife gelangen, auch schon die propagatori-

schen Zellen bei der Furchung sich sondern. Bezüglich der theoretischen, sich

hieran anknüpfenden Erörterungen über die Vertheilung des Keimprotoplasma
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im Eie und in den späteren Zellgenerationen muß auf das Original verwiesen

werden. — Zum Schlüsse weist Verf. noch darauf hin, daß die Auffassung der

Fortpflanzung der Hydroiden als Generationswechsel auch durch den Nach-

weis einer cönogonen Entstehung der Keime nicht alterirt wird.

Keller (^) beschreibt aus dem rothen Meere eine craspedote Meduse, Gastro-

blasta timida n., welche er als Vertreter einer neuen, den Petasiden verwandten

YsmWiQ ^ex Gastrohlastidae, hinstellt. Diese characterisirt er folgender-

maßen: Mund vierlappig, Magen schlauchförmig, Magenstiel fehlend, Gonaden

längliche Wülste oder kuglige Auftreibungen im Verlaufe der Radiärgefäße. Zahl

der Radialcanäle verschieden, Centripetalcanäle vorhanden, neben dem
Hauptmagen secundäre Magenschläuche. Tentakel stets hohl , Hör-

organe geschlossene Bläschen. Was die wesentlichste Eigenthümlichkeit der sehr

variabelen Meduse, nämlich das Knospen neuer, ursprünglich dreilappiger Magen-

schläuche an den Subumbrellargefäßen anlangt, so sucht Verf. es dadurch zu er-

klären, daß neben geschlechtlicher Fortpflanzung gleichzeitig eine ungeschlecht-

liche Vermehrung durch laterale Sprossung parallel geht, welche jedoch unvoll-

ständig bleibt und durch Cönogenese stark verändert ist. Die jüngsten Larven

besitzen nur 1 centrale Mundöff'nung, außerdem 4 perradiale Gefäße und keine

Centripetalcanäle. Die 8 Fangarme sind hohl und ohne kolbige Basalanschwel-

lung. Indem die Zahl der Tentakel sich verdoppelt, erscheint neben dem Primär-

magen ein 2., dem späterhin ein 3. und meist noch ein 4. an der Subumbrella

nachfolgt.

Jickeli dehnt seine früheren Beobachtungen [vergl. Bericht f. 1882 I p 143]

über den feineren Bau der Hydroiden auf folgende Arten aus : Tubularia

mesembryanthemum, Cordylophora lacustris, Cladonema radiatum, Coryne Gräffei n.,

Gemmaria implexa, Periffotiimus Steinacht n., Podocoryne carnea, Campanopsis sp. ?,

Lafoea parasitica, Campanularia caliculata, Obelia plicata, Anisocola halecioides und

seiacea, Isocola fnitescens , Kirchenpaueria n. gen. sp. ?. Im Ganzen enthalten seine

histologischen Angaben eine Bestätigung und Erweiterung der früheren Beobach-

tungen. Lediglich bei Hydra sind die Tentakel hohl und von einer Fortsetzung

des Gastralraumes durchsetzt, bei Tubularia ti'itt ein mehrschichtiger Zellenstrang

im Inneren derselben auf, bei den übrigen Polypen nur eine Reihe axialer Zellen.

Da diese Achsenzellen von dem Entoderm des Magenraumes durch eine Stütz-

lamelle abgegrenzt sind, so betrachtet Verf. sie als ein Mesoderm. Im Ectoderm

werden außer den gewöhnlichen Deckzellen und Epithelmuskelzellen noch Stütz-

zellen, Drüsenzellen, verschiedene Arten von Nesselzellen, Nesselkapselbildungs-

zellen, Zellen von embryonalem Character, Geißelkapselzellen ibei Cladonema und

Coryne), Stiftzellen, Ganglienzellen und Sinneszellen unterschieden. An den

Nesselzellen unterscheidet Verf. musculöse und nervöse Ausläufer. Die Ganglien-

zellen konnten bei allen Arten nachgewiesen werden — locale Anhäufungen der-

selben wurden bei Tubularia an der Basis des Hydranthen und bei Campanopsis

unterhalb der schirmartigen Ectodermduplicatur am Metastom aufgefunden. Ver-

bindungen zwischen Ganglienzellen und Drüsenzellen einerseits , Ganglienzellen

und Muskelzellen andererseits konnten nicht nachgewiesen werden, obwohl man
die Ganglienzellen häufig den Nesselzellen angeschmiegt findet. Eine directe Er-

regbarkeit von Nesselzellen und Muskelzellen und eine Weiterleitung der Reize

von Muskel zu Muskel wird für jene Fälle angenommen, wo nervöse Elemente

trotz Anwesenheit zahlreicher musculöser fehlen. — Im Anhang bespricht Verf.

die Natur der Graptolithen und glaubt, daß sie den Octactini^n, speciell den

Pennatuliden näher verwandt seien, als den Hydroiden, obwohl er auch anderer-

seits die Berechtigung der von Leuckart vertretenen Ansicht, daß sie Bryozoen

repräsentiren, anerkennt.
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V. Lendenfeld (^) gibt eine eingehende Darstellung von dem Bau der Eucopella

campanularia, eines auf den Laminarien der Südküste Australiens in Menge auf-

sitzenden Hydroiden und der von dem Stocke aufgeammten Meduse . Das Hydroiden-

stöckchen gehört zu den Campanulariden. Auf der netzförmigen Hydrorhiza er-

heben sich 4—6 mm hohe glatte Stämmchen, an deren Enden die Nährthiere in

becherförmigen Hydrotheken sitzen. Zwischen Nährthieren und Stamm eingeschaltet

findet sich ein fast kugelförmiges Stück, welches nach beiden Seiten hin gelenkartig

eingeschnürt ist. DasNährthier hat 32 Tentakel, ein weites und bewegliches Hypo-
stom, und sitzt mit verbreiterter Basis der ebenen Grundfläche des Bechers auf.

Im Entoderm des Magens finden sich zahlreiche braune Pigmentkörnchen. Bei

den in ruhigem Wasser (so auf den Hafeulaminarien) vorkommenden Stöckchen

sind die Hydrotheken dünn , während dickbecherige Formen im offenen Meere
vorkommen. Die Gonophoren sitzen auf kurzen Stielen und werden 2—3 mm
hoch. Sie sind stark abgeplattet und erfüllt von Medusenknospen, welche sich zu

IY2 niDi großen Medusen ohne Tentakel, Mund und Magen entwickeln. Ihre

glockenförmige Umbrella zeigt auf der Außenseite zahlreiche meridional ver-

laufende Rippen. Der Schirmrand ist stark eingezogen und das Velum ziemlich

klein. 8 adradiale Gehörbläschen, 1 schmales Ringgefäß und 4 Radialcanäle sind

wohl entwickelt. Letztere entsenden zahlreiche Äste zwischen die Genitalpro-

ducte, welche die ganze Schirmhöhle erfüllen. Trotz der aberranten äußeren Ge-
stalt dürfte die Meduse den Eucopiden zugerechnet werden. — Histologie des
Hydroiden. Es seien hier lediglich die Angaben von allgemeinem Interesse

hervorgehoben. Das Nervensystem ist als subepitheliale Ganglienzellenschicht

entwickelt, die mit zerstreut vorkommenden Sinneszellen in Verbindung steht.

Auffällig ist es, daß gerade an den Tentakeln sehr wenige Ganglienzellen (auf

jedem etwa 10 Zellen) lediglich auf der proximalen Hälfte vorkommen, während
zahlreiche kleine, zu einer Art von nervösem Centralorgan verbundene Ganglien-

zellen in dem Entoderm des Hypostoms auftreten. Auch die Sinneszellen (spin-

delförmige , mit einem Sinnespaar und basalem nervösen Ausläufer versehene

Elemente) stehen besonders dicht gedrängt an der entodermalen Hypostomfläche.

Die Muskelzellen sind subepithelial entwickelt, obwohl in dem Entoderm die

Muskelkörpercheu noch hoch in das übrige Epithel heraufragen. Verf. betrachtet

die Musculatur als einen Theil des Mesoderms und rechnet diesem auch die

sogenannten Chordazellen der Tentakelachsen zu, welche an der Insertionsstelle

der Tentakel zu einem Stützzellenring zusammenfließen. In consequenter Ver-
folgung der Ansicht, daß sämmtliche subepitheliale Elemente zum Mesoderm ge-
hören, kommt er schließlich zu der Auffassung, daß die Hydroiden Pseudocölier

sind, insofern die Schirmhöhle der Meduse durch Dehiscenz der Zellen der cen-

tralen Ectodermkugel entsteht und als ein Cölom anzusehen sei. Außer den son-

stigen im Ectoderm vorkommenden Elementen (Deckzellen, Nesselzellen und
Nesselkapselbildungszellen) seien noch die Chitindrüsenzellen hervorge-

hoben. Sie sind mit dem Perisark verbunden , regelmäßig längsgestreift und
scheiden die Chitinröhreu ab, vermögen aber auch andererseits dasselbe aufzu-

lösen und zu resorbiren. Im Entoderm werden große cylindrische Elemente als

Bildnerinnen desVerdauungssecretes, mit braunem Pigment erfüllte als Excretions-

zellen und durchsichtige , am zahlreichsten vorkommende als Absorptionszellen

aufgefaßt. Die von Hamann geschilderten Täniolen in der Magenwand dürften

lediglich in Folge der Contractionen der Entodermmuskeln auftreten. Der Gono-
phor besteht aus dem Blastostyl, der Gonotheca und den Medusenknospen. Der
Blastostyl repräsentirt eine Übergangsform vom Nährthier zu der Meduse. Ober-
halb seiner Insertionsstelle an der Hydrorhiza entspringen wie bei Clytia poterium
und Laomedea repens 4 Radialcanäle, welche am aboralen Pole in einen großen
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pulsirenden Hohlraum einmünden. Von nur einem Canale jenes Paares, welches

in der Längsachse des elliptischen Querschnittes liegt, entspringen die Medusen-
knospen. Ectodermale Zellstränge verbinden die Gonotheca mit den zarten

Chitinkapseln der Knospen. Die Entwicklung der Medusenknospen in dem pro-

ductiven Canale erfolgt nach dem bekannten Typus, nur wird die Entodermlamelle

späterhin einschichtig angelegt. Die Eier werden im Cönosark der Hydrorhiza

gebildet und entstehen (entgegen den Angaben Weismanus) aus Entodermzellen,

welche ihre Cilien verlieren und in die Tiefe rücken. Verf. nimmt ein zielloses

Wandern derselben an und stellt sich vor, daß nur jene jungen Eizellen sich aus-

bilden, welche zufällig in eine Medusenknospe gelangten. Dort ordnen sie sich

längs der Radiärgefäße in 2 Reihen an. Die Spermatozoen sind ectodermalen

Ursprungs und entstehen aus der subumbrellaren Ectodermbekleidung der Radiär-

gefäße. Die Samenmutterzellen besitzen starke Zellhäute, welche eine cuticulare

Beschaffenheit annehmen und sich beständig vergrößern, ohne indessen an der

Theilung des Zellinhaltes Antheil zu nehmen. Die mit zahlreichen Spermazellen

erfüllten Säcke (»Spermatophoren«) vergrößern sich dadurch, daß die Samenzellen

auseinanderweichen und einen inneren Hohlraum bilden, in welchen später die

Schwänze der Spermatozoen hereinragen. In ihrem Kopftheil läßt sich noch der

Kern der Samenzelle nachweisen. — Feinerer Bau der Meduse. Mächtig

entwickelt ist besonders das Nervensystem. Von dem äußeren Nervenring

strahlen zahlreiche exumbrale Nerven in meridionaler Richtung aus. Einzelne

Fasern desselben durchsetzen die Stützlamelle und bilden am Boden der Gehör-

bläschen ein Ganglion. In jedem Bläschen schwebt eine freie Coucrementzelle mit

linsenförmigen Otolithen. Der innere Ringnerv besteht aus spärlichen, aber sehr

großen multipolaren Ganglienzellen, welche circulär verlaufenden Fäserchen auf-

liegen. In der Musculatur der Subumbrella waren keine Ganglienzellen nachweis-

bar. — Zum Schlüsse stellt Verf. weitgehende Betrachtungen über die Stellung

der Eucopella zur Keimblättertheorie und zum Generationswechsel an.

V. Lendenfeld (^j beobachtete bei einer Campanularia und Gonothyraea, daß aus

den Hydrotheken Chitinröhren hervorwachsen, indem sich das Rohr, auf dem der

Polyp sitzt, verlängert. Die Theca ist eine Zeit lang als Kragen sichtbar an jenen

Stellen, wo der Polyp gesessen hatte. Bald fällt sie ab, während die Röhren rasch

in die Länge wachsen bis zu 2—3 cm. Am Ende des dünnwandigen flottirenden

Rohres treten dann Zweige auf und nach einigen Wochen findet man einen

Polypenstock, der mittelst des hohlen Stieles dem alten, von Algen überzogenen

Stocke aufsitzt. Der Polyp selbst verliert während seines Emporwachsens die

Tentakel. Die Hydroiden erhalten durch dieses Hervorsprossen die Fähigkeit,

rasch über das Niveau incrustirender Organismen emporzuwachsen.

V. Lendenfeld (^) unterscheidet bei den Plumulariden 1) Wehrthiere mit Nessel-

kapseln, 2) mit Klebzellen und 3) mit Nesselkapseln und Klebzellen. Bei allen

Wehrthieren findet er eine entodermale Achse und in dem Ectoderm longitudinal

verlaufende subepitheliale Muskelzellen. Auch Ganglienzellen treten in ihnen auf

und entsenden Ausläufer längs der Nesselzellen. Das Ausstrecken der Wehr-
polypen wird auf Rechnung der elastischen Entodermzellen, die rasch erfolgende

Contraction auf Action der Muskelzellen zurückgeführt. Unter Umständen werden
nun (bei Aglaophenia) an Stelle von Nesselkapseln Klebekörner in den Zellen ge-

bildet und nachher nach außen ausgestoßen. Verf. erachtet sie als homolog den
Klebekörnern an den Fangfäden der Ctenophoren und schließt sich der Auffas-

sung von Chun an, daß Klebekörner und Nesselkapseln homologe Bildungen

repräsentiren. An den hinter den Nährthieren von Aglaophejiia vorkommenden
Nematophoren finden sich Wehrpolypen, deren distales Ende mit Nesselkapseln,

deren proximales mit Klebekörnern erfüllt ist. — Bei Crambessa mosaica fand Verf.
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Nesselzellen , deren Nesselfaden bei dem Entladen innerhalb des Plasmas ver-

bleibt und dort sich vielfach knickt. Über den Entladimgsmechanismus aus den

Nesselzellen überhaupt schließt er sich im Wesentlichen der Auffassung von Chun
an und stellt sich vor, daß vom Nervensystem auch ein Hemmungsweg ausgeht,

welcher den Cnidocilreiz, der zur Sprengung der Kapsel führt, paralysirt.

Hamann (^) findet an dem sich furchenden Ei von Tiara pileata dieselbe Ent-

stehungsweise des Entoderms, wie sie Claus [vergl. Bericht f. 1882 Ip 146] vom
Aequoriden-Ei beschrieb.

Brooks (^) bespricht den von Mc Crady entdeckten Parasitismus der Larven

von Cunina am Magenstiel von Turritopsis und betrachtet die junge C. als eine auf

ungeschlechtliche Weise sich vermehrende Larve.

Korotneff (^) untersuchte die Embryonalentwickluug von Hydra fusca und
aurantiaca. Bei letzterer theilt sich das Ei regelmäßig in 2, 4, 8 und 16 Zellen.

Dann entsteht eine kleine Furchungshöhle, deren dem Mutterthier zugewendeter

Boden aus größeren «Grundzellen« zusammengesetzt ist. Diese theilen sich leb-

haft und wandern in die Furchungshöhle ein, um sie schließlich völlig auszufüllen.

Bei H. fusca verwachsen die Keime mit dem Mutterthier, indem die Ectodermzel-

len des letzteren drüsige Beschaffenheit annehmen und polsterförmig die Basis

des Keimes umgeben. Der Keim von aurantiaca hingegen differenzirt einen

Haftapparat, der zur Fixation an Fremdkörper (Pflanzen) verwerthet wird. Die

embryonalen Ectodermzellen wachsen hier cylinderförmig vor und bilden theils lap-

penartige Fortsätze, welche eine entsprechend geformte Chitinschale abscheiden,

theils nehmen sie drüsige Beschaffenheit an und bilden sich zu einer Haftscheibe

um. Ist das Ei vom Mutterthier abgefallen und hat es sich fixirt, so verlieren die

Ectodermzellen ihre scharfe Abgrenzung. Sie werden merklich kleiner und son-

dern unter der primären Stachelschale eine secundäre dünne Dottermembran ab,

nach deren Bildung sie völlig degeneriren und schwinden. Das primäre Epiblast

wird also völlig zur Bildung der Eischale und Dottermembran aufgebraucht und
nimmt keinen Theil an der Ausbildung des secundären Epiblastes. Bei H. fusca
hingegen gehen die Epiblastzellen nicht völlig in die Bildung der glatten Eischale

auf, sondern sie verschmelzen mit den Hypoblastzellen zu einer gemeinschaftlichen

Masse, indem gleichzeitig die Kerne schwinden. Erst späterhin wandern neuge-
bildete Zellen zur Peripherie und bilden das definitive Ectoderm. — Hierher auch
Jennings.

Brooks (-) schildert in einer vorläufigen Mittheilung die Larven und die Meta-
morphosen von Turritopsis nutricola Mc Crady, Nemopsis Bachei A. Ag., Phortis

gibbosa Mc Cr., Amphinema apicatum Hack, und Ciriops scutigera Mc Cr. Beson-
dere Aufmerksamkeit hat er der Entstehung der Tentakel zugewendet und er-

läutert an Diagrammen deren zeitliche Anlage, bestätigt auch die Entdeckung
Mc Crady's über den Parasitismus der Larven von Cunina octonaria Mc Cr.

Merejkowsky schildert die Entwicklung von Obelia und bestätigt die Angaben von
Kowalewsky über die Bildung des Ectoderms durch Delamination. Die Eier ent-

wickeln sich aus Entodermzellen ; ihr Nucleolus nimmt die Gestalt eines gekrümm-
ten Rosenkranzes an und zerfällt schließlich in Körnchen, die sich noch weiter

theilen. Das reife Ei zeigt vor der Befruchtung keine Spur von Nucleolus, son-
dern der Kern ist durchaus homogen. An dem bei der Ortsbewegung nach hin-

ten gerichteten Pole der einschichtigen Planula wandern Zellen des Blastoderms
ein und füllen schließlich die Furchungshöhle aus. Durch Spaltung derselben

entsteht dann der Gastralraum. Die Medusen fallen nach Ablage der Eier zu Bo-
den, saugen sich mit dem Manubrium fest, kehren die Subumbrella nach oben und
nehmen becherförmige Gestalt an. Die Ectodermzellen der Schirmhöhle entwickeln
Cilien und wandeln sich zu Entodermzellen um. (?) Schließlich bricht die frühere
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Magenhöhle in den exumbialen becherförmigen Hohlraum durch und das polypen-

förmige Gebilde kriecht am Boden des Gefäßes Nahrung suchend mit seiner Mund-
öflFnung umher.

Allman entwirft eine allgemeine Skizze vom Bau der Plu mulariden und
theilt dieselben je nach dem Vorkommen beweglicher, nur an dem proximalen

Ende festsitzender, oder unbeweglicher, dem chitinigen Periderm ansitzender Ne-
matophoren in folgende Gruppen ein

:

r Gonangia with special j Eleutheroplea

I
protective apparatus \ phylactocarpa.

Moveable nematophores \ i7i^„+i,„,„,^i„„ } ^ . , .

alway. pre,e„t ,
Eleutheroplea

^
o^^^^^^

j Eleutheroplea

paratus

\ uonansia aesuiuie oi ( 171 -. i

special protective ap-J Eleutherople

l paratus^
^

j
Gymnocarpa.

{ Gonangia with special f Statoplea
protective apparatus \ phylactoc;

nevirpresenr'^
°^ °^^^

|
Statoplea Gonangia destitute of 1

st^tonlea

I iSus^'''*''*''''

^^'"
Gymnoca,mnocarpa.

Von dem Challenger wurden folgende Plumulariden gedretscht:

Eleutheroplea. Plumularia laxa n. Marion Insel 50—75 Faden. — dolichotheca

n. Philippinen 10 F. — insignis n. 46'^ 40' S., 370 50' 0. 310 und 150 Fad.
— ahietina n. Prince Edward's Insel 150 Faden. — stylifera n. Tristan d'Acunha
100-150 Fad. — armata n. Port Jackson 30—35 Fad.

Antennularia fascicularis n. Tristan d'Acunha 100—150 Fad.

Sciurella u. gen. Trophosome : Hydrocladia not disposed in pinnae but springing

from many poiuts round the circumference of chord-like stems. Gonosome: Go-
nangia situated in the axils of the hydrocladia, providedwith symmetrically disposed

horu-like processes and euclosing a ramified blastostyle, whose branches are in

connection with moveable nemataphores distributed over the surface of the go-

nangium. — indivisa n. Torres Straße 5—10 Fad.

Acanthella n. gen. Trophosome: Hydrocladia pinnately disposed; hydrocladia

bearing branches terminating in simple joiuted prolongations in which the places

of hydrocladia are taken by simple spine-like appendages. Gonosome not

known. — effusa n. Torres Straße und Riffe von Zamboanga 10 Fad.

Schizotricha n. gen. Trophosome: Hydrocladia pinnately disposed, once, twice or

oftener bifurcating. Gonosome : Gonangia springing from the hydrocladia —
unifurcata n. Kerguelen 10—60-100 Fad. — multifurcata n. Heald Island 75 Fad.

Folyplmnaria jmmila n. 38» 37' N., 28" 30' W. 450 Fad.

Heteroplon n. gen. Trophosome: Hydrocladia pinnate; hydrothecal internode with

the lateral nematophores moveable, and with a mesial fixed spine-like nematophore

below the hydrotheca. Gonosome not known. — pluma n. Baß Straße 38—
40 Fad.

Statoplea. Acanthocladium n. gen. Trophosome: Distal portion of branches desti-

tute of hydrocladia, whose places are taken by a long, spine-like appendage on

each internode. Gonosome : Phylactocarp replacing a hydrocladium and consisting

of a rhachis with two series of pinnately disposed, alternate, free ribs, each rib

carrying near its base a hydrotheca. Gonangia springing from the rhachis —
Huxleyi {Plumularia H. Busk. 9» 59' S., 139" 42' 0. und 8" 56' S., 136" 5' 0.

28 und 49 Fad.

Aglaophenia Macgillivrayi Busk. Philippinen 10 Fad. — filicula n. 38" 37' N., 28"

30' W. 450 Fad. — attenuata n. Cap d. Guten Hoffnung 10-20 Fad. — acacia
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n. 380 37' N., 280 30' W. 450 Fad. — calamus n. Baliia 10-20 Fad. — coarc-

tatan. Philippinen 10 Fad.

Lytocarpus racemiferus n. Bahia 10-20 Fad. — secundus Kirchenp. Philippinen 10

Fad. — spectahilis n. Philippinen, Torres Straße 8—10 Fad. — longico7iiis Busk.

Philippinen 10 Fad.

Streptocaulus n. gen. Trophosome: Hydrocladia disposed in a continuous spiral round

the stem. Hydrothecae with entire margin, Mesial nematophores not adnate to

the walls of the hydrotheca. Gonosome not known — pulcherrimus n. St. Jago

100 Fad.

Diplochelus n. gen. Hydrotheca with a duplicature of its walls forming an external

calycine envelope, which surrounds the hydrotheca for some distance behind the

orifice. Mesial nematophore in form of a shield-like process not adnate to the

hydrotheca; lateral nematophores absent. Gonosome not known.

—

mirahilis n.

Baß Straße 38-40 Fad.

Cladocarpus pectinifems n. 38« 11' N., 27« 9' W. 900 Fad. — formosus Allm. 34«

.58' N. 1390 30' 0. 775—420 Fad.

Halicornaria plumosa n. Barra Granda (Brasilien) 32 Fad.

Azygoplon n. gen. Trophosome: Hydrocladia pinnately disposed. Mesial nemato-

phores adnate to the walls of the hydrotheca; no lateral nematophores. Gonosome:

Gonangia springing from the stem, and destitiite of special protective apparatus

— rostratum n. Port Phillip 38 Fad.

Fauna der Bermudas, vergl. Fewkes [^], s. oben p 245.

Cope beschreibt als Rhizohydi-a ßavitincta n. g. u. sp. einen «probably hydroid

polyp«, der an der Rinde unter Wasser befindlicher Bäume im Upper Klamath Lake
(Great Basin) in Mengen festsaß.

Böhm fand im Tanganjika-See (Central-Africa) eine kleine craspedote Meduse, für

die er den Artnamen Tanganjicae vorschlägt , während er den Gattungsnamen un-

erörtert läßt. v. Wartens stellt sie zu den Antho- oder Narcomedusen und knüpft

hieran Bemerkungen ttber Süßwassercoelenteraten im Allgemeinen.

Zeller verzeichnet vom Karischen Meere und der Jugorstraße 5 Sertularia, 1

Laomeda, 1 Aglaophenia, außerdem als «Zoophyten« 1 Crisia und 1 Flustra.

Clarke beschreibt Eudendrium carneum n., Stylactis arge n., Lovenella gracilis n.,

Bougainvillea rugosa n. , Calyptospadix coenilea n. g. n. sp. , Calyptospadix n.

gen. Trochosome : Hydrophyton consisting of a branching hydrocaulus rooted by
a creeping filiform hydrorhiza. Hydrants fusiform with filiform tentacles which

are arranged in a single verticil round the base of a conical hypostome. Perisarc

developed into large hydrotheca-like processes. Gonosome: Sporosacs developed

on the ultimate ramuli beneath the terminal hydrants.

Außer den genannten Formen sind neu:
Coryne Gräffei n. ; Jickels p 60 7.

Pengonimus Steinachi n. ; Jickeli p 617.

Kirchenpaueria n. gen. Characterisirt durch den Mangel der Theken an den Sarco-

stylen ; Jickeli p 646.

Gastroblasta timida. Rothes Meer; Keller (2) p 622.

Tkuiaria zelmidica Gray var. n. valida 1 Exemplar. Fundort?; Quelch p 249 —
dolichocarpa Allm. = zelmidica Grey; id.

Oceanopsis n. gen. Unterschieden von den anderen Oceaniden durch den Besitz von

4 Otocysten, neben denen am Glockenrand kleine Tentakelfilamente entspringen

— Bennudensis n. Bermudas; Fewkes (^).

Aglaophenia parva n. ww.^ pentasticha n. Adria
; Pieper (*) p 142.

Antennularia cruciata n.
; Pieper (-) p 40.

Hierher ferner noch 'Bale, *!Vlace, Hamilton.

Zool. Jaliresborickt. 1883. I. 17
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3. Acalephae.

Claus (-) schildert eingelieud Bau und Entwicklung mehrerer in Triest erschei-

nenden Acalephen . l.EmbryonaleEntwicklung von Aurelia und Chrysaora

.

Die aus dem Ovarium ausgetretenen Eier von A. sind von einer zarten Membran
umgeben. Die 1. vom animalen Pol ausgehende Meridionalfurche theilt sie in 2

gleich große Hälften; eine 2. meridionale Furche bedingt den Zerfall in 4 gleiche

Zellen. Eine animale und vegetative ungleich große Kugel (Häckel) tritt nie bei der

1

.

Furchung auf, vielmehr verläuft erst die 3 . Furchungsebene annähernd äquatorial,

nachdem zuvor die 4 Furchungskugeln sich derart vorschoben, daß 2 sich nahezu um
einen rechten Winkel gegen die anderen drehten. Durch fortgesetzte Theilung ent-

steht eine Keimblase aus sehr hohen prismatischen Zellen mit sehr kleiner Furchungs-
höhle. Das Entoderm stülpt sich als ein schmaler Zapfen von Zellen ein und füllt

erst allmählich die Centralhöhle aus, während die Mundöffnung sich schließt. Ecto-

dermale Nesselkapseln häufen sich besonders an der Verschlußstelle der letzteren an,

die Wimpern erscheinen und die Larve schwimmt mit dem aboralen Pole voran.

Häckel hielt irrthümlich die Entodermmasse für den Gastralraum, die innere fein-

körnige Ectodermschicht für das Entoderm und die äußere helle Schicht mit den
Nesselkapseln für das Ectoderm. Die Lage der 1 . Furchungsebene stimmt auch an
dem kleinen Ei der C. mit derjenigen bei A. überein. Eine Fortpflanzung der

Planula durch Theilung und Knospung (Häckel) konnte nicht beobachtet werden.

2. Entwicklung des Scyphostoma und de r Strobila. Die vierarmigen Scy-

phostomen entbehren noch der Gastralwülste, welche mitsammt ihren Muskelsträn-

gen erst während des Auftretens der Zwischententakel angelegt werden. Da die

Muskelstränge derWülste (Taeniolen) aus dem Entoderm entstehen, so könnensie nie

die Anlage für die späteren Längsmuskeln des Rüssels und für die Radialmuskeln

(Häckel) abgeben. Nach der Umbildung zur Strobila wird die 1. (vordere) Scheibe

stets zu einer Ephyra differenzirt, indem die Tentakel rückgebildet werden, und eine

Neubildung des Lappenkranzes inFormwulstförmiger Auftreibungen zwischen den

1 6 Tentakeln erfolgt. Die Randkörper gehen ausdemBasalabschnittder SPrincipal-

Tentakel hervor. Erst nachdem die Taeniolen, welche durch flügeiförmige Ausbrei-

tung ihrer Hälften die breiten Gastralrinnennach dem centralen Magenraum taschen-

artig abschlössen, von der Wand sich sonderten und hierdurch eine Communication
der 4 radialen Magentaschen bedingten, vermag sich der marginale Abschnitt des

Scyphostoma zur Meduse umzubilden. In diesem Stadium ist auch der Ausgangs-
punkt zur genetischen Ableitung der vierstrahligen Scyphomedusen(J(5ssam,iMccr-

naria, Charybdea) zu suchen. Indem Verf. noch genauer die Entstehung der Lappen-
taschen, die Rückbildung des umbraleu Taeniolenstückes und des zugehörigen

Muskelstranges schildert, betont er nachdrücklich, daß die Strobilation eine als

Theilung und nicht als terminale Knospung (Häckel) aufzufassende Fortpflanzung

repräsentirt. Bei einer monodisken Strobila repräsentirt die Ephyra kein jüngeres

Wachsthumsproduct der Strobila, sondern die vordere Körperhälfte desselben, welche

dem übrig bleibenden Polypenleib coordinirt, nicht aber subordinirt ist. An der Hand
dieser Thatsachen versucht er über die Phylogenie der Strobila eine Vorstellung zu

gewinnen und spricht schließlich seine Zweifel an der Richtigkeit von Häckels

Beobachtung über die directe Entwicklung der Aurelia aus. — Durch den an-

sehnlichen Umfang der Intermediärgefäße, das Auftreten von 2 exumbralen Nes-
sehvülsten unterhalb der Randlappenbasis und den relativen Umfang der Gastral-

filamente ist die Ephyra von Chrysaora leicht von derjenigen der A. zu unter-

scheiden. Die Ephyra von Discomedusa lohata besitzt 4 Intermediärtentakel , wie

diejenige vonC, über denen eine kleine Vorwölbung als Anlage von 2 intermediä-

ren Raudlappen auftritt. 3. Die Familie der Ephyropsidae mit besou-
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derer Berücksichtigung Yon Nausithoe. Aus der eingehenden Darstellung des Baues
von N. sei hervorgehoben, daß in jedem einem Randlappen zugehörigen Taschen-
raum ein medianer, von einer Verdickung der Schirmgallerte begleiteter Verwach-
sungsstreifen auftritt, welcher jedoch distalwärts nicht bis zum Ende der Tasche
reicht. Somit wird der periphere Theil der gastralen Cavität durch 16 Ver-
wachsungsstreifen in S tentaculare und in 8 oculare Kammern unvollständig

getheilt, insofern letztere in dem Endstück des zipfelförmigen Taschenraumes mit

den tentacularen Kammern communiciren. — Was den Bau der Genitalorgane

anbelangt, so repräsentirt die Wand des Ovarialsäckchens eine kreisförmig

umgebogene Lamelle, welche ein flüssiges Gallertstroma birgt und durch einen in

letzteres übergehenden Ausläufer der subumbralen Stützplatte an der Subumbrella

suspendirt ist. Die concave Innenwand der Lamelle wird vom Keimepithel be-

deckt; die innere Gallertmasse enthält wahrscheinlich Eiweißsubstanzen und dient

gleichzeitig zur Ernährung der reifenden Eier. In den männlichen Gonaden ist

der Genitalsinus sehr reducirt und der Hoden erscheint auf Querschnitten nieren-

förmig. Nur an der flachen, der Subumbrella zugekehrten Seite tritt Keimepithel

auf. — 4. Entwicklung der Geschlechtsorgane. Calycozoen. Die
jüngsten 1— IY2 mm messenden Exemplare von Lucernaria camjninulata zeigen in

der Gegend der späteren Genitalorgane in der ganzen Länge des Bechers dicht ge-
drängte ectodermale Zellenstränge, welche später lappige oder fingerförmige Fort-

sätze bilden, deren Zellen schmale, gestreckte Stäbchen, hie und da auch Nesselkap-

seln entwickeln. Sie scheinen den Genitalorganen zum Schutz zu dienen und werden
auch hei Crateroloj)hus TAeti/s mchtvermiSit. Den »Stäbchensträugen« dicht anliegend

treten entodermale Zellenschläuche auf, welche das Keimepithel liefern. Die proxi-

malen, der Basis des Mundrohres am nächsten liegenden Einwucherungen sind

die jüngsten. Ihr blindes, säckchenförmig aufgetriebenes Ende zeigt ein deutliches

Lumen, die Anlage des Genitalsinus. Das der Subumbrella zugewendete Blatt

ist von flachem Epithel bekleidet und bleibt glatt, während das äußere, dem Ento-
dermbelag zugewendete Blatt in lebhafter Zellwucheruug begriff"en ist und früh-

zeitig Samen- resp. Eizellen difFerenzirt. Bei einem Vergleich der Genitalblätter

der Calycozoen mit denen der Charybdeen faßt Verf. den Raum zwischen Genital-

blatt und Subumbrella bei Charyhdea nicht als Genitalsinus (Hertwig) auf, son-

dern erklärt die Genitalblätter letzterer für frei vorspringende, durch Einwuche-
rungen der Genitalanlagen emporgehobene Entodermfalten. Die Bildung eines

Geuitalsinus unterblieb bei C. im Zusammenhang mit der flachen Form der Falte

und der frühzeitigen Trennung des eingewanderten Keimepithels von dem En-
toderm. Für die Discomedusen {Aurelia, Pelagia, Chrysaord. führt Verf. den
Nachweis, daß die Genitalbänder nicht als leistenförmige Entodermverdickun-
gen angelegt werden, sondern durch eine solide, in centripetaler Richtung er-

folgende Einwucherung des Entoderms vorbereitet werden, welche sich früh-

zeitig in 2, die Anlage des Genitalsinus begrenzende Zellenlagen spaltet. 5.

Metamorphose der Rhizostomen. Die bereits früher [vergl. Bericht f.

1S81 Ipl71] angezogenen Beobachtungen über die Larven von Rhizostoma

erscheinen nun in ausführlicher Darstellung. Sehr eingehend wird die Ent-

wicklung des Gefäßsystems, die Anlage der 8 Arme durch gabelig ausein-

ander weichende Falten der 4 distalen primären Armflächen und die durch

dieselben bedingte Bildung von Rinnen geschildert. Der primäre Vorgang bei der

Entwicklung der Rhizostomie beruht stets auf Faltung und Lappenbildung ; von
den hierdurch entstandenen Rinnen bilden sich in Folge der Verlöthuug aneinan-

der liegender Flächen der Armspreite die tiefen Armgefäße und deren Neben-
gefäße. Die ectodermale Natur der Digitellenbekleidung wird durch die Beobach-
tung überzeugend nachgewiesen, daß sie entstehen , ehe noch der Gofäßcanal an

17*
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den Scapiüetten zum Durchbruch gelangt. Was die selbständig entstehenden

Scapuletten anlangt, so sei noch hervorgehoben, daß anfänglich diejenigen 4

Paare, welche in den Ebenen der primären Mundarme liegen, im Vergleich zu den
alternirenden Paaren, welche den Radien der Genitalorgane angehören, an Größe
merklich zurückstehen. — Die Larven von Cotylorhiza tuberculata unterscheiden

sich von jenen des R. dadurch, daß der Beginn der Rhizostomie in weit frühere

Altersstufen zurückverlegt erscheint. Der peripherische Sinus im Umkreis der

Magenhöhle zeigt zahlreiche Verwachsungsstellen in Form kleiner Inseln, zwi-

schen denen breite radiäre und intermediäre Bahnen die Stelle der späteren 8

radialen und 8 interradialen Gefäße andeuten. Zahllose Zooxanthellen häufen

sich in den gastralen Höhlungen frühzeitig an. Zwischen den 3 Buchten der

Armtheilung erheben sich 3 ectodermale Wülste , deren gegenüberstehende

Flächen paarweise in Berührung treten und im Umkreise der zurückbleibenden

Höhlung vollkommen verlöthen, um die später mit Nesselwarzen besetzten Nessel-

kolben zu bilden. — 6 . Über Aequorea Forskalea und deren Entwicklung. An
der Hand eines reichen Materiales zeigt Verf., daß die im Mittelmeer und der Adria

heimische A. Forskalea eine sehr weit gehende Variabilität bezüglich des Eintritts

der Geschlechtsreife, der Größe , Form und Färbung des Schirmes, der Beschaf-

fenheit der Mundlippen, der Zahl der Tentakel und Randbläschen und ihrer ge-
gegenseitigen Lagebeziehungen, der Zahl der Radialcanäle und schließlich der

Gestaltung der Gonaden aufweist. Alle diese individuellen, in den verschieden-

sten Combinationen durchgeführten Variationen gaben in extremen Fällen Häckel
Veranlassung, die A. Forskalea in mehrere Gattungen [Polycauna, Rhacostoma,

Crematostoma, Zygodactyla und Mesonema) mit zahlreichen Arten zu zerspalten.

Dazu kommt noch , daß Häckel vielfach Entwicklungsstadien von ^. als eigene

Arten beschrieb. — Wie aus Beobachtungen von Metschnikoff hervorgeht, so

wird A. von einem Polypen aufgeammt, welcher der Gattung Campanopsis (es

gelang M. lediglich den Primärpolypen zu züchten) nahe stehen dürfte. Die

jüngsten freischwimmenden Larven , welche Verf. fischte , besitzen eine hohe

kegelförmige Umbrella von Vj^— 2 mm Durchmesser und tragen in den 4 Gefäß-

radien ebenso viele Randfäden, von denen 2 gegenüberstehende oft noch auf kurze

Stummel reducirt sind. In jedem Quadranten findet sich ein Intermediärtuberkel

und daneben ein Nebentuberkel. 2— 3 mm große Larven bilden die Ansätze zu

4 neuen Radiärcanälen vom Magen aus und weisen eine größere Zahl von Rand-
tuberkeln und Randbläschen auf. Mit dem fortschreitenden Wachsthum treten

oft Unregelmäßigkeiten auf, insofern die Radialcanäle zweiter Ordnung nicht mit

den entsprechenden Randfäden zusammentreffen.— In einer übersichtlichen Tabelle

werden schließlich die zahlreichen individuellen Modificationen zusammengestellt.

Kellor (^) beschreibt als Cassiopea polypoides eine für die Korallenriffe des

rothen Meeres characteristische Art, welche durch ihre Lebensweise ein besonde-

res Interesse beansprucht. Ungleich ihren nächsten Verwandten ist sie von einer

pelagischen zu einer strandbewohnenden Species geworden. Sie lebt gesellig

in zahlreichen Heerden in der äußeren Uferzone in einer Tiefe von Y2— ^ "^^ ^uf

den abgestorbenen Korallenbänken. Meist wählt sie sich diejenigen Stellen aus,

wo die Sandkrabben [Ocypoda) arbeiten. Zwischen deren maulwuifartigen Hügeln
von feinem Sande setzt sie sich mit Vorliebe fest, indem sie sich mit dem großen

Saugnapfe der Exumbrella ansaugt und mit dem reichlich abgesonderten Schleim

die Sandkörnchen zusammenkittet. Indem sie also die Subumbrella nach oben
kehrt, gewinnt sieder großen emporgestreckten tiefblau gefärbten Tentakel wegen
eine täuschende Ähnlichkeit mit einer Actinie. Mit der Anpassung an eine fest-

sitzende Lebensweise gehen mannigfache Eigenthümlichkeiten im Bau parallel.

Kräftige, in radialer Richtung verlaufende Muskelfasern der Exumbrella bewirken
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ein Ansaugen des ansehnlichen Saugnapfes, während die subumbrale Musculatur

nur schwach entwickelt ist. In Folge dessen sind auch die Innervationscentren,

nämlich die Sinneskörper, auffällig klein entwickelt. An dem Gastrovascular-

apparat fehlt ein äußerer und innerer Ringcanal, dagegen treten in dem Schirm-

rande zahlreiche Mesodermcavernen ohne besonderen Zellenbelag auf, welche mit

dem Magen communiciren. Offenbar ist die Schirmrandgallerte zu einem erecti-

len Gewebe umgebildet , welches den Inhalt der Cavernen in die Gefäße entleert,

sobald die Ringmusculatur des Schirmrandes sich contrahirt. — An den 8 Mund-
armen treten außer den Trichterkrausen noch große und kleine Tentakel, Kol-

benblasen und Nesselkolben auf. Was den histologischen Bau anbelangt, so ist

die Musculatur durchweg subepithelial entwickelt. In der Gallerte treten Collo-

blasten, Massen von gelben Zellen und weiße (mit undurchsichtigen Schüppchen,

Blättchen oder Körnern erfüllte) Pigmentzellen auf. Was schließlich die Ge-
schlechtsverhältnisse anbelangt, so sei erwähnt, daß die Q bedeutend überwiegen

(auf 5 Q kommt 1 q^). Von Interesse ist der Nachweis besonderer »Ovariosto-

men« an dem weiblichen Genitalbande, d. h. von Ofinungen in dem Epithel, durch

welche die jungen Flimmerlarven austreten. Bis zum Austritt verweilen die Lar-
ven im Mesoderm der Genitallamelle, wo sich besondere wandungslose Follikel um
die sich furchenden Eier differenziren. Zum Schlüsse betont Verf. die Verwandt-
schaftsbeziehungen zwischen Korallen und Acraspeden und hebt hervor, daß bei

Xenia umbellata der Rand der Mundscheibe und die gefiederten Tentakel rhyth-

mische Contractionen ausführen , welche auffällig an die Schirmcontractionen der

Medusen erinnern.

Guppy beobachtete in Mangrove-Sümpfen auf den Salomons-Inseln viele Rhizo-
stomiden von 8—9 Zoll Scheibendurchmesser, die mit der Scheibe auf dem
Sande lagen und die Tentakel nach oben streckten.

Müller fand die von Häckel als fragliche Tiefseemeduse beschriebene Drymo-
nema am Strande von Desterro. Seine Formen waren größer und besaßen län-

gere Mundarme. Jede der Tentaculartaschen gabelt sich 4 mal, die 16 aus der
4. Gabelung hervorgehenden Äste ein 5. Mal, so daß 20 Randtaschen entstehen.

Die Fangfäden schleppen in mehr als Klafterlänge nach.

Die blaue Farbe am Schirmrand der Rhizostomen löst sich nach Blanchard bei

dem Absterben der Gewebe in destillirtem Wasser. Beim Erhitzen wird die Lösung
Töthlich und beim Erkalten farblos. Salz-, Schwefel- und Salpetersäure bewirken
ebenfalls eine Lösung. Die wässrige Lösung zeigt unter dem Spectroscop je 1 Ab-
sorptionsband in Roth, Gelb und Grün. Ammoniak fällt die Farbmasse in Gestalt

kleiner Flocken. Essigsäure, Natronlauge und Schwefelammonium sind ohne Ein-
wirkung. Nach Krukenberg bewirkt Essigsäure in starkem Zusatz Röthung des

Cyaneins von Rhizostoma, auch Ammoniak fällt es nicht in unveränderter Farbe.
Über die Nesselzellen von Crambessa vergl. v. Lendenfeld ("*), s. oben p 254.

Hamann {^) schildert die Entwicklung der Genitalorgane bei Nausithoe

punctata und Pelagia noctiluca. Seine Angaben stehen mehrfach in Widerspruch
mit den Untersuchungen von Claus (s. dens.). Da Verf. die solide Einwucherung
des Entoderms und dessen Spaltung in die 2 den Genitalsinus begrenzenden La-
gen nicht erkannte , wie sie sowohl bei iV. als auch bei P. auftritt, so behauptet
er, daß die Geschlechtsorgane der Discomedusen sich nicht auf diejenigen der
Ephyriden, speciell der N., zurückführen lassen.

Über das Zusammenleben von Crambessa mit Caranx vergl. Lunel ; über Fauna
von Bermudas Fewkes (^j, s. oben p 245.

Claus (2) spricht sich gegen Häckels Eintheilung der Semaeostomeen,
welche lediglich auf der Beschaffenheit der Gastrovascularcanäle gegründet ist,

aus und stellt folgendes System derselben auf.
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1. Farn. Ejyhyrojisidae (Ephyridae H.). Ohne ausgeprägte Mundarme, mit 4

Septalknoten , breiten Radialtaschen, mit soliden Tentakeln zwischen den Rand-
lappen, ohne Schirmhöhle der Geschlechtsorgane.

2. Farn. Pelagidae. Mit Mundarmen, mit weiten radialen Gefäßtaschen ohne

Ringcanal, mit 8^ 24, 40 etc. hohlen Tentakeln zwischen den Randlappen, mit

Schirmhöhlen der Geschlechtsorgane.

3. Farn. Cyaneidae. Mit Mundarmen, weiten radialen Gefäßtaschen, welche ver-

ästelte Ausläufer in die Randlappen entsenden, mit meist sehr zahlreichen, oft in

8 oder in 1 6 Bündeln an der Subumbrella entspringenden Hohltentakeln, mit

Schirmhöhlen der Geschlechtsorgane.

4. Fam. Discomedusidae. Mit Mundarmen und engen durch ein Ringgefäß ver-

bundenen, meist verästelten Gefäßcanälen, mit 8, 24 etc. Hohltentakeln zwischen

den Randlappen, ohne Schirmhöhlen der Genitalorgane.

5. Fam. Sthenonidae. Mit Mundarmen und engen durch ein Ringgefäß verbun-

denen, meist verästelten Gefäßcanälen, mit zahlreichen langen, in 8 oder 16 Bün-
deln an der Subumbralseite entspringenden Hohltentakeln , ohne Schirmhöhlen

der Genitalorgane.

6. Fam. Aurelidae. Mit Mundarmen und engen, durch ein Ringgefäß verbunde-

nen, verästelten Gefäßcanälen, mit sehr kleinen Augenläppcheu, zahlreichen

kurzen, an der Exumbralseite von 8 breiten Intermediärlappen entspringenden

Hohltentakeln, mit Schirmhöhlen der Genitalorgane.

Claus ("^) wendet sich gegen Häckels Classification der Rhizostomeen, in-

sofern sie auf einseitiger Verwerthung von Besonderheiten eines einzelnen Organ-
systems, so der Bildimg der Subgenitalhöhlen und des Verhältnisses der Saug-

krausen, basirt sei. Er stellt folgendes System der Rhizostomen auf.

1. Fam. Archirhizidae. Von geringer Körpergröße mit 8 unverzweigten

Mundarmen ohne Terminaläste, mit einfachem Canalsystem, dessen mittelst Ring-
canals verbundene Radiärgefäße nur spärliche Verzweigungen bilden. Archirhiza

E. H., Haplorhiza E. H., Cannorhiza E. H.

2. Fam. Cassiojjeidae, Mit breiter flacher Armscheibe, deren 8 lange, mit kol-

benförmigen Blasen besetzte Muudarme in der Weise verästelt sind, daß jeder

Oberarm sich in den Hauptast des Unterarms fortsetzt. Gefäßuetze sehr eng und
dicht, meist mit zahlreichen Radiärcanälen. Toreuma E.H., Polyclonia L. Ag.,
Cassiojjeia Pör. Les., Verstira E. H., Crossostoma L. Ag.

3. Fam. Cepheidae. Mit breiter flacher Armscheibe, deren 8 mit langen Nessel-

kolben oder Nesselpeitschen besetzte Mundarme mittelst Gabeltheilung 2 abaxial-

wärts gekrümmte Terminalflügel bilden. Gefäßnetze sehr eng und dicht, meist mit

zahlreichen Radiärcanälen. Cephea Per. Les., Polyrhiza L. Ag., Phyllorhiza L.

Ag., Stylorhiza E. H.

4. Fam. Lychnorhizidae. Mit stielförmig verlängerter Armscheibe, deren Mund-
arme in je einen 3 flügeligen Unterarm mit ausgeprägten Dorsalkrausen auslaufen.

Gefäßnetze relativ einfach mit 16 durch einen Ringcanal verbundenen Radiär-

canälen und blinden Ceutripetalcanälen zwischen 2 Radiärcanälen. Toxodytus

L. Ag., Lychnorhiza E. H.
5. Fam. Stomolophidae. Mit stielförmig verlängerter Armscheibe, welche 8

Paare von Scapuletten trägt. Die Mundarme verzweigt, zu einem Rohre verwach-
sen, die Unterarme mäßig abaxialwärts gebogen. Canalsystem mit sehr breiter

Zone, engem Gefäßnetz, mit 16Radialcanälen und centripetalen Netzarcaden zwi-

schen 2 Radiärcanälen. Brachiolophns E.H. (Jugendform?), Stoynolophus L. Ag.
6. Fam. Rhizostomidae. Mit stielförmig verlängerter Armscheibe, welche 8

Paare von Scapuletten trägt und deren Mundarme häufig mit terminalen Arm-
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Ivolben je in einen 3 flügeligen Unterarm mit ausgeprägten Dorsalkrausen aus-

laufen. Caualsystem mit engem Gefäßnetze in der Kegion des Kranzmuskels, mit

16Radialcanälen und centripetalen Netzarcaden zwischen 2 Radialcanälen. Eiqn-

lema E. H., Rhizostoma Cuv., Rhopilema E. H.

7. Farn. Catostylidae. Mit sehr breiter, stielförmig verlängerter Armscheibe,

deren Mundarme je in einen langen 3 flügeligen Unterarm mit ausgeprägten brei-

ten Dosalkuospen auslaufen ; häufig mit kolbenförmigen Gallertknöpfen. Canal-

system ähnlich wie bei Rhizostomiden
,
jedoch ohne intracirculare Netzarcaden.

Subgenitalhöhlen zu vollkommener Porticusbildung vereinigt. Catostylus L. Ag.,

[Cramhessa E. H.) , Mastigias L. Ag., Eucrambessa E. H.

8. Fam. Leptohrachiidae. Mit sehr breiter Armscheibe, in welche die Ober-

arme mehr oder minder vollständig eingezogen sind. Die dünnen Unterarme
bandförmig verlängert und mit 3 Crispen besetzt, welche auf den distalen Ab-
schnitt beschränkt sein können. Das Canalsystem mit engem, fast über die ganze

Scheibe ausgedehnten Gefäßnetze und zahlreichen Radialcanälen, von denen die 8

radiären an Stärke und Umfang bedeutend überwiegen. Subgenitalhöhlen zu voll-

kommener Porticusbildung vereinigt. Thysanostoma L. Ag., Himantostoma L. Ag.

,

Leptohrachia Brandt, Leonw-a E. H.

Neue Arten,

Tamoya punctata n. Bermudas; Fewkes (^) p 84.

Cassiopea polypoides n. Rothes Meer; Keller (^) p 632.

Drymoyiema Gorgo n. Desterro; Müller.

4. Siphonophora.
Hierher *Fewkes (^j

.

Fewkes (^) macht darauf aufmerksam , daß die embryonalen «Tentakelknöpfe«

(Nesselbatterien) der Physophoriden den Typus der bleibenden Batterien bei den
Calycophoriden recapituliren. Er betrachtet weiterhin die primäre Deckschuppe
vom Agahna als homolog der primären Schwimmglocke von Monophycs.

Conn & Beyer beschreiben das Nervensystem von Forpita fast durchweg über-

einstimmend mit den Angaben Chun's über das Nervensystem der Velelliden. Die
vermeintlich von ihnen entdeckten, jedoch bereits früher beschriebenen Randdrü-
sen am Mantel deuten sie als Sinnesorgane , ohne freilich eine nähere Beziehung
derselben zu den Ganglienzellen nachweisen zu können.

Korotneff (^j macht über den histologischen Bau der Siphonophoren folgende

Angaben. Der Stamm ist am einfachsten bei den Diphyiden gebaut, insofern er

hier aus Ectoderm, Stützlamelle und Eutoderm besteht. Die Stützlamelle springt

in Form von Septen vor , auf denen Längsmuskelfibrillen als Ausläufer von ecto-

dermalen Epithelzellen verlaufen. Bei Apolemia tritt eine Rinne am Stamm auf,

die Verf. als erste Andeutung eines Centralnervensystems in Form eines »primiti-

ven Keimstreifens« deutet; bei den Agalmiden finden sich unter dem Ectoderm
große saftige Zellen^ die eine große Zahl ceutripetal verlaufender Ausläufer ent-

senden. Wahrscheinlich repräsentiren sie Nervenzellen, welche eine größere
Zahl von Längsmuskelfasern versorgen. Sinneszellen kommen in der Umgebung
der Nervenrinne und der Luftblase vor. Bei Physophora fehlt die Rinne, dagegen
ist ein reiches Geflecht von Ganglienzellen und Fasern auf der Blase entwickelt.

An dem oberen Theil der Blase stehen die Nerven mit dem Epithel, an dem unte-
ren Theil mit den Muskeln in Verbindung ; das obere Nervengeflecht ist als

ein sensibles, das untere als motorisches entwickelt. Das Nervensystem von
Velella und Porpita wird übereinstimmend mit den Angaben von Chun (vergl. Be-
richt f. 1882 I p 151] beschrieben.
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Claus (^) bespriclit die Untersuchungen von Cliun [vergl. Beiiclit f. 1SS2 I

p 152] über die Entwicklung von Muggiaea Kochii und über die Verwandtschafts-

verhältnisse derSiphonophoren. Er widerspricht der Auffassung von Chun, wonach
A\Q 3Iuggiaea eine Monophyide repräsentire, und erklärt dieselbe für eine Diphyide,

welche die heteromorph gebildete primäre Schwimmglocke [Monophyes primor-

dialis C.) abwirft. Er betrachtet die M. primordialis demgemäß nicht als Amme
der Muggiaea, sondern als eine Larve derselben. Indem er nun weiterhin mit

Leuckart die Siphonophoren als freischwimmende polymorphe Hydroidencolonien

auffaßt, so nimmt er als Stammform derselben eine der Hydractinia- resp. Podo-
coryne-Larve ähnliche Form an, welche, an der Fixirung behindert, sich im frei-

schwimmenden Zustande weiter zu nähren und fortzubilden im Stande war. Durch
das am aboralen Pol sich anhäufende Zellmaterial wurde eine Knospungszone
erzeugt, an welcher, als dem Äquivalent von Stamm oder Stolonen, Polypen und
Medusenknospen hervorsproßten. Durch Arbeitstheilung bildeten die Knospen sich

zu Fangfaden, Magenschlauch, Deckstücken und medusenförmigem Geschlechts-

thier aus, welch' letzteres sich loslöste, um dann durch eine zweite geknospte Me-
duse ersetzt zu werden, die die Locomotion des Stockes übernahm. Somit dürften

die hypothetischen ältesten Siphonophoren bereits mehrfache Veränderungen
durchlaufen haben, ehe sie die Gestaltung der lebenden Calycophoriden erlangten.

Agassiz gibt eine eingehende Schilderung des Baues von Velella mutica und
Porpita Linnaeana und erörtert die Unterschiede zwischen den beiden america-

nischen Arten und der mittelländischen V. spirans resp. P. mediterranea. Seine

Darstellung stimmt im Wesentlichen mit derjenigen früherer Forscher von den

Discoiden überein. Die Luftgefäße durchsetzen bei den americanischen Formen
unverästelt oder sehr wenig ramificirt die Leber und endigen an den polypoiden

Anhängen blind
,
gabeln sich hingegen bei der mittelländischen außerordentlich

reich. Verf. fand einige Jugendstadien von Porpita, welche 8 primäre Rand-
tentakel 1. Ordnung, 16 Tentakel 2. Ordnung und 40-50 kurze Tentakel 3.

Ordnung besitzen. — Verf. sieht die Ratarien nicht als die Jugendformen der

Velellen, sondern als jugendliche Porpiten an und meint, daß durch Verlust des

segeiförmigen Aufsatzes und kreisförmige Ausbildung der Scheiben die Rataria

in die P. sich umwandelt. Nicht den Siphonophoren, sondern den Tubulariden,

speciell Hydractinia und Corymorpha sind nach Verf. die Discoiden am nächsten

verwandt. Auf Grund des Auftretens der »weißen Platte« bei Porpita glaubt er

auch eine nahe Beziehung letzterer zu den Hydrocorallinen statuiren zu dürfen.

Über Abkunft der Sexualzellen vergl. Weismann, s. oben p 249.

Fauna der Bermudas, vergl. Fewkes (^J, s. oben p 245.

5. Ctenophora.

Fauna der Bermudas, vergl. Fewkes (^j, s. oben p 245.

6. Paläontologisohes.

V. Ammon beschreibt neue Exemplare von Rhizostomites lithographicus und
R. admirandus. Nach einem eingehenden Vergleich ihres Baues mit dem der Rhi-

zostomiden und Crambessiden kommt er zum Schlüsse, daß die jurassischen Litho-

rhizostomen bezüglich der Subgenitalklappen und Anordnung der Musculatur den

Rhizostomiden, bezüglich des Baues der Mundscheibe den Crambessiden gleichen.

Über Graptolithen vergl. Jickeli, s. oben p 252.

Herrmann beschreibt als neu sehr eingehend: Loganograptus Kjerulß (p 350)
von Christiania, aus der 3. Etage des Norweg. Silurs.
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Aufnahme haben gefunden: die Autoren; die Überschriften; die neuen Gattungen und Untergattungen

{cursiv); die neuen höheren systematischen Begriffe {g esperrt cursiv); die Gattungen, aus welchen neue

Arten (n.), neue Varietäten (n. v.) und neue Namen (n. n.) angeführt sind, mit Angabe der Zahl derselben; alle

anatomischen, embryologischen, biologischen, faunistischen etc. Angaben und zwar unter folgenden Stich-

wörtern, auf welche zahlreiche Verweisungen eingefügt sind : Anatomie, Stainiu, Extremitäten, Körper-
anhänge — Integumentgebilde, Haftapparate, Seryensystem, Sinnesorgane, Muskelsystem, Elektrische

Organe, Skeletsystem, (Jircnlationssystem, Leibeshöhle, Bespirationssystem, Excretionsorgane, Ver-

dannngssystcm , Uenitalorgane, Sexualcharactere (secundäre), Polymorphismus, Abnormitäten —
Histologisches — Chemisches, Leuchten und Leuchtorgane — Ontogenetisches — Phylogenetisches —
Physiologisches, Psychologisches, Patliologischcs, Regeneration — Biologisches, Biocönotisches,

Locomotion, Touapparate, Fortpflanzung, Sympathische Färbung — Faunistisches, Paläontologi-

sches — Nutzen und Schaden — Technisches, Komenclatorisches, Systematisches.

Abbe, E. 12.

Abnormitäten.
Entwicklung Sympodium
116— Korallenstock durch
eine Annelide 197 — Ver-
mehrung der Sporocysten
durch Quertheilung Disto-

mum 113.

Acalephae 258.

Acanthella 1 n. 256.

Acanthocephala 181.

Acanthocladea 178.

Acanthocladium 256.

Acanthoraphis 1 n. 106.

Acentrotremites 143.

Acervularia 1 n. 119.

Acineta 2 n. 1 n. v. 95.

Ackermann, C. 35.

Acrocirrufs 1 n. 219.

Actinocystis 3 n. 119.

Acyclus 1 n. 192.

Ae'tea 1 n. 231.

Aeteidae 231.

Agamonema 1 n. 180.

Agassiz, Alex. 9, 122,243.
Agassizia 1 n. 141, l n. 146.

A|i,laophenia 5 n. 256, 2 n.

257.

Alcyonium 1 n. 119.

Allen, H. 224.

Allen, Joel Asaph 9.

Allgemeine Litteratur 5.

All man, G. J. 7, 243.

Allolobophora 1 n. 218.

Allomorphina 1 n. 72.

Alt um, B., & H. Lan-
de is 5.

Alveolina 1 n. 71.

Alveolites 1 n. 119.

Amblypygus 2 n. 145.

Arnes, Ch. G. 4.

Ammochares 1 n. 219.

Ammon, Ludw. von 243.

Amoeba 4 n. 68.

Amoebaea 66.

Amöboide Bewegung s. Lo-
comotion.

Amphicteis 1 n. 219.

Amphidinium 1 n. 90.

Ampliidoma 2 n. 90.

Amphiope 2 n. 146.

Amphipora 119.

Am^ihisolenia 2 n. 90.

Amphistegina 3 n. 74.

Amphistoma 2 n. 170.

Amphiura 2 n. 140.

Amplexopora 2 n. 239.

Anaitides 221.

Anatomie, allgemeine.
Catenicella 228 — Cerao-

sx>ongia 98 — Chaetopoda
198 — Crinoidea 129 —
Discoidea 264 — Echinoi-

dea 130 — Eucopella 253
— Oastroblasta 252 —
Hirudinei 194 — Infuso-
ria 62 — Mastigophora 62
— Melicerta 189 — Mor-

phologie 53 — Perichaeta
u. Perionyx 200 — Piono-
syllis 211 — Platyhelniin-

thes 155 — Polynoe 205 —
Rhizopoda 62— Potatoria
187 — TricJioplax 154 —
Triclades 156.

Andres, A., W. Gies-
brecht&P. Mayer 17,

18.

Anguillulidae 177, 180.

Anguisea 1 n. 234.

A7iisotry2)a 1 n. 239.

Annelides 197.

Anomalina 3 n. 73.

Anpassung s. Biologisches.

Antennularia 1 n. 256. 1 n.

257.

Anthozoa 112.

Anuraea 2 n. 192.

Aphelenchus 1 n. 180.

Aphroditidae 220.

Apiocrinus 5 n. 144.

Aplysilla 1 n. 102.

Aply sillidae 102.

Ap lysilli^iae 101.

Apparate s. Technisches.
Ajjrocta 1 n. 180.

Archaster 1 n. 138.

Archirhizidae 262.

Arenacea 71.

Ar esc ho ug, F. W. C. 3.

Arthroclema 1 n. 236.

Arthrone?na 1 n. 236.
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Arthropora 239.

Articulina 1 n. 71.

Ascaridae 176, 178.

Ascaris 5 n. 178.

Ascodictyon 1 n. 236.

Ascosia 1 n. 232.

Ascosidae 232,

Aspidiodema 2 n. 141.

Aspidopora 1 n. 239.

Aspidosiphon 2 n. 186.

x\splanchna 2 n. 192.

Assimilation s. Physiologi-
sches.

Asterias 2 n. 13S.

Asteroidea 129, 137, 144.

Astrocoenia 2 n. 119.

Astrofmigia 1 n. 119.

Astropecten 9 n. 1 38, 1 n. 146.

Astylospongia 1 n. 106.

Atactoporella 3 n. 239.

Atavismus s. Phylogeneti-
sches.

Athmung s. Physiologisches.

Athmungsorgane s. Kespira-
tionssystem.

Auge s. Sinnesorgane.
Aulaxinia 1 n. 106.

Aurelidae 262.

Aurivillius, Karl W. S.

147.

Autolvtus 1 n. 221.

Aylward, H. P. 33.

Azosta 102.

Azygoplon 1 n. 257.

Babes, V. 22.

Bachmann, Otto 12.

Badronella 106.

Baelz, E. 147.

Baird, Sp. F. 12.

Balbiani, G. 57,

Bale, W. M. 243.

Balfour,F. M. 6.

Balladina 1 n. 95.

Barre, Ph. 31.

Barris, W. H. 125.

Barrois, J. 224.

Barrois, Th. 122.

Barthelemy St. Hi-
laire, J. 1, 4.

Bastarde s. Alonormitäten u.

Fortpflanzung.
Bateson, William 147.

Bathycoenia 1 n. 119.

Bauchstrang s. Nerven-
system.

Baueria 1 n. 145.

Bayerl, B. 22.

Becker, O. 23.

Beddart, Frank E. 147.

Bedriaga, J. von 29.

Befruchtung s. Fortpflan-
zung.

Begattung s. Fortpflanzung.

Begattungsorgane s. Geni-
talorgane.

Behrens, W. J. 13.

Bell, F. Jeff^ery 122.

Beneden, Ed. van 2, 10,

147.

Beneden, P. J. van 4.

Berenicea 2 n. 236.

Bergen, Y. 31.

Bergonzini, Curio 9, 57.

Bert, P. 46.

Ber thelin , ... 57.

Bertkau, Phil. 2.

Bertrand, O. 11.

Bewegung s. Locomotion.
Beyer, H. G. 244.

Bicellaria 1 n. 231.

Bicellariidae 231.

Bikfalvi, K. 22.

Billet, A. 147.

Biloculina 1 n. 70.

Bindegewebe a. Histologi-
sches.

ßiocöuotisches.
Parasiten u. Parasi-
tismus: Bodo auf Pisccs

84 — Bothriücephalus u.

Bucephalus Zwischenwirth
166 — Ceratium diatomin-
artiger Farbstoö" 85 —
Chytridiacea in Euglena-
cea 82 — CHioßagellata
Chromophyll 65 — Coral-
lium 114 — Cuninalarven
255 — Cysticercus Aufent-
haltsort 168 — Distomum
Einbohren 163 — Echino-
coccus im Hirn von Homo
168— Echinorhynchus 181
— Flagellata 83, 84 —
Globidiuin in Equus 80 —
Haeinatozoa in Pisces 84
— Haplococcus in Sus 75
— Homo 62 — Nematodes
176— Platyhelminthes 169
-171 — Psorospermiurn auf
Astacus 80 — Pythium in

Actinos2)haeriicm 75 — <SV-

mondsia 175 — Sphaeru-
laria hombi 175 — Trypa-
nosotna in Ostrea 84.

Symbiose: 54, 78 —
Actiniae in Celle]}ora 229
— Caranx u. Cramhessa
261 — Clione axd Lamelli-
branchiata 97 — Commen-
salismus Annelides u. An-
thozoa 197 — Gelbe Zellen

Convoluta 156 — Grüne
Körper Algennatur 63, 64
— 3Ielocritius u. Capulus
135 — Zooxanthellen in

Cotylorhiza 260, Eunice
205.

Biographien 3.

Biologisches.
Annelides 197 — Bryozoa
229 — Bucephalus 166 —
Coralliiim 114 — Disto-
mum 161— Echinodermata
135 — Lumbriculus 201 —
Lumbriciis 202—Melicerta
191 — Nematodes 176 —
Platyhelminthes 155 —
Rhizostomidae 261 — Ro-
tatoria 187 — Sip)unculus
184 — Triclades 156.

Allgemeines 46 — Anhef-
ten, Beißen und Saugen
Hirudo 194 —Anpassungs-
erscheinungen : JDrilcpha-

ga 191, Gewöhnung an
Salzwasser resp. Süßwasser
53, functionelle der Theile
des Organismus 49, Gem-
mulae Potamospongiae 101,

Ontogenetisches Hcxapo-
da u. Pisces 49, Schale
Dinophysis 86— Aufnahme
von Luft Arcella 69— Be-
ziehungen zur Außenwelt
Corallium 113— Colonien :

Amoeba 67, Cilioßagellata

Kettenbildung 85 , 86,

Ophiocrcas 135, Spongo-
monas 84, Stichotricha 94
— Einbohren in Muschel-
schalen Clione 97 — Ein-
fluß : der Biologie 2, phy-
sicalisch-chemischer Me-
dien auf Lebewesen 53,

von Salzwasser auf Süß-
wasserthiere 53— Färbung
der Tiefseeorganismen 49,

Farbenwechsel Dendrilla
99— Festsetzen Cassiopea

260, Colura 187 — Halten
in Gefangenschaft Aulo-
stoma 195 — Individuali-

tät Zeitpunkt des Erken-
nens 52 — Lebensdauer u.

Tod 51 , Lebenserschei-
nungen Protozoa 62, Le-
bensgewohnheiten Lim-
naeus 164, Sphaerularia

175, Lebensreichthimi im
Winter Infusoria 63, Le-
benszähigkeit Bryozoa 229,

Guttulinaschtcärmer 68 —
Nahrung , Nahrungsauf-
nahme, Ernährung : Acti-
nobolus 93, Amoeba 63,

Bonellia'lX'o, Calcituba^^,

Cilioflagellafa 86 , Dio-
patra 205, Echinus 135,

Guttulinaschtcärmer 67,

Holothurioidea 135, Ne-
phelis 195, Noctilucidae 89,

Pachymyxa 67, Peridini-

dae 87, Protozoa (gelbe
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Zellen) 63, Triclioplax 1 54,

Zygoselmis 84 — Röhren
u. Röhrenbau: Dinpatra
205, 3Iaii(i7/unkta 210, 3fe-

licerta 189, Polydora 206,

Terebellalarve 214 —
Schwimmbewegungen Pen-
natulidae 118— Stand nie-

derer der A^'^igsenschaften

2 — Überwiegen numeri-
sches der (5 Cassio])ea 61

— Ungewöhnliche Bezieh-
ungen zwischen Thieren
verschiedener Arten 54,

Unnatürliche Neigungen
zwischen Thieren 54 —
Verhalten augenloser und
geblendeter Thiere gegen
Licht 52 — Vermehrung
enorme 3Ius 53 — Vor-
kommen u. Aufenthalt

:

Balanoglossuslarve 223,

Branchiohciclla 205, Hiru-
dinei 197, Radiolaria (Sin-

ken in die Tiefe) 78, St-

mondsia 176—Wachsthum
schnelles Campanularia u.

Gonothyraen 254— Zwerg-
männchen Haminc/ia 216.

Bipalium2 n. 169.

Birmingham, J. 46.

Bittner, A. 122.

Bizzozero, Giulio 12.

Blackham, G. E. 13.

Blanc, H. 31, 57.

Blanchard, R. 243.

Blanford, W. T. 35.

Blastoidea 128, 142.

Blomfield, J. E. 6.

Blut s. Circulationssystem.

Blutelemente s. Histologi-

sches.

Bodo 1 n. 84.

Boens, Hubert 57.

Bogdanof, Anat. 7.

Böhm, R. 243.

Bolivina 4 n. 72.

Bolospnngia 2 n. 106.

Born, G. 17, 23.

Bornemann, jr., L. G.
57.

Borre, A. Preudh. de 4.

Borsten s. Integumentge-
bilde.

Bo stroem, . .. 147.

Bothriocephalus 1 n. 170.

Botriopygus 1 n. 145.

Bougainvillea 1 n. 257.

Bouges, ... 46.

Bouma, G. 22.

Bourne, A. G. 147, 243.

Boutillier, L. 112.

Brady, G. S. 7.

Brady, Henry B. 58.

Branchiobdella 3 n. 218.

Brandt, Karl 58, 96, 147,

243.

Brass , Arnold 58.

Braun, Max 58. 147.

Braun, M., & O. v. Lin-
stow 2.

Brehm, Alfr. 6.

Briart, A. 6.

Brissopsis 1 n. 146. -

Broeck, Ern. van den 11.

Bronn, H. G. 6.

Brooks, W. K. 46, 243.

Brown, N. E. 58.

Brühl, C. B. 5.

Brunner V. Wattenwyl,
C. 46.

Brunst s. Fortpflanzung.
Brutgeschäft s. Fortpflan-

zung.
Brjozoa.

Anatomisches, Ontogene-
tisches etc. Allgemeines
226, Unterclassen u. Ord-
nungen 227 ff. — Biologi-

sches 229 — Faunistisches

u. Systematisches 230 —
Litteratur 224 — Paläon-
tologisches 234.

Bück, Emil 58.

Bulimina 28 n. 72.

Bülow, C. 147.

Bütschli, O. 58.

Caberea 1 n. 231.

Cabe reidae 231.

Caementascus 2 n. 155.

Caetnenttssa 5 n. 155.

Caetne?itoncus 2 n. 155.

Caementuria 3 n. 155.

Calamophyllia 1 n. 119.

Calathiscus 1 n. 106.

Calcituba 1 n. 70.

Callodictyon 1 n. 106.

Callopegma 2 n. 106.

Callopora 1 n. 239.

CaUoporella 1 n. 239.

Calophyllum 1 n. 119.

Cali/2)f('S2Jadix 1 n. 257.

Camerospongia 1 n. 107.

Campophyllum 1 n. 119.

Canalsystem s. Verdauungs-
system u. Circulations-

system.

Canestrini, G. 3.

Canestrini, G.,e Ricci 12.

Capus, G. , & A. T. de
Rochebrune 12.

Cardiaster 2 n. 145.

Carlet, G. 148.

Carobia 1 n. 22 1

.

Carpenter, P. H. 123.

Carpenter, W. B. 7, 58.

Carpenteria 1 n. v. 72.

Carrington, J. T. 3.

Carruccio, Ant. 35.

Carter, H. J. 96.

Cassidulus 1 n. 145.

Cassiopea 1 n. 263.

Cassiopeidae 262.

Catenicella 3 n. 1 n. v. 241.

Cathcart, C. W. 17.

C a t o n , John Dean 46.

Catopygus 1 n. 145.

Catostylidae 263.

Cattaneo, G. 31, 46, 58.

Caudina 1 n. 142.

Cellaria 1 n. 241.

Cellariidae 231.

Cellulariidae 231.

Cenchridium 1 n. 90.

Cephalobus 1 n. 181.

Cepheidae 262.

Ceratium 23 n. 22 n. v. 9a.

C'eratoco?-i/s 1 n. 90.

Ceriopora 1 n. 119.

Certes, A. 12, 58.

Cestodes 166, 170.

Chadwick, H. 31.

Chaetetes 1 n. 119.

Chaetognatha 181.

Chantre, Ern. 35.

Chatin, Joa. 148.

Cheeseman, T. F. 148.

Cheiracanthidea 179.

Cheirasfer 1 n. 138.

Chemisches.
Amylum und ein unbe-
kannter Körper in gelben
Zellen Protozoa 63 —
Chlornatrium schädigt die

Entwickelung 53 — Chlo-
rophyll selbstgebildetes

J^uf/lena u. Vorticella 64
— Cuticula Phreoryctes 203
— Cyanein Phizostotiiidae

201 — Diatomin Ceratium
85, Peridinidae 87 — Hä-
maglobin in Körpern der
Leibeshöhlenflüssigkeit

Hamingia 216 — Harn-
concrement und amyloide
Körper Actmobolus 93 —
Kalk, kohlensaurer^m«f/o
(Kieferzähne) 196, Soleno-
2)horus 167 — Kalkkörper
Cucumaria 1 35, Echinoidca
130 — Lecithinkugeln,
Auftreten u . Verschwinden
im Ei Ascnris 55 — Mor-
ren sehe Drüsen Lumbricus
202 — Paramylon Eugle-
nacea 82 — Perivisceral-
flüssigkeit Echinoidea 132— Perivitellin im Ei Asca-
?-is55 174, Citcullanuslli,

Nephelis 56, Tubifexbb—
Pigment Hirudo 194 —
Polypar Corallium 113 —
Röhren Polydora 206 —
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Zerstörende Wirkung Cli-

one 97.

Chenendopora 1 n. 107.

Chilodon In. 95.

Chilostomata 241.

Chilton, Ch. A. 96.

Chliostomata 231.

Chlorodesmos 1 n. 84.

Chorda s. Skeletsystem.

Chorisastraea 1 n. 119.

Christy, R. M. 148.

Ciaccio, G. V. 23.

Cidaris 6 n. 145.

Cienkowski, L. 148.

Ciliata 92.

Cilioflagellata 85.

Cincliderma 1 n. 107.

Circulatioussystem.
Asplanchna 188 — Bran-
chiohdella 205— Cassiopea
261 — Ctenodrilus 198 —
Drymonema 261 — Echi-
noidea 132 — Eucopella
^53 — Gastroblasta 252 —
Haplohranchus 205 —
Lumhriculus 201 — Ma-
nayunkia 210 — Nais 204
— Fhreorydes 203 — Pleu-

rochaeta 200 — Polydoi-a

207 — Polynoe 210 —
Sternaspis 216— Thalasse-

ma2lG,2l'l—Ty2)haeiis201.
Blut: Rotatoria 188, -kör-

per Ontogenetisches Echi-
nodermata 127, Sipuvculus
184 — Haargefäßnetz Hi-
rudo 194— Herz Comatu-
lidae 128 — Intermediär-
gefäße CJirysaora-ephyra
258 •— Kreislauf großer u.

kleiner Entdeckung 1 —
Leibeshöhlenflüssigkeit

:

Echinoidea 132, Manayun-
hia 210, Naideae 204, Po-
lydora 207, Körper Cte7io-

drilus 199, Hamingia2\%
— Lymphraum Öffnung
nach außen Lumhriculus
202 — Ontogenetisches':

Borlasia 160, Cotylorhiza

260 , Lumbriculus 202,
Ehizostoma 259 , Sipuncu-
lus 185, Terehella 215,

Trematodes 162 — Varia-
bilität .^ejzwrea 260— Ve-
nenklappen Entdeckung 1

.

Cirratulidae 219.
Cirren s. Integumentgebilde.
Citharistes 1 n. 90.

Cladocarpus 1 n. 257.
Cladophyllia 1 n. 119.

Cladopyxida 87.

Cladopyxis 1 n. 90.

Clarke, Sam. 243.

Clathrocysta 2 n. 90.

Claus, C. 5, 244.

Claviaster 1 n. 145.

Clavigero, F. J. 35.

Clavularia 1 n. 119.

Claypole, E. W. 58, 224.

Climacosponqia 1 n. 107.

Clione \ n. 102.

Clitellum s. Genitalorgane.
Cloake s. Verdauungssystem.
Clymene 1 n. 219.

Clypeaster 6 n. 145, 4n. 146.

Cobbold, J. Spencer 148.

Cocon s. Fortpflanzung.
Codiopsis 1 n. 146.

Codonella 1 n. 95.

Codonocladium 1 n. 85,

Codosiga 2 n. 85.

Coelenterata,
Allgemeines und einzelne

Gruppen 245 flt. — Antho-
zoa 112 fr. — Litteratur243
— Technisches 31.

Coelom s. Leibeshöhle.
Coelopleurus 1 n. 141 , 1 n.

146.

Coeloria 1 n. 119.

Collett, R.7.
Colonien s. Biologisches.

Commensalismus s. Biocö-
notisches.

Confusastraea 1 n. 119.

Coniocora 1 n. 119.

Conn,H. W. 148.

Conn, H. W. , & H. G.

Beyer 244.

Conolampas 1 n. 141.

Conservirungsmethoden 12.

Constellaria 2 n. 2 n. v. 239.

Contractile Substanz s. Hi-
stologisches u. Muskel-
system.

C 00 per, W. 46.

Cope, E. D. 244.

Copulation s. Fortpflanzung.
Copulationsorgane s. Geni-

talorgane.

Coryne 1 n. 257.

Coscinodertna 1 n. 102.

Costa, Achille 35.

Cothurnia 1 n. 95.

Cotteau, G. 11, 123.

Creese, J. E. 18.

Cre2ncella 1 n. 232.

Cribrilina 1 n. 1 n. v. 232.

Cribrilinidae 232.

Crie, L. 1.

Crinoidea 128, 137, 142.

Crisiidae 234.

Crisina 1 n. 234.

Crisp, Fr. 13, 148.

Cristellaria 1 n. 71.

Cryptocoenia 1 n. 119.

Cryptostegia 72.

Csokor, J. 58.

Ctenodrilus 1 n. 218.

Ctenophora 264.

[Ctenostomata] 234.

Cucullanidea 179.

Cucullanus 1 n. 179.

Cucumaria 1 n. 142.

Cunningham, J. T. 11.

Curties, Th. 13.

Cyaneidae 262.

Cyatholaimus 1 n. 181.

Cybulski, J. B. 23.

Cycloclypidae 74.

Cyclolina 1 n. 71.

Cycloseris 1 n. 119.

Cyclostomata 234, 235.

Cyphosoma 1 n. 146.

Cyrtophylhnn In. 119.

Cystiphyllum 1 n. 119.

Cystodictya 1 n. 240.

Cystoidea 128, 142.

Cyttarocylis 1 n. 95.

Czerniavsky, V. 148.

Dania 1 n. 119.

Danielssen, D.C., & Joh.
Koren 7, 123.

Darm s. Verdauungssystem.
Darwin, Ch. 46.

Day, Frc. 35.

Dechen, H. von 4.

Decker, F. 31.

Deecke, ... 31.

DeGregorio, A. 112.

Dehayella 1 n. 240.

Dekayia 5 n. 240.

Delboeuf , ... 47.

DeMan, J. G. 148.

Democrinus 1 n. 137.

Demoulin, Gust. 3.

De7idrilla 1 n. 102.

Dendritina In. 71.

Dendrobaena 1 n. 218.

Descendenztheorie46, s. fer-

ner Phylogenetisches.

De Vescovi, Pietro 47.

Deyton, R. 14.

Diademopsis 4 n. 146.

Diaplectia 2 n. 107.

Diastopora 1 n. 234.

Dichelactinida 102.

Dicranopora 2 n. 240.

Dicyemidae 154.

Didymosphaera 1 n. 107.

Dimmock, Geo. 11.

Dimorpharaea 1 n. 119.

Dimorphismus s. Polymor-
phismus.

Dinobrj'on 2 n. 85.

Efinophyllum 1 n. 119.

Dinophysis 10 n. 1 n. v. 90.

Dinopyxis 3 n. 90.

Diplochelus 1 n. 257.

Diplotrypa 1 n. 240.

Dippel, Leop. 12, 17, 23.

Dirrhopalum 1 n. 107.

Discomedusidae 262.
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Discotryjia 240.

Dissepimente s. Leibeshöhle.

Distant, W. L. 47.

Distichopus 1 n. 218.

Distomum 5 n. 170.

Disfyla 2 n. 192.

Dochmius 1 n. 179.

Dohrn, C. A. 4.

Dolley, Ch. L. 58.

Donnadieu, A. L. 17.

Dorocidaris 2 n. 141.

Doryderma 1 n. 107.

Dorylaimus 1 n. 181.

Dotter s. Ontogenetisches.

Dräsche, R. von 148.

Drilophaga 1 n. 193.

Drüsen s. die einzelnen Or-
gansysteme.

Drymonema 1 n. 263.

DuBois-Reymond,E.4.
Duncan, P. Mart. 112.

Duncan, P.M., & W. P.

Sladen 123.

Dunikowski, E. von 96.

Dunning, J. W. 4.

Dureau, A. 3.

Düsing, K.. 47.

Echinanthus 1 n. 145, 2 n.

146.

Echinaster 1 n. 138.

Echinocyamus 2 n. 115.

Echinouerinata.
Anatomisches, Physiolo-

gisches, Ontogenetisches,

Allgemeines 125, einzelne

Gruppen 128 fl". — Biolo-

gisches 135 — Faunisti-

sches und Systematisches

135 — Litteratur 122 —
Paläontologisches 142.

Echinodiscus 1 n. 145.

Echinoidea 130, 140, 144.

Echinolampas 2 n. 145, 9 n.

145, 6 n. 146.

Echinopsis 1 n. 146.

Echinorhynchus 3 n. 181.

Echinoscyphus 1 n. 146.

EchinosipJion 1 n. 187.

Echinus 2 n. 141.

Echiuridea 216, 222.

Ecker, A. 4.

Eckstein, Karl 148.

Ectoplasma «.Histologisches.

Ectoprocta 227, 230.

Ectyon 3 n. 1 n. v. 102.

Ectyono^isis 1 n. 103.

Edwards, A.Milne 6, 135,

225.

Ei s. Genitalorgane u. Onto-
genetisches.

Eiablage s. Fortpflanzung.

Eingeweidenerv s. Nerven-
system.

Eisig, Hugo 123, 148.

Elasmocoelia l n. 107.

Elasmostoma 4 n. 107.

[Electrische Organe.]
Eleutheroplea 256.

Embryonalentwicklung s.

Ontogenetisches.
Emery, C. 11, 47, 148.

Emploca In. 108.

Enallohelia 1 n. 119.

Encrinus 1 n. 144.

Engelmann, Th. 58.

Entoplasma s. Histologi-

sches.

Entoprocta 229.

Entwicklung s. Ontogene-
tisches.

Entz , Geza 58.

Epliydatia 1 n. v. 103.

Ephyropsidae 262.

Epidermis s. Integumentge-
bilde.

Epistylis 1 n. 95.

Epithelien s. Histologisches.

Eracia 1 n. v. 221.

Ernst, A. 5, 148.

Errantia 220.

Escharidae 233.

Eteone 3 n. 221.

Etheridge, R., & P. H.
Carpenter 123.

Eudendrium 1 n. 257.

Eudiocrinus 1 n. 137.

Eugeniacrinus 3 n. 144.

Euginoma 1 n. 231.

Euglena 6 n. 7 n. v. 85.

Eugorgia 1 n. 119.

Eulalia 1 n. 221.

Exdalides 222.

Eunicidae 220.

Eunoa 2 n. 220.

Eupomatus 1 n. 220.

Eurylepta 1 n. 169.

Euspatangus 1 n. 145, 1 n.

146.

Euspongilla 2 n. v. 103.

Eusyllis 1 n. 221.

Eutreptia 1 n. v. 85.

Eversbusch, O. 17.

Ewart, J.C. 125.

Excretion s. Physiologisches.

Excretionsorgane.
Asplanchna 189 — Drilo-
phaga 191— Eucopella 253
— Hirtidinei 196 — Meli-
cerfa 189 — Rotatoria 188
— Thalassema 216, 217.

Capillaren Distommn 156
— Drüsiges Organ Spa-
äella 182 — Herz Echi-
noidea 132 — Nephridium
Haplohranchus u. Polynoe
205 — Ontogenetisches
Sternaspis 216 — Rumpf-
niere Ontogenetisches Si-

pitnculus 184 — Segmen-
talorgane : Aphrodite 206,

Aspidosiphon 186, Aulaco-
stomiim 195, Capitella 206,

Ctenodriliis 198, Echino-
siphon 185, Lumbriculus
(Ontogenetisches) 202, A'at's

204, Phreoryctes 203, Pio-
nosyllis 211, Pleurochaeta

200, Polydora 208, Polynoe
205, 210, Typhaeus 201 —
Vacuole contractile Fla-
gellata 83—Wassergefäß-
system: Bucephalus 165,

Echinodermata 127, Echi-
noidea 132, Gasterostomum
165, Hülothuroidea 134,

Platyhehninthes 155, Sole-

nopJiorus 167 — Wimper-
flamme Verklebtsein Lum-
bricus 202 — Wimperzel-
len : Cercarien 164, Disto-
mum 150, 163.

Expeditionen 7.

Extremitäten.
Arme Coinatulidae 128 —
¥üßchen Asteroidea 130 —

•

Fußstummelnerven Phyl-
lodoce 210, 211 — Saug-
füßchen Echinoidea 130.

Fairmaire , L. 3.

Farbenwechsel s. Biologi-
sches.

Färbung s. Technisches.
Farmicia 1 n. 231.

Fase, H. 13.

Faujassina 1 n. 74.

Faumstisches.
Annelides 217 — Anthozoa
120 — Bryozoa 230— Coe-

lenterata 245— Corallium
114 — Drymonema 261 —
Echitiodermata 135 — Hi-
rudi7iei 197 — Lmnbricus
202 — 3Iyzostoma 224 —
Nematodes 186— Phoronis
224 — Platyhehninthes 168
— Porifera 101 — Proto-
zoa 64.

Allgemeines 35 — Expe-
ditionsresultate 7 — Fort-
schritte in diesem Jahr-
hundert 2— Landregionen
38 — Meeresfaunen 43 —
Süßwasserfaunen 46.

Fauvel, Alb. Aug. 35.

Favia 1 n. 119.

Fayod, V. 58.

Fearnley, ... 17.

Fecundation s. Fortpflan-
zung.

Fedora 1 n. 233.

Feinde s. Biocönotisches.
Fenestella 1 n. 237.
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Fernald, C. H. 148.

Fettkörper s. Histologisches.

Fewkes, J. Walter 148,

244.

Filaria 5 n. 179.

Filaridae 176, 179.

Fischer, W. 149.

Fissurina 3 n. 71.

Fitch, Osw. 47.

FlagellataSl.
Fl e seh, Max 58.

Fletcher, James 149.

Flögel, J. H. 18, 23.

Floscularia 3 n. 193.

Flower, W. H. 47.

Fol, Herrn. 11, 22, 23, 34,

47, 58.

Folsom, D. 14.

Fontannes, F. 123.

Forbes, Henr. O. 35.

Forbes, W. A. 35.

Ford, J. 24.

Forel.F. A. 35, 149.

Forster, J. R. 35.

Förster, W. 4.

Fortpflanzung.
Acalephue 258 — Actino-

bolus 93 — Actinosphae-

rium 75 — Amjjhidmitmi
86— Chüodon^i— Clione

97 — Ctenodrilus 199 —
Cunina 255 — Diyiobryon

84 — Distomum 163 —
Eucjlenacea 82 — Exoqone
216 — Flagellata 83 —
Gastrohlasta 252 — Ha-
plococctis 75 — Hirudinei
195 — Klossia 80 — 3Ia-

stigoi}hora 62 — Melicerta

190 — Feridinidae S6, 87
— Setosella 229 — Sjihae-

rularia 175— Sticliolo7iche

79 — Stichotricha 94 —
ThalajnopJiora 69 — Tri-

choplax 154 — Triclades

156.

Ammen Aequorea 260 —
Befruchtungsvorgänge 54
—57, Hirudinei [Eier) 195,

Nematodes 174, Sommer-
eier 3Iesostomum 158 —
Begattung Buccjihalus und
Gasterostomum 166 — Con-
jugation Infusoria 94 —
Cystenzustand Cladopyxis
87 —Eiablage : ^/•jc/a212,

Fileoluria 211 , Eianzahl
Distomum 162, Eikapsel
Tleurochaeta 200 — Fac-
toren , sexualitätsbedin-
gende 51 — Generations-
wechseli'Mco/je//a254, Hi/-
dromedusae 252 — Knos-
pung Ayithozoa 116, Bryo-
zoa221— Schwärmer 6^«^-

tulitia 67, Pachymyxa (en-

dogene) 67 — Theilung
Guttulinasclucürmer 68 —
Verhältnis zum Tod 51 —
Zwergmänncheni/a/?r»j«ta
216.

Foster, M., & F. M. Bal-
four 6.

Foulke, S. G. 59.

Fourment, L. 149.

Fr aipont, J. 123.

Francotte, P. 17, 23, 149.

Frenzel, J. 23.

Frey, H. 4.

Friele, Herman 8.

Fripp, H. E. 13.

Frondicularia 1 n. 71.

Fuchs, Th. 35, 123.

Fühler s. Stamm.
Furchung s. Ontogeneti-

sches.

Fuß 3. Stamm u. Extremi-
täten.

Gaffarel, Paul 35.

Gaffron, E. 149.

Gage , Sim. H. 12.

Gallerte s. Histologisches.

Gamgee, A. 2.

Gastraeadae 154.

Gastrohlasta 1 n. 252, 257.

Gastrob lastidae 252.

Gastrothylax 2 n. 170.

Gastrovascularsystem s. Cir-

culationssystem und Ver-
dauungssystem.

Gastrula s. Ontogenetisches.
Gaudry, Alb. 5.

Gaule, J. 23.

Geburt s. Fortpflanzung.
Geddes, P. 47.

Gefäßsystem s. Circulations-

system.

Gehäuse s. Biologisches und
Integumentgebilde.

Gehirn s. Nervensystem.
Gehörorgane s. Sinnesorgane.
Geißelhaare s. Integument-

gebilde.

Generationswechsel s. Fort-
pflanzung.

Geuitalorgaue.
Ascaris 171 — Asp>idosi-

p)hon 186 — Asplanchna
188 — Borlasia 159 —
Brancliiobdella 205 — Bu-
cejihalus 165 — Cassiopea

261 -- Corallium 114 —
Ctenodrilus 199 — Echi-
noidea 131 — Echinosi-

pbon 185 — Gasterosto-

tnu))i 165 — Manayunkia
210 — 3Ielicerta 18'J —
Naideae 204 — Nausithoe
259 — Phurochaeta 2U0 —

Polydora 208 — Rotatoria
188 — Spadella 182 —
Sphaeru-laria 175— Ster-

naspis 216 — Thalassema
21 7 — Tuhifex 19!? — Ty-
pliaeus 200, 201.

Clitellum Pleurochaetal'd'd
— Gonaden Haplobran-
chus 205 — Gonophor On-
togenetischesii'«eo2je//a 253— Ontogenetisches : Aca-
lephae 259, Nausithoe u.

Pelagia 261 — Subgenital-
klappen Rhizostomites 264— Variabilität Aequorea
260.

(5 Hoden Capitella 206,
Spiculum Muskeln Ascaris
173 — Q Ovarium Drilo-
phaya 191, \5lex\xB Simon d-
sia 176, Uterus u. Genital-
poren Hamingia 216.

Genitalproducte: Ce-
raospongia 99—

• Eucopella
254 — Melicerta 190 —
Entleerung Polynoe2i)ö—
Ontogenetisches Hydro-
medusae 245 — Untergang
Hirudinei 195 — Ei: 55,

Acalephae 258 , Gastraea-
dae 155, Nematodes 174,

Polyuoe 210, Lage Tubi-
pora 114, Ontogenetisches
Hirudinei 195, Obelia'lbb,

Sommereier Mesostomum
158 — Spermatozoen : 55,

Holothuroidea 134, Nema-
todes 175, Polycelis 156,

Ontogenetisches Holothu-
ria 135, Mesostomum 158
— Spermatophoren : 55,

Annelides 198, Hirudinei
(Ontog.) 195.

Geodia 1 n. 108.

Geographische Verbreitung
s. Faunistisches.

George, C. F. 34.

Gerda 1 n. 95.

Gerlach, L. 29.

Gerosa, O. 6, 47.

Geruchsorgane s. Sinnes-
organe.

Gervais, P. 5.

Geschichte der Zoologie 1.

Geschlechtsorgane s. Geni-
talorgane.

Geschlechtsunterschiede s.

Sexualcharactere.

Geschmacksorgane s. Sinnes-
organe.

Gewicht s. Biologisches.
Giard, Alfred 149.

Giesbrecht, W. 17, 18.

Gill, Theod. 36.

Gilliatt, H. 59.
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Girar din, Leon 5.

Glandulina 1 n. 71.

Glenodinium 8 n. 91.

Gliederung s. Stamm.
Gliedmaßen s. Extremitäten.
Glohidium 1 n. 80.

Globigerina 4 n. 72.

Globigerinae 72.

Globulina 4 n. 72.

Globulus 1 n. 79.

Glypticus 2 n. 146.

Goes, A. 59.

Goldstein, J. R. Y. 224.

Gonidoma 91.

Goniocidaris 1 n. 145.

Goniopygus 1 n. 145, 1 n.

146.

Gonyaulax 3 n. 91.

Gordüdae 177, 180.

Gordius 3 n. 180.

Götte, A. 47.

Gourret, Paul 59, 149.

Grab er, V. 47.

Graff, L. von 149.

Grammechinus 1 n. 145.

Graptodicti/a 1 n. 240.

Grassi, Batt. 149.

Gray, Asa 47.

Greeff , Rieh. 36.

Green, S. 31.

Green wood. Major 5.

Gregarinida 79.

Gregorio, A. de 112.

Grenfell, J. G. 123.

Griesbach, H. 23,31, 149.

Grubea 1 n. 221.

Gruber, A. 59, 149.

Grünhagen, G. 23.

Guebhard, A. 13.

Gundlach, E. 13.

Guppy, H. B. 123, 244.

Gurney , J. H. jr. 10.

Gurwitsch, M. 29.

Guttulina 1 n. 68, 4 n. 72.

Guyot, Arn. 3.

Gymuodinium 3 n. 3 n.v. 91.

Gymnolaemata 227, 230, 234.

Haacke, W. 29.

Haare s. Integumentgebilde.
Habershon, ... 1.

H a d d n , A. C. 224.
Haeckel, E. 36, 59, 149.

Haematomonas 2 n. 85.

Haftapparate.
Stylorhynchus 80 — Keim
Hydra 255 — Saugfüße,
Pedicellarien. Sphaeriden,
Fasciolen u. Semiten ^c7«'-
noidea \'60 — Saugnäpfe:
Brancltiohdella'lOh , Onto-
genetisches DistomumlQi.

Halicornaria 1 n. 257.

Hallirhoa 1 n. v. 108.

Hamann, Otto 123, 244.

Hamilton, A. 244.

Hanaman, C. E. 22.

Hansen, G. Armauer 8.

Hansson, C. A. 36.

Haplistion 1 n. lOS.

Haplohraiichus 1 n. 220.

Haplococcus 1 n. 75.

Haplophragmium 1 n. 71.

Hardy, J. D. 14.

Harnorgane s. Excretions-
organe.

Harpe, Phil, de la 59.

Harris, H. 32.

Härtung s. Technisches.
Hartwell, E. M. 47.

Haswell, W. A. 47, 149,

225.

Hatschek,B. 149.

Hang, E. 113.

Häusler , Rud. 59.

Haut, Hautdrüsen, Häutung
s. Integumentgebilde.

Haxelwood, J. F. 23.

Hayek, G. v. 6.

Hehn, Vict. 36.

Heilprin, Ang. 36.

Heincke, Friedr. 36.

Heitzmann, C. 8.

Hdicopora 3 n. 237.

Heliophyllum 3 n. 119.

Heliotrypa 1 n. 240.

Heliozoa 74.

Hement, Felix 47.

Hemiaster 1 n. 141, 3n. 145,
5 n. 146.

Hemicidaris 13 n. 146.

Hemidinium 1 n. 91.

Hemieuryale 1 n. 140.

Hemipatagus 1 n. 146.

Hemipedina 8 n. 146.

Hemipygus 1 n. 146.

Henneguy , L. F. 59.

Hensen, V. 34.

Herdman, W. A. 7.

Hermaphroditismus s. Ab-
normitäten, Fortpflanzung
u. Genitalorgaue.

Hermellidae 219.

Herr mann, Otto 244.

Hertwig, Ose. 47, 59.

Hert-wig, R. 3. 7.

Herz s. Circulationssystem.
Hesionidae 221.

Heterakis 4 n. 178.

Heterocapsa 3 n. 91.

Heterogonie s. Fortpflan-
zung.

Heteromorphismus s. Poly-
morphismus.

Heterophenacia 1 n. 219.

Heteroplon 1 n. 256.

Heteropora 2 n. 237.

Heterotricha 95.

Heterotrypa 2 n. 240.

Heurck, H. van 18, 24.

H i c k s n , Sydney J. 113.

Hilgendorf, F. 59, 96,

149.

Hincks, Thom. 225.

Hinde, G. J. 96.

Hipponoe 1 n. v. 141.

Hirn s. Nervensystem.
Hirudinei 194.

Histioneis 5 n. 91.

Histologisches.
Actinoholus 93 — Buce-
2}halus 164 — Cassiopea
261 — Ceraospongia 98 —
Chilodon 94 — Ciliata 92
-^ Cilioßagellata 85-89 —
Clione 97 — Echinoidea
130 — Eucopella 253, 254
— JEughnacea 81 — Fla-
gellata 83 — Gasterosto-

mmn 164— Molothitroidea

133, 134 — Hydroideae
252 — Mesodinium 93 —
Phreoryctes 203 — Plana-
?7'a(embryo) 158 — Poly-
dora 206-208 — Polynoe
209 — Rotatoria 187, 188
— Siphonoplwra 263 —
Sternaspis 216 — Sticho-

lonche 78 — Tintinnodea
92 — Trkhoplax 154.

Bindegewebe : Ceraospon-
gia 99, Clione 98, Echino-
idea 130, 131, Hülothuro-
idea 133, Rotatoria 188,

Solenophorus t67, Velinea
98 — Blutkörper Ontoge-
netisches Echinodermata
127 — Centralkapselmem-
bran Radiolaria 78 —
Chlorophyll selbstgebil-

detes Euqlena u. Vorticella

64 — Chromatische Sub-
stanz 63 — Chromatopho-
ren Cilioßagellata 87, Fla-
gellata 81 — Circulations-

system Ctenodrilus 198 —
Cyste Echinorhytichus 181
— Darm: Capitella 205,

Intercellularräume imEpi-
thel Aulacostonmm 195,

Schlundriune Alcyonaria
114 — Ei : Hydroinedusae
252, Nematodes 174, Tre-
matodes 161, Tubifex 198,

Vorgänge darin 55—56 —
Einschlüsse in Mesoderm-
zellen Pilidium 159 —
Epithelien : Asteroidea
(Ambuiacralrinne u. Füh-
ler) 129, Clione 97, Velinea
98 — Excretionsorgane

:

Aulacostomum 195, Echi-
nosipJion 185, Hirudinei
196— Geissein, AVimpern,
Cilien: Ceratium 86, Ci-
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Uoßagellata 86, S7, ado-

rale u. endorale Membra-
nellen Oxytricliina 94 —
Genitalorgane : Ascaris

171, Aspidosijihon 186,

Spadella 182— Hörner Ce-

ratium 86 — Integument:
Aspidosiphon 186, Eehitio-

siiihon 185, Pachymyxa^l,
Thalassema 216, Baueh-
schild Terehella 215, Sub-
cuticula Ascaris 173 —
Leibeshöhle Ascaris 173,

Spadella 182— Markzellen

Velinea 98 — Meaenchym-
zellenDifferenzirung Echi-

nodermata 127 — Muskel-
system: Ascaris 173, D/s-
tomeae 160, Hirudo 196 —
Nervensystem : Ascaris

172, Echinoidea 128, Ä-«-

rudinei 195, 196, Lumhri-
culus2(i\, Lu7)ib)-icas 204:,

Nephelis 194 — Pigment:
Asteroidea 130, Dendrilla

(Kragenzellen) 99, Hirudo
(Netz) 194 — Plasma
^ynoeSa 63, 67, Plasmodien
Echinodermata (Meso-

derm) 128, Guttulina 'o^ —
Pseudopodien Pachymyxa
67, Vampyrella 75 — Py-
renoide Flagellata 81 —
Rüssel Cteiiodrilus 198 —
Sinneszellen und Cnido-
blasten Phyllactinidae 115
— Sperma Ascaris 175,

Polycelis 156, Spermato-
phoren Hirudinei 195 —
Spongoblasten Velinea 98
— Stützzellen Phyllactini-

dae 115 — Vacuolen: con-

tractile u. Schling- jP/a-

f/ellata 83, pulsirende &!«^-

tulinaschioürmer^^ — Ver-
schmelzungsvorgänge Ac-
tinophrys 74 — Zellkern :

Mangel Pachymyxa 67,

Protozoa 63, Theilungs-
vorgänge Actinosphaerium
74, Amoeba 66, 67.

Hitchcock, R. 8, 13, 17,

59.

Hoden s. Genitalorgane.
Hoek, P. P.C. 7.

Hofmann, Frz., & G.
Schwalbe 3.

Holaster 1 n. 145.

Holasterella 2 n. 108.

Holodictyon 1 n. 108.

Holothuria 3 n. 142.

Holothuroidea 133, 141.

Holotricha 95.

Homalogaster 1 n. 170.

Ho nie y er, E. F. von 9.

Homolampas 1 n. 141.

Homotrypa 2 n. 240.

Hörn, G. H. 4.

Hornera 1 n. 234, 1. n. 237.

Horst, R. 150.

Hubrecht, A. A. W. 47,

150.

Hudson, C. T. 150.

Hudson, W. H. 47.

Hughes, W. R. 47.

Hydromedusae 245.

Hymeraphia 1 n. 103.

Hyphalaster 4 n. 138.

Hypotricha 95.

Jackson, W. Hatch. 150.

Jacobi , Rieh. 150.

Jacques , Vict. 6.

Jäger, G. 7.

Jagot, L. 47.

Jahresberichte 2.

James, J. F. 3.

James, U. P. 225.

Jatta, Gius. 123.

Idiotrypa 1 n. 240.

Idmonea 1 n. 234.

Jeffreys, J. Gwyu 4, 59.

Jennings, T. B. 244.

Jerea 2 n. 108.

Jereica 1 n. 108.

Jickeli,C. F. 244.

Jij ima, Isao 150.

Ilyaster 1 n. 138.

Imhof, Othm. E. 36, 59,

150.

Infusoria 92.

Injection s. Technisches.

Inoholia 1 n. 108.

Integumentgebilde.
Asjridosiphon 186 — Echi-
nosiphon 185 — Eucopella
253 — Hydroidea 252 —
Lumbriculus 201 — Nai-
deae 204 — Pachymyxa 67
— Phreoryctes 203 — Po-
lydora 206 — Polynoe 209
— Protozoa s. Histologi-
sches — Solenophorics 167
— Thalassema 216.

Aufnahme von Sandkörn-
chen Dendrilla99— Bor-
sten, Cilien, Geißeln,
W i m p e r n : Ciliata 92

—

95, Cdioflagellata 86—89,

Ctenodrilus 198, Flagellata
81—83, Lumbriculus (Mus-

keln) 201, Manayunkia
210, Naides 204, Oxytri-

china 95 , Pilidiicm 159,

Pleiirochaetaldd, Polydora
206, Protozoa (Bau u. Be-
wegung) 63 , Trichojilax

154, üntogenetisches

:

Aricia 213 , Ltimhriculus

202, Pileolariain, Stern-

aspis 216, Terehella 214,
215 — Caementskelete
Gastraeadae 155 — Cuti-
cula: Branchiobdella 20b,

Distomum 163, Sternasjjis

216 — Cyste Echinorhyn-
chiis 171 — Deckschicht
Pharetrona 104 — Deck-
schuppen Agalma 263 —
Epidermis Ontogeneti-
sches Planaria 157 — Epi-
thel der Ambulacralrin-
nen, Fühler u. des Rückens
Asteroidea 130— Färbung
Branchiobdella 204, Varia-
bilität Aequorea 260 —
Haken der Brutkapseln
S]}iralaria 227— Haut und
lA.&\ii\i\\^Guttalinaschivür-

mer 68, Rotatoria 187,

Abwerfen der Flimmerhaut
Trematodes 162 — Histo-
logisches Bucephalus und
Gasterostomum 164, Dis-
tomiimemhryo 162 — Hülse
Stichotricha 94 — Hypo-
dermis Ctenodrilus 198,

Pleurochaeta 199 — Kalk-
körper Cucumaria 135 —
Klebzellen Spadella 181,

Plumularidae 254— Mem-
bran u. Schleimhülle Fe-
ridinida 86 — Membra-
nellen Oxytrichina 94 —
Nerven Synapta 134 —
Nesselorgane Cassiopea

260, 261, Chrysaora-ephy-
ra 258 , Plumularidae
254 — Tentakelknöpfe
Siphonophora 263 — Ün-
togenetisches Sipunculus
183 — Operculum Onto-
genetisches Annelides 212
— Panzer Cladopyxida
87, Peridinida 86, 88 —
Papillen ventrale Polynoe
205—Pedicellarien.Sphae-

ridien, Fasciolen, Semiten
Echinoidea 131 — Pig-
mente ^s^erowZea 130, Cte-

nodrilus 198 — Poren
Pleurochaeta 199, Stern-
aspis2\0, l'yj)haeus 200 —
Rinde Corallium 114 —
Schale Amphidinium 86,

J)iHci2j/i7/s/s (Anpassung)86,
Syringammina 69, Thala-

mophora (Wachsthum) 68,

Tintinnodea 92, Echinoi-

dea 130 — Schildchen As-
pidosiphon 185 — Seiten-

organe Lumbriculus 202—
Stacheln Echinoidea 1 30
— Subcuticula^scar^s 173.

Drüsen: Borlasia 160 —
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Ceraospongia 98 — Holo-

thuroidea 133 — Pleuro-

chaeta 199 — Doyere'sche

Hügel im Fuß Rotatoria

187, Fußdrüsen Rotatoria

188 — Randdrüsen Por-

fita 263 — Röhrendrüse
Ontogenetisches Pileolaria

211 — Saugplatte ^s^eroi-

dea 130 — saugnapfähn-
liche Vertiefung Pleuro-

chaeta 200 — Schwanz-
drüse 3Ielicerta 189.

Involutinae 73.

Johns ton, Chr. 24.

Joliet, Lucien 150.

Jones, T. Ruppert. 8.

Jordan, H. 113.

Jordan, W. 36.

Joseph, Gust. 150.

Jourdan, Et. 124.

Ironus 1 n. 181.

Irritabilität s. Physiologi-

sches.

Jubella 1 n. 232.

Jullien, J. 225.

Jung, H. 14, 17.

Kafka, J. 59.

Kalischer, F. 2.

Kalkbeutel Rotatoria 188.

K-allenbach, E. 150.

Kalpinella 2 n. 108.

Keeping, W. 59.

Keimblätter s. Ontogeneti-
SCllGS

Keller, Konr. 36, 47, 124,

244.

Keller, Rob. 2.

Kellicott, D. S. 60.

Kennel, J. von 36, 60, 150.

Kenn gott, A. 7.

Kent, W. S. 31, 124.

Kessler, G. 60.

Kiefer s. Verdauungssystem.
Kiemen s. Respirationssy-

stem.

Kingsley, J. S. 12.

Kirchenpaueria 257.

Kirk, T. W. 150.

Kitt, H. 23.

Klebs, Georg 60.

Kleinenberg, P. 3.

Klemm, E. 96.

Knauer, Fr. 47.

Koch, Alois 150.

Koch, C. 4.

Koch, G. von 113.

Kohl, G. 17.

Köhler, R. 124, 150.

Kollmann, J. 8, 60.

Könike, F. 22.

Kopf s. Stamm.
Koren, Joh. 7, 123.

Korotneff, A. 244.

Zool. JahresbericM. 1883. I.

Körperanhäuge.
Chaetopoda 198— Haplo-
branchus 205 — Poly^io'e

205, 209 (Elytren) — Anal-
anhänge Polydora 207 —
Füßchen Asteroidea 131,

Echinoidea 130 — Inner-

vation Phyllodoce 210,

211 — Lophophor Ma-
nayunkia 210 — Pedicel-

larien, Sphaeridien, Fas-
ciolen , Semiten Echinoi-

dea 131 — Schwanz Buce-
phalus u. Gasterostotnuin

166, Ontogenetisches Cer-

carien 163, 164.

Kossmann, R, 18, 24.

Köstler , Max 31.

Kowalewski, M. 60.

Kowalewsky, A.,&A.F.
Marion 113.

Krabbe, H. 150.

Kragen s. Stamm.
Krause, E. 4.

Krukenberg, C. F. W.
244.

Kruszinski, S. 11, 60.

Kühn,. ..150.

Künckel d'Herculais,
J. 6.

Kunisch,H. 124.

Kunkel, A. J. 8.

Künstler, E. 60.

Kuntz, Ludw. 150.

Laboratorien 9.

Lacaze-Duthiers, H.de
8, 113.

Lachi, Pilade 11.

Laevipatagus 1 n. 146.

Lagena 2 n. 71.

Lagenipora 1 n. 232.

Lageniporidae 232

.

Lagisca 1 n. v. 220.

Laich s. Fortpflanzung.

Lampert, K. 150.

Landois, H. 5, 8.

Lanessan, J. L. 47.

Lang, A. 151.

Langdon, F. W. 36.

Langton, Herb. 151.

Lankester, E.Ray 2, 151.

Larvenstadien s. Ontogene-
tisches.

Lasiocladia 1 n. 108.

Latimaeandra 1 n. 120.

Latteux, P. 12.

Lea, Sher. 3.

Lebensdauer, Lebensweise,
Lebenszähigkeit s. Biolo-

gisches.

Legal, E. 23.

Leibesflüssigkeit s. Circu-

lationssystem.

Leibeshöhle.
Cajntella 205 — Ctenodri-

liis 198 — Distomumlarve
163 — Eucopella 253 —
Pileolaria 212 — Polydora
207 — Solenophortis IQl—
Spadella 1 82.

Cölomsäcke Echinoder-
itiata 127 — Dissepimente

u. Mesenterien : Holothu-
rioidea 133, Lumbrieulus
mi, Sternas]iis2iQ, Phreo

-

>-?/c^es (Einstülpungen) 203,

Polynoe209, Terebella2lb,

Mesenterialdrüsen Pleuro-

chaeta 200 — Drüsen Po-
lydora 208 — Flüssigkeit

Echinoidea 132, Hamingia
(Körper) 216, Manaytmkia
210 — Peritoneum PolynoS
209— Plasmawanderzellen
Holothuroidea 133— On-
togenetisches Aricia 212,

Borlasia 160, Sipuneulus

184, Terebella 214, 215.

Leidy, Jos. 60, 151.

Leiosoma 2 n. 146.

Le Monnier, .. . 3.

Lendenfeld, R. von 96,

113, 244.

Lennier , G. 7.

Lepralia 4 n. 233, 3 n. 242.

Leptobranchiidae 263.

Leptophragma 1 n. 108.

Leptoplana 1 n. 169.

Leptotrypa 4 n. 240.

Leridensis 3 n. 146.

Lesley, J. P. 4.

Lessona , M. 3.

Leucetta 1 n. 103.

Leuchten u. Leuchtorgane.
Cilioflagellata 89 — Poly-
noe (Elytren) 209— Phos-
phorescenz Annelides 211,

Peridinida 86.

Leuckart, Rud. 151.

Leucophlaeus 2 n. 103.

Levick, J. 34.

Levinsen, G. M. R. 60,

151.

Leydig, Franz 60, 151.

Ligula 1 n. 170.

Limburg-Stirum.Comte
A. de 60.

Limnorea 1 n. lOS.

Linck, G. 96.

Lindström, G. 113.

Lingulina 1 n. 71.

Lingulinopsis 1 n. 72.

Linopneustes 1 n. 141.

Linstow, O. von2, 60, 151.

Linthia 2 n. 145, 2 n. 146.

Lituolina2 n. v. 71.

Locomotion.
Cilioßagellata 86 — Eu-

18
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glenacea 82 — Guttulina-

schtvärmer 68 — Haema-
tozoa 84 — Tintinnodea 93
— Trichoj)lax 154.

Amöboide : Ei Ascaris

55, Mesodermplasmodien
Echinodermaia 128— An-
heften Acarella9'2 — Aus-
strecken u. Contraction der

Wehrtliiere Plumularidae
254— Bewegungsfähigkeit
Paehymyxa 67 — Cilien

Protozoa 63 ,
pathologische

Rotatoria 187 — Fest-
kleben Colura 187 •— Mo-
lecularbewegung im Ei-
dotter Nephelis 56 —
Rüssel als Locomotions-
organ Ctenodrilus 198 —
Schwimmbewegungen Pen-
natulidae 118.

Loganograptus 1 n. 264.

Loman, J. C. C. 151.

Lophophor s. Stamm.
Loriol, P. de 124.

Lortet, L. 11.

Lovenella 1 n. 257.

Lovett, E. 24.

Loye, P. 8.

Ludwig, Hub. 6, 124.

Luftblase u. Luftcanäle s.

Stamm.
Luidiaster 138.

Lunel, God. 244.

Lychnorhizidae 262.

Lyell, ... 4.

Lyman, Theod. 124.

Lysidia 1 n. 220.

Lytocarpus 2 n. 257.

Mace, E. 244.

MacGillivray, P.H.225.
Mach, E. 8.

Macintosh, W. C. 225.

Mackintosh, H. W. 124.

Mac Lachlan, R. 4.

Mac Leo d, Jul. 6.

Mac Murrich, J. Playf.
60.

^

Macropneustes 1 n. 141.

Maddox, R. L. 18.

Maggi, L. 12, 60.

Magnosia 1 n. 146.

Magosphaera 1 n. 85.

Major, C. J. Forsvth 36.

Maldanidae 219.

Maldant, ... 8.

Malley, A. C. 12.

Man, J. G. de 148.
Manouvrier, L. 47.

Manson, P. 151.

Maplestone, C. M. 225.

Marenzeller, E. von 96.
Marion, A. F. 2, 36, 113,

151.

Marshall, A. M. 113.

Marshall, J. T. 151.

Marshall, W. 96.

Martens, Ed. von 36, 244.

Martin, Ph. Leop. 6.

Martinotti, G. 23.

Mastigophora 81.

3Iastodictyon 1 n. 108.

Mastosia 1 n. 108.

Matthew, J. 14.

Maupas, E. 60.

Mayer, P. 17, 18, 23, 24.

Megascolex 9 n. 218.

Megnin, P. 151.

Meldola, R. 47.

Melicerta 1 n. 193.

Melocrinus 5 n. 144.

Membranipora 2 n. 232, 3 n.

1 n. V. 242.

Membraniporidae 232.

Menipea 1 n. 242.

Menoidium 1 n. 85.

Merejkowski, C. de 8,

60, 245.

Mermis 4 n. 180.

Mermithidae 180.

Mesenterien s. Leibeshöhle.
Mesenteripora 1 n. 234.

Mesoeulalia 222.

Mesomorpha 1 n. 120.

Metagenesis s. Fortpflan-
zung.

Metamorphose s. Ontogene-
tisches.

Meteorgallerte 8.

Methodik 8.

Metschnikoff, El. 124,

151.

Meunier, St. 6.

Meyer, H. von 29.

Miall, C. 3.

Microporella 1 n. 2n.v. 232,
1 n. 1 n. V. 242.

Microporellidae 232.

Microporidae 232.

Micropsis 4 n. 146.

Microsolena 1 n. 120.

Mikroskopie s. Technisches.
Miliolidina 70.

Miller, S. A. 9, 124, 125,

225.

Millericrinus 7 n. 144.

Milne-Edwards, A. 6,

35, 225.

Mimicry s. Sympathische
Färbung.

Minot, Ch. S. 6, 151.

Mißbildungen s. Abnormi-
täten.

Mitoclema 1 n. 237.

Mitrophanow, P. 60.

Möbius, K. 8, 22, 31, 34,

60.

Mohn, H. 7.

Mohnike, O. 36.

Moira 1 n. 145.

Moj sisovics, Aug. von36.
Monanchora 1 n. 103.

Monnier, Denis, & Ch.
Vogt 9.

Monoporella 1 n. 232,4 n. 243.
Monosiga 3 n. 85.

Monostomum 1 n. 170.

Monoii-yiiella 2 n. 240.

Monstrositäten s. Abnormi-
täten.

Monticulipora 4 n. 240.

Montlivaultia 4 n. 120.

Moore, A. Y. 13.

Morehouse, G.W. 24.

Mucronella 2 n. 233.

Müller, Fr. 245.

Müller, G. 113.

Müller, Joh. 2.

Mund, Mundwerkzeuge s.

Verdauungssystem.
Munier -Chalmas, ...

60.

Munier- Chalmas, ...,
&C. Schlumberger 60.

Murray , John 7.

Museen 9.

Museologie s. Technisches.
Muskelsystem.

Ascaris 173 — Aspidosi-
phon 186 — Asplanchna
188 — Bucephalm 164, 166
— Capitella 205— Cassiu-
pea 260, 261— Ctenodrilus
198— Echinoidea 130-132
— Echinosiphon 185 —
Eucopella 253, 254 — Ga-
sterostomum 164, 166 —
Holothuroidea 133, 134—
Hydroidea 252— Lumhri-
culus 201 — 3felicerta 189
— Naideae 204 — Phreo-
ryetes 203 — PhijUactini-

dae 115 — Pleurochaeta

199, 200 — Polydora 206
— Polynoe 209 — Rhizo-
stomites 264 — Solenopho-

rus 167 — Taenia 168 —
Thalassema 216.

Genitalorgane Ascaris 171,

172 — Histologisches Di-
stomum 160, 162, 163, Hi-
rudo 196, Rotatoria 187 —
Myophanstreifen Eutrej}-

tia 84— Oesophagus »S/>)a-

della 182 — Ontogeneti-
sches : Acalephae 258, Al-
cyonaria 116, Aricia 213,

JBorlasia 160, Coelenterata

127, Lumbriculus 202, Pi-

leolaria 212, Planaria 158,

Sipunculus 183, Stei-tmspis

216, Terehella 215 —
Wehrthiere Phmiularidae
254 — Porensphincter
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Aplysilla 98 — Retractor
viscerum Ontogenetisches
Bryozoa 227.

Myriozoidae 233.

Myrmecium 1 n. 109.

Myzostoma 21 n. 224.

Nahrungsaufnahme , Nah-
rungserwerb s. Biologi-

sches.

Nais 2 n. 218.

Narcissastraea 1 n. 120.

Nassonow, N. 96.

Neale, W. H. 36.

Nehrodensia 4 n. 120.

Nehring, Alfr. 37.

Nelumbia 1 n. 109.

Nematinion 1 n. 109.

Nematodes 171.

Nemertes 1 n. 169.

Nemertini 159, 169.

Neolampas 1 n. 141.

Nephelis 1 n. 197.

Nephthydae 220.

Nephthys 3 n. 220.

Nerillidne 222.

IferTensystem.
Ascnris 172 — As2)idosi-

phon 186 — Asplanchna
188 — Asteroidea 129, 130
— Buceplialus 165 — Ca-
pitella 205 — Coelenterata
130 — Comatiilidae 128 —
Ctenodrilus 198 — Disto-
mum 160 — Drilophaga
191 — Echinoidea 128, 131
— Echi/wsiphonlSb— Eu-
copella 253, 254 — Gaste-
rostommn 165 — Haplo-
branchus 205 — Hirudinei
195 — Holothuroidea 133,
134 — Hydroldea 252 —
Lumhriculus 201 — Meli-
certa 189 — Naideae 204— Nephelis 194 — Phreo-
ryctes 203 — Phyllodoce
210 — Pleurochaeia 200—
Polydom 208 — Polynoe
205, -im — Porpita1%-i—
Rotatoria 187 — Siphono-
pliora 263 — Solenophorus
167 — Spadella 181 —
Sternaspis 216 — Thalas-
sema 217— Typhaeus 201.
Auge Ontogenetisches
Planaria 158 — Histolo-
gisches Hinidinei 196,
Lumbricus 204 — Ontoge-
netisches : Aricia 213,
Borlasia 160, Eelmwder-
mataVll , Lumbriculus 202,
Pileolaria 211, 212, P/a-
«ana 158, SipimculusXM,
Terehella 214, 215, Tn-
<clades 158 — Saugfüßchen

Echinoidea 130 — Sinnes-
zellen Asteroidea 130, u.

Cnidoblasten Phyllactini-

dae 115 •— Wehrthiere
Plumularidae 254.

Nesselorgane s. Integument-
gebilde.

Nestbau s. Biologisches.

Neumayr, M. 37.

Niere s. Excretionsorgane.
NoU, F. C. 31.

Nolte, Carl 37.

Nomenclatorisches 8, 9.

Finnen Cestodes 167 —
Kelchplatten Crinoidea
129 — Nucleosphaera 80
— Stockformen Gymno-
laemata 227.

Nonionina 3 n. 74.

Noorden, C. von 24.

Nordenskiöld, A. E. 7.

Norman, A.M.37,61, 151.

Nothis 222.

Nötling, F. 124.

Nubecularia 2 n. 71.

Nucleus s. Histologisches.

Nummulitidae 74.

Nunn, A. Em. 11.

Nussbaum, M. 54, 151.

Nüsslin, O. 61.

Nutzen u. Schaden.
Branchiohdella Bedeutung
für die Krebspest 202 —
Corallium 114 — Flagel-
lata als Krankheitserreger
von Pisces 84 — Lumbri-
cus 202 — Vermehrung u.

Verminderung nutzbarer
Seethiere 8.

Oceanoj)sis 1 n. 257.

Ocnus 1 n. 142.

Oligochaeta 199, 218.

Olsson , P. 37.

Ontogenetisches.
Acalephae 258 — Actiniae
116 — Alcyonaria 115 —
Aricia 212 — Balanoglos-
stis 223 — Borlasia 159 —
Buceplialus 166— Cestodes
167 — Ciio7ie 167 — Co-
rallium 114 — Crinoidea
129 — Distomum 161, 162,

164

—

Echinodermata 125,

126 — Guttulina 67 —
Hydra 255 — Klossia 80
— Lineas 159 — Lumbri-
culus 202 — Manayunkia
210 — Melicerta 190 —
3£uggiaea 263 — Nemato-
des 174 — Nemertini 159
— Obelia 255 — Pileola-

ria 211 — Pionosyllis 211
— Planaria 156 — Poly-
noe 210— Pomatoceros 205

— Porifera 100— Pythium
75 — Rotatoria 187— »S«-

punculus 183 — Sphaeru-
laria 175 — Sticholonche

79 — Stylorhynchus 80 —
Terebella 214 — Thalamo-
phora 69 — Tiara 254 —
Trematodes 161 — Tricla-

des 156 — Zyyoselmis 84.

Allgemeines 54— Amnion
Pilidium 159 — beschleu-
nigte Entwicklung der
Erstgeburt 52— bilaterale

Symmetrie Thalassema 2 1

6

— Borsten Ctenodrilus 198— Calciumcarbonat iSo/e-

nophorus 167 — Cystenzu-
stand Cladopyxis 87 —
Decidua Entdeckung 1 —
directe Entwicklung Tae-
jwa 168 — Ei: CTi'o«e 97,
Hydromedusae 245, Poly-
noe 2\i), Dotterkern ^sie-
racantkion 129, Rolle des
Keimbläschens im Ei La-
certa u. Melopsittacus 55,

Veränderung der Eier im
Cocon Nephelis 195, Vor-
gänge bei der Befruchtung:
55-57, Nematodes 54,

männlicher Pronucleus
Aricia 55, Verhalten der
Spermatozoon im Ei 55 —
Ernährungsapparat rege-
nerirender Bryozoa 226 —
Einfluß schädlicher des
Seewassers u. Salzes 53,

der Temperatur Distomum
162, 163 — Gelbe Zellen
Protozoa 63 — Genital-

organe Nausithoe u. Pela-
gia 261, Gonophor Euco-
pella 253 — Individualität

Zeitpunkt des Erkennens
52 — Jugendzustände,
Larven u. Metamorphose

:

Aequorea 261, Annelides
197, Cassiopea 261, Dis-
coideae 264 , Gasterosto-
mum 164, Guttulina 67,
Hydromedusae 255, Kiln-
kelia 84, Miliolidae 69,

Noctiluca u. Peridinium
86, Polydora 208, i27two-

sto7neae 259, Tornaria 223
— Paramylumkörner i^/a-

gellata 81, 82 — Pinnulae
Echinodermata 1 28— Pla-
centa Benutzung zur Clas-

sification 1 — Scheide-
wände Zoanthidae 115
— Sexualitätsbedingende
Factoren 51— Skeletfasern

Dendrilla 100 — Sperma-
tozoen: Asjiidosiphon 186,

18*
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Hydrornedusae 245, Holo-
thuria 135, dlesosfotmmi

158 — Spermatophoren
Jltrudmei 19b — Spicula
Tuhipora 114.

Onuphis 1 n. 220.

Operculina 1 n. 74.

Ophiernus 1 n. 140.

Ojihiohrachion 139, 1 n. 140.

Ophiobyrsa 2 n. 140.

Ophiocamax 1 n. 140.

Ophiocantha 6 n. 140.

Ophiochiton 1 n. 140.

Ophiochondrus 1 n. 140.

Ophiochvtra 1 n. 140.

OiMocopa 139, 1 n. 140.

Ophiocreas 1 n. 140.

Ophiocten 1 n. 140.

Ophiogeron 1 n. 140.

Ophioglypha 4 n. 140.

Ophiomastus 1 n. 140.

Ophiomitra 1 n. 140.

OphiomjTca 2 n. 140.

Ophiosciasma 1 n. 140.

Ophiotoma 1 n. 140.

Ophiozona 2 n. 140.

Ophiraphidites 1 n. 109.

Ophiuroidea 130, 139.

Orbitoides 1 n. 74.

Orbitolitina 71.

Ornithocercus 1 n. 91.

Oroseris 6 n. 120.

Orthactinida 102.

Orthonectidae 154.

Ort 011, J. 6.

Ortswechsel s. Locomotion.
Osborn, H. F. 3.

Ostroumoff, A. 152.

Ovarium s. Genitalorgane.
Owen, Rieh. 152.

Oxytoxum 5 n. 91.

Oxyuris 2 n. 17S.

Pachastrella 3 n. 109.

Pachydictya 1 n. 240.

Pachymyxa 1 n. 68.

Pachypoterion 2 n. 109.

Packard, A. S. 6, 152.

Pagenstecher, H. 10.

Palacky, Joh. 37.

Palaearaea 1 n. 120.

Palaeobrissus 1 n. 141.

Palaeoleucaltidae 104.

Palaeoleucandridae 104.

Palaeoleucortidae 104.
Paläontologisches.

Anthozoan%, W^—Bryo-
zoa 234 — Eckinodermata
142 — Hydrornedusae 264— Porifera 104 — Fort-
schritte in diesem Jahr-
liundert 2 — Nomenclato-
risches 9.

Palaeopneustes 2 n. 141.

Palaeostoma 1 n. 146.

Palaeotropus 1 n. 141.

Pallasia 1 n. 219.

Palmicellaria 1 n. 233.

Pantanelli, D. 61.

Paraetilalia 1 n. 222.

Paranychia 1 n. 220.

Parupodarhe 1 n. 221.

Purapolynoe 1 n. 220.

Parasiten u. Parasitismus s.

Bioeönotisches.

Parietti, Em. 61.

Parona, Corr. 61, 152.

Parrocelia 1 n. 91.

Parthenogenesis s. Fortpflan-

zung.
Patellina 2 n. 73.

Pathologisches.
Branchiohdella Bedeutung
für die Krebspest 202 —
Cilienbewegung Botatoria
187 — Flagellata als

Krankheitserreger von
Pisces 84 — Rückbildung
der Nemertine im Pilidiiim

159— Untergang von Eiern
u. Spermatozoen Hiriidinei

1 95 — Wirkung von Dia-
stuma 187.

Patrick, G. E. 61.

Pavesi, Pietro 34, 61.

Pavonia 1 n. 119.

Pectinura 3 n. 140.

Pedina 1 n. 146.

Pelagidae 262.

Pelletan, J. 61.

Pelzeln, A von 2.

Peneroplidina 71.

Pentremitidea 1 n. 144.

Per aga llo, H. 13.

Pericardium s. Leibeshöhle.
Perichaeta 1 n. 219.

Peridinium 3 n. 91.

Perigonimus 1 n. 257.

Perionyx 1 n. 219.

Peripneustes 1 n. 145.

Peritricha 95.

Peronella 6 n. 1 n. v. 109.

Peronopora 1 n. 240.

Perrier, Ed. 6, 124.

Perroncito, Ed. 152.

Pestalozzi , Th. 37.

Petelenz, J. L. 47.

Petiqopiora 2 n. 240.

Pfitzer, C. 22.

Phacus 3 n. 5 n. v. 85.

Phaenoschisma 1 n. 144.

Phakellia In. 103.

Phalacroma 6 n. 91.

Phascolion 5 n. 187.

Phascolosoma In. In. n. 187.

Phascolosomum 1 n. 187.

Phillips, F. W. 61.

Phipson , Emma 1.

Phloeodictyon 1 n. 103.

Pholklocladia 2 n. 109.

Pholoe 1 n. v. 220.

Phosphorescenz s. Leuchten.
Phycopsis 2 11. 103.

[Phylactolaemata] 229.

Phyllocrinus 3 n. 144.

PhyUodtctya 1 n. 240.

Phyllodocidae 221.

Phyllogyra 1 n. 120.

Phyllophorus 1 n. 142.

Phyllopora 2 n. 238.

Phylloseris 1 n. 120.

Phylogenetisches.
Acinetae u. Enchelinae 93
— Anthozoa u. Acraspeda
261 — Balanoglossus 223
— Cestodes 168 — Cilio-

ßagellata 199 — Discoi-

deae 264— Echinodermata
127 — Graptolithes 252 —
Histriohdella 198 — Hy-
dra 251 — Pilidium und
Trochosphaera 159 — Po-
tamosponyiae 101 — Ba-
diolaria 78 — Scyphnme-
dusae 258— Siphonophora
264 — Sipunculidae 185 —
Strohila 258 — Tremato-
des 162 — Turbellaria 156.

Beschleunigte Entwick-
lung der Erstgeburt 52 —
Darwins Theorie (Selec-

tionstheorie) 48 , 49 —
Biogenetisches Grundge-
setz Geltung 51 — Fort-
schritte in diesem Jahr-

hundert 2 — Genitalpro-

ducte Hydromedusae2ib—
Lebensdauer u. Tod 51 —
Partialauslese (Theilaus-

lese) Muskeln Delphinus
Schwanz 50 — Segmen-
tirteThiere 53, 54, 155 —
Species u. Individuum 54
— Vererbung 50 — Ver-
wendung der dorsalen Kie-
men als Greiforgane Di-
opatra 205.

RudimentärerVerdauungs-
tract Distomumlarve 163.

Phymaplectia 4 n. 109.

Phymastraea 1 n. 119.

Phymatella2 n. 109.

Phymechinus 1 n. 146.

Phymosomum 2 n. 187.

Physaloptera 3 n. 179.

Physiologisches.
Anthozoa 117 — Porifera
100.

Anheften, Beißen u. Sau-
gen Hirudo 194 — Ath-
mung Thalassema 217,

Fähigkeit zu entbehren
Plumatella 254 — Bewe-
gung des Wasserstromes
Alcyonium 117 — Chloro-
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phyll selbstgebildetes Eu-
glena und Vorticella 64,

Träger Em/lenacea 82 —
chromatische Kernsub-
stanz als Nährmaterial 63
— ContractionenXe?;/« 261
— Correlation bilateraler

Symmetrie in Bau und
Function 54— Darmzellen
Spadella 182 — Einfluß
von: Eisenoxyd auf Plu-
matella 229, der Physiolo-
gie 2, physicalisch-chemi-
schen Medien auf Lebe-
wesen 53, Sauerstoff auf
Radiolaria 78 , Tanninlö-
sung auf CiliaUi 92, Tem-
peratur u. Licht auf die

Entwicklung von Disto-
mum 162, 163, verschiede-

nen Chemikalien auf Aste-

roidea 126, Wärme, Licht
u. Salzlösungen auf die

Bewegungen Eucjlenacea
82 — Entladungsmecha-
nismus der Nesselkapseln
Plumularidae 255— Ento-
dermzellen Eucopella 253
— Epidermiszellen Spa-
della 181 — Ernährung
durch Zooxanthellen 205,
u. Verdauung Guttulina-
schroärmer 67 , Ernäh-
rungszellen in der Leibes-
höhlenflüssigkeitC^e?iot?n-

lus 199 — Erregbarkeit
der Nessel- u. Muskelzel-
len Hydroidea 252— Fluo-
rescenz der Tentakel Acti-

nia 118 — Gallerte des
Schirmrandes Cassiopea
260, Stroma der Genital-
organe Nausithoe 259 —
Gelbe Zellen Sauerstoff-

entwicklung Profozoa 64—
Hautdrüsen Aphjsilla 98— Herz= Drüse Comatuli-
dae 128 — Kittdrüsen Po-
lydora 208 — Leuchten
Ursache Annelides 211 —
Mesodermzellen fressende
Pilidimn 159 — Morren-
sche Drüsen Lumhricus 202— Nervensystem Spadella
181 — Neurochord Lum-
hriculus 202 — Polypar
Corallium 113 — rothe
Körper (Augenfleck) Eu-
glenacea 82— Ruhezustand
Veranlassung Guttulina 68
— Saugtentakel Acarella
92 — Schlundrinne Alct/o-
naria 1 14 — Stacheln Echi-
nus 135 — subcuticulare
Zellenlagen Solenophorus

167 — Uterusepithel As-
caris 172 — Verdauung
Thalassema 217, intracel-

luläre Echinodermata 128
— Verhalten augenloser u.

geblendeter Thiere gegen
Licht 52 — Wassergefäß-
system Solenophorus 167
— Wimpern des Hinter-
endes Stichotricha 94.

Picard, K. 124.

Pidgeon, D. 47.

Pieper, F. W. 245.

Pigment s. Histologisches.
Placonella 1 n. 109.

Placopsilina 2 n. 71.

Placotrema 1 n. 109.

Pianorbulina 6 n. In. v. 73.

Plateau , Felix 47.

Platychonia 1 n. 109.

Platyhelminthes 155.

Plectoderma 1 n, 109.

Plectospyris 2 n. 110.

Pleurochaeta 1 n. 219.

Pleurodiadema 1 n. 146.

Plinthosella 3 n. HO.
Plocoscyphia 2 n. 110.

Plumularia 6 n. 256.

Podocidaris 2 n. 141.

Podolampas 2 n. 91.

Poirier, J. 152.

Polej aeff, N. 7.

Polychaeta205, 219.

Polycladidea 169.

Polycyphus 1 n. 145.

Polydora 1 n. 219.

Polyjerea 2n. HO.
Polymorphina 5 n. 72.

Polymorphinina 72.

Polymorphismus.
Pennatula und Umhellula
117 — Dimorphismus Mi-
liolidae 69.

Polypar s. Stamm.
Polyplumaria 1 n. 256.

Polyrhizophora 1 n. 110.

Polystomella 2 n. 74.

Pomel, ... 124.

Porcellanaster 4 n. 139.

Porifera,
Allgemeines 97 — Anato-
mie und Histologie 97 —
Faunistisches u. Systema-
tisches 101 — Litteratur 96
— Ontogenetisches 100 —
Paläontologisches 104 —
Physiologisches 100.

Poroclionia 110.

Postembryonalentwicklung
s. Ontogenetisches.

Postprorocent7-um 2 n. 91.

Potamolepis 3 n. 103.

Potts, Edw. 152.

Pouchet, G. 47, 61.

Pourtalesia 1 n. 141.

Pow, J. 24.

Präparation s. Technisches.
Prasopora 1 n. 240.

Pratz, E. 113.

Priest, B. W. 96.

Procidaris 1 n. 141.

Prorocentr in a 87.

Prorocentrum 2 n. 91.

Prossliner, K. 37.

Protoceratium 1 n. 91.

Protoperidinium 2 n. 92.

Protoplasma s. Histologi-
sches.

Protozoa.
Biologisches 63 — Fauni-
stisches 64— Litteratur 57
— Technisches 31, 63 —
zusammenfassende Dar-
stellungen 62 — Einzelne
Gruppen 66 fi". a. diese.

Protula 1 n. 220.

Pruvot, G. 152.

Psammechinus 1 n. 145.

Pseudochaetetes 120.

Pseudocidaris 1 n. 146.

Pseudodiadema 22 n. 146.

Pseudopodien s. Histologi-
sches.

Psilodermata 102.

Psorospermium 1 n. 80.

Psychologisches.
Intelligenz u. Wohlwollen
bei Thieren 54.

[Pterobranchia] 229.

Pterocirrus 1 n. 222.

Ptilocaulis 2 n. 103.

Ptilodictya 3n. 238, 3n.240.
Ptychodiscus 1 n. 92.

PuUeninae 74.

Pycnodermata 102.

Pycnophyllum 1 n. 120.

Pyrgidium 5 n. 92.

Pyrophacus 1 n. 92.

Quatrefages, Ade 2.

Queen, J. W. 13.

Quelch, J. J. 225, 245.

Quenstedt, F. A. 6.

Quinqueloculina 21 n. 70.

Rabl-Rückhard, H. 32.

Radicipes 1 n. 119.

Radiolaria 76.

Rae, J. 47.

Ragadinia 3 n. 110.

Ragg, Fred. W. 48.

Raillet, A. 152.

Ramispongia 8 n. 110.

Rataboul, J. 31.

Rathbun, Rieh. 10.

Reagentien s. Technisches.
Regeneration.

Augenfleck Flagellata 84
— Beseitigung von Scha-
lenperforationen Thalamo-
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2)hora 69 — Epithel Aply-
silla 99 — Pohjdora 20S—
vorderes Rüsselende Si-

puticulacea 182 — reg. Er-
nährungsapparat Ontogen.
JSri/ozoa 22ö.

Reichmann, Bronislaus
48.

Reinhardt, W. 225.

Rengade, J. 48.

Reniera 1 n. 110.

Renson , Ch. 152.

Reophax 1 n. 72.

Repiachoff, W. 152.

Kespirationssystem.
Corallium 114— Roiatoria

188 — Sternaspis 216.

Analschläuche Thalassema
217 — Kiemen: Polydora
207, Ontogenetisches Ba-
lanoglossus 223, Püeolaria
in,Terehella2\h— W?i&-
serlungen Holothuroidea
134.

Retepora In. 233, In. In.v.
243.

Retzer, W. 96.

Rhabdammina 1 n. v. 71.

Rhabdocidaris 1 n. 145, 1 n.

146.

Rhabdocoelidea 169.

Rhabdoina 71.

Rhaphidiophrys 1 n. 75.

Khaphidonema 2 n. 110.

Rhaphidophyllinn 1 n. 120.

JRlieyaster 1 n. 139.

JRhinidictya 1 n. 240.

Rhinobrissus 1 n. 141.

Rhipidogyra 1 n. 120.

RhLohydra 1 n. 257.

Rhizostomidae 262.

Iiliopaloftpo7igia 1 n. HO.
Rhvnchopygus 2 n. 146.

Ridley, Stuart O. 113,225.
Robin, H. A. 152.

Robinet, Ch. 152.

Robinski, S. 32.

R o b z , Zoltan von 61

.

Rochebrune, A. T. de 12,

37, 152.

Rogers, W. A. 13.

Rogner, V. 32.

Rohde, E. 152.

Romane s, G. J. 48.

Rom an es, G. J., & J. C.
Ewart 125.

Romiti, Guigl. 1, 6, 48.
Romiti, Guigl., & Pilade
Lachi 11.

Rosa, Dan. 152.

Rosalina 10 n. 73.

Rotalina 47 n. 73.

Rotalinae 73.

Rotatoria 187.

Roulea 2 n. 92.

Roux, W. 48.

Rudimentäre Organe s. Phy-
logenetisches.

Rumpf s. Stamm.
Rüssel s. Verdauungssystem.
Rütimeyer, A. 11.

Ryder, J. A. 14.

Rye, Edw. Caldw. 3.

S., J. C. 61.

Sabatier, A. 152.

Sabellaria 1 n. 220.

Sagitta 2 n. 182.

Saint-Lager , ... 1, 9.

Saint-Loup
,

. . . 152.

Salenia2n. 141.

Salensky, W. 54, 152.

Salpingoeca 1 n. 85.

Sammeln s. Technisches.
Sandahl, O. Th. 4.

Sarasin, C. F. 54.

Sarcodina 66.

Saugapparate s. Haftapparate
u. Verdauungssystem.

Sauvage, H. E. 11.

Scenellopora 1 n. 238.

Schacko, G. 61.

Schaden s. Nutzen u. Scha-
den.

Schäfer, E. A. 125.

Schale s.Integumentgebilde.
Schallapparate s. Tonappa-

rate.

Schällibaum, H. 24.

Schauinsland, H. 152.

Schirm, J. W. 37.

Schizaster 2 n. 141, 1 n. 145,

4n. 146.

Schizoporella 13 n. 1 n. v.

233, 2 n. 243.

Schizop or ellidae 233.

Schizotheca 1 n. 233.

Schizotricha 2 n. 256.

Schlumberger, C. 60, 61.

Schlüter, Clem. 125.

Schmarda, L. K. 3, 37.

Schmelck, Ludw. 7.

Schmeling, C. 12.

Schmidt, Ose. 48.

Schmitz, F. 61.

Schneider, Aime 61.

Schneider, Ant. 54, 153.

Schöler, ... 18.

Schröder, H. 18.

Schulgin, M. 17, 23.

Schnitze, Ose. 153.

Schulz , Eugen 113.

Schulze, F. E. 17, J53.

Schuppen s. Integumentge-
bilde.

Schwager, Conr. 62.

Schwalbe, G. 2, 3.

Schwärmzustände s. Ontoge-
netisches u. Fortpflanzung.

Schwimmen s. Locomotion.
Sciurella 1 n. 256.

Sclater, P. L. 4.

Scrupocellaria 1 n. 231.

Scudder, S. H. 9.

Scutella 2 n. 146.

Secretion s. Physiologisches.
Segmentalorgane s. Excre-

tionsorgane.

Segmentirung s. Stamm.
Seguenza, Gius. 125.

Sehorgane s. Sinnesorgane.
Seitenorgane s. Sinnesor-

f:ane.
enaria 1 n. 243.

Selenka, Emil 125, 153.

Semon, Rieh. 125.

Serpulidae 219.

Sessilia 102.

Sestrocladia 1 n. 111.

Sestrodictyon 1 n. 111.

Sestrostomella 1 n. 111.

Setosella 1 n. 232.

Settegast, H. 7.

Sexualcharactere ^ secuu-
däre.
Genitalborsten ^ Hamin-
gia 216 — Spicula Sphac-
rularia 175.

Sharp, H. 31.

Shore, T.W. 153.

Shrubsole, G.W. 225.

Sicard, H. 6.

Simon , Ferd. 48.

Sinnesorgane.
Ha2)lohranchus 205 —
Lumhriculiis 202 — Meli-
certa 189 — Polynoe 209
— Rotatoria 187 — Spa-
della 181.

Ontogenetisches Melicerta
191— Randdrüsen Porpita
263 — Seitenlinien Onto-
genetisches Lumh-iculus
202— Sinnesknospen Ten-
takel Syiiapta 133 — Sin-
neskörper Cassiopea 261 —
Sinneszellen £!ucopella'2b3,

Siphonophora 263 — Wim-
perorgan Capitella 205.

Gehörorgane : Aequorea
260, JSucopella2b3, Gastro-
hlasta 252, Platyhelminthes
155.

Geruchsorgane ; Asteroi-
dea 126.

Schwerkraftssinn : Aste-
roidea 126.

Sehorgane: Acalephae'lbS

,

AriciaIVi, Asteroidea 126,

129, Capitella 205, Bnlo-
phaga 191, Euglenacea^2,
Manayunlda 210, Phyllo-
doce (Nerv) 210, Polydora
208,- Trematodes 162, 163.
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Tastorgane: Capitella20b,

Ceratiurn 86, Drilophaga

191, JEchi7ioidea 131, Ho-
lotlmroidea 135, Polydora
208, Foli/noe 20Ö.

Siphonophora 263.

Sipunculacea 182.

Sismondia 1 n. 145.

Skeletsystem.
Anthozoa 114 — Cerao-
spongia 98-1 ÜO — Fungi-
clae 114 — Madreporidae
115 — Pharetrona 104 —
Tuhipora 114 — Velinea

98 — Zoanthidae 115.

Basalia Crinoidea 129 —
Chordazellen u. Neuro-
chord Lumbriculus 202 —
Kelchplatten Nomencla-
torisclies Crinoidea 129 —
Ontogenetisches Alcyona-
ria 116, Echinodermata
128 — Schale Echitioidea

130 — Stacheln Sticho-

lonche 78 — Stock Cateni-

cella 228, Fistidiporidae u.

3Ionticuliporidae 227, Ver-
halten bei der Knospung
Anthozoa 116.

Sklerokalia 1 n. 110.

Sladen, W. Percy 11, 123,

125.

Slater, H. 153.

Sluiter, P. Ch. 153.

Smit, Gil. A. R. 153.

Smith, Herb. H. 37.

Smittia 4 n. 233, 2 n. 243.

Solger, B. 96.

SoUas, W.J. 96.

Spadella 4 n. 182.

Speicheldrüsen s. Verdau-
ungssystem.

Spengel, J. W. 3.

Sperma s. Genitalorgane.

Spicula s. Skeletsystem.
Spionidae 219.

Spirillina 3 n. 73.

Spiroloculina 12 n. 71.

Spiropora 2 n. 238.

Spiroptera 1 n. 180.

Spongelidae 102.

Spongilla 3 n. 103.

Spongites 1 n. 120.

Spongomonas 1 n. 85.

Sporadopyle In. 111.

Sporadoscinia 1 n. 111.

Sporozoa 79.

Springer , F. 125.

Squire, P. 31.

Stainton, H. T. 4.

Stamm.
Aspidosiphon 185— Cteno-
driliis 198 — Eucopella 253
— Maplobranchus 205 —
Lumbriculus 201 — Ma-

nayunkia 210 — Polydora
206 — Polynoe 205, 209.

Antennen 3felicerta 189—
Arme C'asstoj^ea 261, Rhi-
zostoma 259 — Doyere'-
sche Hügel am Fuß Jtota-

toria 187, Fußdrüsen Ro-
tatoria 188 — Halskragen
Ontogenetisches Pileolaria

211 — Histologisches Si-

phonophora 263 — Kragen
Ontogenetisches Balano-
qlossus 223 — Kopfmuscu-
latur Lumbriculus 201 —
Kuppeiförmiger Körper-
theil Sipunculus 185 —
Luftblase und Luftsäcke
Discoideae 264 — Polypar
Corallium 113 — Schirm
Variabilität Aequorea 260
— Schwanzdrüse Melicer-

ta 189 — Segmentation

:

Ctenodrilus 198, Phare-
trona 104, Pletirochaetaldd
— Tentakel: ^e(^e<orea(Va-
riabilität) 260, Ciliata 92,

93, Echinoidea (Ambula-
cral-) 130, Gastroblasta

252, Hydroidea 252, Ma-
nayu7ikia (Lophophor) 210,

Phyllodoce (Nervj 210, Po-
lydora 208, Porpita 264,

Ontogenetisches : Bryozoa
226 , Jlydro7nedusae 255,

Pileolaria 212.

Starkweather, G. B. 48.

Stationen zoologische 9.

Statiopora 4 n. 241.

Statop)lea 256.

Stauronema 2 n. 111.

Stearn, C. H. 18.

Stearns, R. E.G. 113.

Stearns, W. 37.

Steganoporella 1 n. v. 243.

Stein, F. von 62.

Stein, Th. 18.

Stejneger, Leonh. 37.

Steinmann , G. 97.

Stelletta4n. 103, 1 n. 111.

Stereoderma 1 n. 142.

Sternberg, G. M. 12,

Stewart, Dune. 48.

Stiaparia 1 n. 231.

Stichophyma 1 n. 111.

Stichopus 2 n. 142.

Stichotricha 1 n. 95.

Stictopora 1 n. 241.

Stictoporella 1 n. 241.

Stilling, J. 22.

Stimmapparate s. Tonappa-

Stirling, W. 23.

Stobiecki, L. A. 37.

Stock 8. Skeletsystem.

Stodder, Ch. 13.

Stokes, Alfr. C. 62.

Stokoe, PaulHy. 48.

Stolonella 1 n. 231.

Stomatopora 2 n. 234, 2 n. 3

n. V. 238.

Stomechinus 3 n. 146.

Stomolophidae 262.

Stomopneustes 1 n. 141.

Storm, V. 245.

Stowell, C. H. 14.

Strephinia 2 n. 111.

Streptocaulus 1 n. 257.

Stricker, S. 14.

Strongylidae 176, 179.

Strongylus 2 n. 179.

Struck, C.4.
Struckmann, C. 225.

Struthers, J. 29.

Studer, Th. 113, 125.

Stuxberg, A. 7, 34, 37,

125.

Stylactis 1 n. 257.

Stylina 3 n. 120.

Stylochopsis 1 n. 169.

Styracaster 2 n. 139.

Suctoria 95.

Syllidae 221.

Syllides 1 n. 221.

Symbiose s. Biocönotisches.

Sympathicus s. Nerven-
system.

Sympathische Färbung.
Mimicry Arthropoda 49.

Syringammina 1 n. 71.

SjTingopora 1 n. 120.

Systematisches.
Acalephae 261 — Acantho-
cephala 181 — Arnoebaea
67 — Atmelides 217— An-
thozoa 118, Knospung 117
— Balanoglossus 223 —
Bryozoa 230 — Ceratiurn
85 — Chaetognatha 182 —
Cilioßagellata 87 — Cteno-
drilus 199— Cyclodinea 93
— Echinodermata 135 —
Flagdlata 81, 83, 87 —
Graptolithes 252 — Hiru-^

dinei 197— Hydromedusae
256 — Lnfusoria 93 —
Nectonema 223 — Nema-
todes 177 — Peridinida 87— Pharetrona 104 — Pla-
tyhelminthes 155, 168 —
Poi-ifera 101 — Prorocen-
trina 87 — Protozoa 62 —
Radiolaria 76 — Rotatoria
192 — Sipunculacea 186— Sporozoa 79 — Thala-
mophora 68 — Tintinnodea
93 — Urocentrum 93.

Taenia 16 n. 170.

Tafani, A. 4.

Tamoya 1 n. 263.
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Tastorgane s. Sinnesorgane.

Taxidermie s. Technisches.

Taxop oda 78.

Technisches.
Algae (Conservirung) 28—
Annelides 198 — Arthro-
poda 30 •— Cilioflagellata

(Fang u. Präparation) 86
— Codenterata 31 — Dia-
tomaceae 31 — [Echino-
dermata] — Mollusca 31

— Porifera (Einschluß u.

Untersuchungsmethoden)
97 — Protozoa 3

1
, Kern-

nachweis der grünen Kör-
per 63 — Seethiere Nar-
cose 24 — Tintinnodea
(Fang u. Untersuchung) 92
— Trichina 171 — Vermes
31 — Vertebrata 31 —
Volvox (Züchtung) 81.

Apertur der Objective 15
•— AquariumWasserwech-
sel 24 — Aufkleben der
Schnitte u. Einschlußmit-
tel 23 — Beleuchtungsvor-
richtungen 16, 18 — Chro-
matoskop 16 — Compres-
sorien 18 — Condensoren
16— Conservirung u. Prä-
paration 29 — Drehtisch
18 — Einbetten 28— Ein-
kitten 24 — Eisenchlorid
als Fixirungsmittel 24 —
Eiweißkörper Nachweis 27
— feuchte Kammer 1 8 —
Filtriren von Tinctions-

flüssigkeiten 24— Fixiren,
Härten u. Macerations-
mittel 22— Gaskammer 18
— hämaglobinhaltige Zel-
len Nachweis 26— heizba-
rer u. elektrischer Object-
tisch 18— Hilfsapparate 18— histologische Unter-
suchungsmethoden 22 —
Immersionslinsen 14— In-

i jection 23 — Lichtquelle
für Demonstrationen 17 —
[Loupen u. Präparirmikro-
skop]— Methoden z. Fang
wirbelloserWasserthiere 33— Mikrometer 16 — [Mi-
krometrie u. Zählapparate]
—Mikrophotographie,Mo-
delliren u. Zeichnen 17 —
Mikroskop u. Nebenappa-
rate 11 — Mikrotome 17—
Nervenfasern Macerations-
mittel 25— Objective Prü-
fung 15 — Objecttisch 16— Oculare Benennung 15— üffnungswinkel 14 —
Pepsinlösung alsMittel zur
Zellenmaceration 25 —

Probeplatten 15 — Pro-
jectionsapparat 16 — Rei-
semikroskop 16 — Revol-
vervorrichtungen u. Ob-
jectivwechsel 1 6—Schnitt-
strecker 17— Spektropola-
risator 16 — Stative 15 —
Untersuchungsmethoden

für specielle Zwecke 31 —
Untersuchungs- u. Con-
servirungsmethoden 12 —
Testobjecte 15 — Tinction
u. mikrochemische Reac-
tionen 22 — Tubuslänge
Einfluß auf die Vergröße-
rung 15 — Vergrößerungs-
begriff 14.

Tecosiphonia 1 n. 111.

Tegminula 1 n. 232.

Teichmann, L. 29.

Temachia 1 n. 232.

Temnechinus 1 n. 141, 1 n.

145.

Tenison-Woods, J. E.
125.

Tentakel s. Stamm.
Terebella 1 n. 219.

Terebellidae 219.

Ter quem, Obry 62.

Tervia 4 n. 234.

Tethya 1 n. 103.

Tethyopsis 1 n. 111.

Tetraglene 1 n. 221.

Textilaria 8 n. 1 n. v. 72.

Textulariidae 72.

Thalamophora 68.

Thalassema 4 n. 223.

Thamna.straea 6 n. 120.

Thamniscus 1 n. 238.

Thamnonema 1 n. 111.

Thamnospongia 3 n. 111.

Thaumatocrinus 1 n. 137.

Thecosmilia 1 n. 120.

Theneanina 102.

Thoma, R. 17, 23.

Thomas, A. P. W. 153.

Thomson, C. Wyville 7

.

Thomson, Geo. M. 37.

Thorucaster 1 n. 139.

Threlfall, R. 24.

Thuiaria 1 n. v. 257.

Thuramminopsis 72.

Thyone 4 n. 142.

Thysanozoon 2 n. 169.

T imm, R. 153.

Todtenliste des Jahres 1883,4.

Tollin, H. 1.

Tomes, R. F. 113.

[Tonapparate.]
To rnoe, Hercules 7.

Torre, C. E. della 31.

Toulminia 2 n. 111.

Trachelomonas In. 3 n. v. 85.

Trachelophyllum 1 n. 222.

Trachysinia 3 n. 111.

Trachys}^con 1 n. 112.

Trautschold, H. 125.

Tremacystia 1 n. 112.

Trematodes 160, 169.

Trematopora 2 n. 241.

Trepostomata'2'dh, 239.

Trichoplax 154, 1 n. 155.

Trichotrachelidae 179.

Triebt, J. van 153.

Tricicloseris 1 n. 120.

Tricladidea 169.

Trigonocidaris 1 n. 141.

Triloculina 6 n. 71.

Tritaria 1 n. 73.

Trochobolus 1 n. 112.

TrochosjJongtlla 103.

Troostocrinus In. 144.

Troschel, F. H. 2.

Troschelia 1 n. 145.

Truncatulina 4 n. 73.

Trurat, M. E. 12.

Tschusi zu Schmidho-
fen, V. V. 4.

Tubicolae 219.

Tubuliporidae 234.

Tulk, A. 4.

Turbellaria 156, 169.

Tylenchus In. 181.

Typhaeus 1 n. 219.

Uhlig, V. 62.

Ulrich, E. O. 225.

Umbellula 1 n. 119.

Untersuchungsmethoden 12.

Urosoma 1 n. 95.

Urquhart, A. T. 153.

Uvigerina 5 n. 72.

Vacuolen s. Histologisches.

Vadalä, Papale G. 48.

Valin, H. 9.

Valvulina 3 n. 1 n. v. 73.

Vampyrella 1 n. 75.

Variabilität s. Biologisches.

Varigny , H. de 48.

Vej dovsky , Franz 37, 97,

153.

Velinea 1 n. 103.

Velum s. Integumentgebilde.
Ventriculites 1 n. 112.

Verdauung s. Physiologi-

sches.

Terdauungssystem.
Aspidosiphmi 186 — A-
splanchnu 188 — Bucepha-
lus 165 — Capitella 205 —
CassiojJea 26i — Ctenodri-

lus 198 — Drilophaga 191
— Echi)wideaV6\ — Echi-
nosiphon 185 — Eucopella
253 — Gasterostomum 165
— Gastroblasta2b2— Ha-
plobranchus 205 — Lum-
briculus 201 — Manayun-
kia 210 — Melicerta 198
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— Mesodinium 93 — Nai-
deae 204 — Nausithoe 259
— Phreo7-t/ctes20S— Pleu-

rochaeta 200 — Pohjdora
207 — Polynoeim— Ro-
tatoria 188 — Spadella 1S2
— Thalassema 217 — Ty-
phaeus 200 — Urocentrmn
93.

Afteröffnung Nnctilucidae

89— CalciumcarbonatKie-
ferzähne Hirudo 196 —
Canalsvstem Ceraospongia
98, 99", Pharetrona 104,

Velinea 98 — Divertikel
Plati/helminthes 1 55 —
Gastralröhre Gastraeadae
155 — Geißel Greiforgan
Noctilucidae 89 — Geißel-
kammern Clione 98 —
Histologisches Holothuroi-

dea 13'^, 134 — Intercellu-

larräume Darmepithel ^2<-

lacostomum 195 — Kiefer
BrancJiiohdella 205 —
Mundöffnung : Ceratium
88, Peridmida 88, 89, Pe-
lidium 1 59, Trichoplax 1 54,

Mundlippen Variabilität

Aequorea 260, Mundsaug-
napf Ontogenetisches 5<<-

cephalus u. Gasterostomum
164, Mundscheibe Rhizo-
stomites 264 — Ontogene-
tisches: Acalephae 258,

Aricia 213, Balanoglossus
223, Borlasia 160, XJwilo-

wi«??i 161, 163, XmeMsl59,
Lumbriculiis 202, Melicerta

191, Ohelia 255, Pileolaria

211, riunaria 158, Sipun-
culus 183, Terebella 214,

215, Tremfls^of/es 162, TW-
clades 158, regenerirender
Ernährungsapparat Bryo-
zoa 226 — rudimentärer
Darm Distomumlarve 163
— Rüssel : Capitella 206,

Ctenodrilus 198, Hamingia
216, Ausdehnungsfähig-
keit Bonellia 216 , Canal
Thalassema 217, Muskeln
Polynoe 209, Ontogeneti-
sches : Aricia 213, Bala-
noglossus 223, Planarialhl,

Terebella 214, 215 —
Schlund: Phalacroma 89,

verlängerbar Tnc^fff/es 156,

-köpf Ontogenetisches
Planaria 157, -rinne ^Z-
cyonaria 114 — Sympathi-
cus Lumbricus 204 — Ur-
darm- u. -divertikel als

Mesenchymbildner Coelen-

terata 127.

Drüsen:, Analdrüsen P«-

leolaria 212 — _ Leber-
ähnliches Organ Thalas-
sema 216, Leberschläuche
Polynoe 210, Leberzellen
Lumbriculus 202 — Mor-
ren'sche Drüsen Function
Lumhricus 202.

Vererbung s. Phylogeneti-
sches.

Vermes.
Litteratur 147 — Techni-
sches 31 — Einzelne Grup-
pen 154 ff. s. diese.

Verneuilina 3 n. 73.

Verrill, A. E. 38, 153.

Verrucocoelia 1 n. 112.

Verruculina 2 n. 112.

Vertebralina 2 n. 71.

Verwüstungen s. Nutzen u.

Schaden.
Vescovi , Pietro de 47.

Vignal, W. 153.

Viguier,C. 153.

Villot, A. 153.

Vinciguerra, Decio 38.

Vine, G. R. 225.

Vogel, Jul. 153.

Vogt, C. 4, 7, 9.

Vogt, C.,&E.Yung6, 12,

62, 154.

Voigt, Walt. 154.

Vortex 1 n. 169.

Vorticella 1 n. 95.

Vosmaer, G. C. J. 97.

Vutskits, G. 62.

Wachsmuth, Charl. 125.

Wachsmuth,Charl.,&W.
H. Barris 125.

Wachsmuth, Charl., &F.
Springer 125.

Wachsthum s. Biologisches.

Waddington, H. J. 62.

AVagner, Mor. 48.

Waldeyer, W. 6.

Wallace, A. R. 38, 48.

Waller, J. G. 97.

Wallich, ... 62.

Walmsley, . .. 18.

Wanderungen s. Biologi-
sches.

Ward, E. 24.

Wassergefäßsystem s. Circu-

lationssystem.

Waters, A.W. 226.

Watson, M. 7.

Weinberg, Alex. 11, 125,

Weinland, D. T. 154. ,

Weismann, A. 48, 245.

Weyenbergh, H. 10.

White, Gh. A. 3.

White, F. B. 7, 10.

White, T. C. 18.

Whitman, C. O. 11, 22.

Wilder, Burt. G., & Sim.
H. Gage 12.

Wille, C. 7.

Williams, S. Fl. 3.

Wimpern s. Integumentge-
bilde.

Wood, J. G. 1, 48.

Worthern, A. H. 125.

Worthern, A. H., & S. A.
Miller 125.

Wright, E. P. 3.

Wrzesniowski,A. F. 2,

3, 4.

Yung, E. 6, 12,48, 62, 154.

Zacharias , E. 23.

Zähne s. Verdauungssystem.
Zaphrentis 2 n. 120.

Zellenstructur s. Histologi-

sches.

Zeller, G. 245.

Zeppelin, Graf M. 31, 154.

Ziegler, H. Ernst 154,

Zietz, A. 29.

Zittel, K. A. 6.

Zonomyxa 1 n. 68.

Zoologische Stationen 9.

Zopf, W. 62.

Züge s. Biologisches.

Zunge s. Verdauungssystem.
Zwitter s. Abnormitäten,
Fortpflanzung u. Genital-

ergane.
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Amphibia 13.

Annelides 13.

Anthozoa 13.

Arachnidea 41.

Asteroidea 7.

Aves 32.

Bryozoa 36.

Cephalopoda 8.

Coleoptera 254.
Crinoidea 3.

Crustacea 25.

Diptera 18.

Echinoidea 2.

Gastraeadae 4.

Gastropoda 43.

Hemiptera 109.

Hydromedusae 12.

Hymenoptera 71.

Infusoria 2.

Lamellibrancliiata 4.

Lepidoptera 201.

Mammalia 18.

Mastigophora 21.

Myriapoda 6.

Nematodes 1.

Neuroptera 1.

Ophiuroidea 3.

Orttoptera 7.

Acacallis Pascoe (Coleopt.) II 274.

Acanthaeschna deSelys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) 11 137.

Acanthella Allman (Hydromedus.) I 256.

Acanthocladium Allman (Hydromedus.) I 256.

Acanthoraphis 'üinA.e (Porif.) I 106.

Acentrotremites Etheridge & Carpenter (Cri-

noidea) I 143.

Acetalius Sharp (Coleopt.) II 229.

Acis Canestrini (Arachn.) II 86.

Acolpus Jayne (Coleopt.) II 241.

AcomiJomor^jha Jakowleff (Hemipt.) II 366.

Acousmaticus Butler (Lepidopt.) II 524.

Acyclus Leidy (Rotatoria) I 192.

Acylo'pselajihus RafFray (Coleopt.) II 229.

Adigama Moore (Lepidopt.) II 507.

Admetus Distant (Hemipt.) II 416.
Adoceta Bourgeois (Coleopt.) II 254.

Adordops Kraatz (Coleopt.) II 245.

Adrotherium Filhol (Mamm.) IV 303.
Aedonopsis Sharpe (Aves) IV 281.

Aegognathus Leuthner (Coleopt.) II 242.

Aeschnophlehia de Selys-Longchamps(Pseudo-
Neur.) II 137.

Aeschrichthys Maeleay (Pisces) IV 191.
Aeschropteryx Butler'(Lepidopt.) II 530.
Aethes Chevrolat (Coleopt.) II 274.
Agamodon Peters (Rept.) IV 226.
Agastegnus Broun (Coleopt.) II 274.
Agisana Möschler (Lepidopt.) II 537.
Agnesia de Koninek (Gastrop.) III 92.
.J/öm Möschler (Lepidopt.) II 526.
Alhania Collingwood fGastrop.) III 65.
Alharracina Staudinger (Lepidopt.) II 522.

Pisces 50.

Platyhelminthes 2.

Poecilopoda 1.

Porifera 46.

Pseudoneuroptera 26.

Reptilia 15.

Kotatoria 3.

Sarcodina 7.

Sipunculacea 1.

Sporozoa 1.

Thysanura 1.

Tunicata 12.

Verines (?) 1.

Alecto Heyden (Coleopt.) II 204.

Allocotocerus Kraatz (Coleopt.) II 220.

Allodactylus Weise (Coleopt.) II 275.

Allognosta Osten-Sacken (Dipt.) II 448.

Allopterus Broun (Coleopt.) II 267.

Amaurobioides Cambridge (Arachn.) II 78.

Ambadra Moore (Lepidopt.) II 523.

Amblyodon Dawson (Amphib.) IV 216.

Ambodina Sharp (Coleopt.) II 223.

Amerus Berlese (Arachn.) II 72.

Amixia Reuter (Hemipt.) H 416.

Ammotrypes Fairmaire (Coleopt.) II 262.

Amphiulus'Psi^iCoe (Coleopt.) II 275.

Amphidoina Stein (Mastigoph.) I 90.

Amphioctopus Fischer (Cephalop.) III 56.

Amphijjora Schulz (Anthozoa) I 119.

Amphisolenia Stein (Mastigoph.) I 90.

Amplexopora Ulrich (Bryozoa) I 239.

Anacanthiocnemis Reuter (Hemipt.) II 371.

A7iacryptus "Kiihy (Hymenopt.) II 317.

Anadara Moore (Lepidopt.) II 507.

Anaitides Czerniavsky (Annelid.) I 221.

Anastira Gerstäcker (Orthopt.) II 157.

Anchisteus Kolbe (Coleopt.) II 286.

Andasena Moore (Lepidopt.) II 507.

Anecto7na Gerstäcker (Coleopt.) II 247.

Anepsiodes Reuter (Hemipt.) II 366.

Anguisea Jullien (Bryozoa) I 234.

Anisosphaera Tömösväry (Thysan.) II 162.

Anisotrypa Ulrich (Bryozoa) I 239.

^4«o?«a^oc/»-2/sa Mac Lachlan (Neuropt.) II 148,

Anoplonotus Smith (Crust.) II 39.

Ansibaris Reitter (Coleopt.) II 235.

Antemiaria DokhtourofF (Coleopt.) II 200.
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Anthoinorphus Weise (Coleopt.) II 275.

Antrocephalus Kirby (Hymenopt.) II 317.

Anuropsis Sharpe (Aves) IV 281.

Apithesis Waterhouse (Coleopt.) II 262.

Aprata Moore (Lepidopt.) II 524.

Aptrocta v. Linstow (Nematod.) I ISO.

Archidesmiis Peach (Myriap.) II 99.

Arctopoda Butler (Lepidopt.) II 5:i5.

Arcystasia Distant (Hemipt.) II 379.

ArgojJtochtts Weise (Coleopt.) II 275.

Argyrauges Grote (Lepidopt.) II 522.

Arma7idia Ancey (Gastrop.) III 6S.

Arnylliimi Reitter (Coleopt.) II 229.

Arretocera Kirby (Hymenopt.) II 317.

Arthisma Moore (Lepidopt.) II 526.

Arthracunthi/s Broun (Coleopt.) II 257.

Arthronema Ulrich (Bryozoa) I 236.

Arthropura Ulrich (Bryozoa) I 239.

Ascopera Herdman (Tunicat.) IV 19.

Ascosia Jullien (Bryozoa) I 232.

Askeptonycha Kraatz (Coleopt.) II 245.

As2ndophryxus Sars (Crust.) II 49.

Aspidopora Ulrich (Bryozoa) I 239.

Asjnrhina Kirby (Hymenopt.) II 317,

Astipa Moore (Lepidopt.) II 507.

Astrofungia De Gregorio (Anthoz.) I 119.

Astyconierus Kolbe (Coleopt.) II 275.

Astygiton Berg (Hemipt.) II 409.

Atactoporella Ulrich (Bryozoa) I 239.

Atehsticha Meyrick (Lepidopt.) II 537.

Atnmarchus Cope (Rept.) IV 227.

Atomotricha Meyrick (Lepidopt.) II 537.

Atychodea Reitter (Coleopt.) II 229.

Atypoides Cambridge (Arachn.) II 76.

Aulonogyrus Regimbart (Coleopt.) II 219.

Austroat'ScJwa de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 137.

Aiistrolabus Steindachner (Pisces) IV 194.

Automola MejTick (Lepidopt.) II 537.

Autoplectus Raffray (Coleopt.) II 229.

Auxicerus Waterhouse (Coleopt.) II 242.

Avenionia WicoVas (Gastrop.) III 61.

Axinocerus Jayne (Coleopt.) II 241.

Azygoplon Allman (Hydromedus.) I 257.

BadroneUa Hinde (Porif.) I luß.

Bahora Moore (Lepidopt.) II 507.

Bailadina Kowalewski (Infus.) I 95.

Balna Cameron (Hymenopt.) II 316.

Bamhalina Moore (Lepidopt.) II 524.

Bamona Sharp (Coleopt.) II 223.

Baradesa Moore (Lepidopt.) II 523.

Barathrode^mis Goode & Bean (Pisces) IV 196.

Barychara Sharp (Coleopt.) II 223.

Barytarhiis Thomson (Hymenopt.) II 321.

Basiaeschna de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 237.

Bassozetus Gill (Pisces) IV 196.

Bathophilus Giglioli (Pisces) IV 205.

Bathycoenia Tomes (Anthozoa) I 119.

Bathyoncus Herdman (Tunicat.) IV 20.

Batrisoschema Reitter (Coleopt.) II 229.

Baueria Nötling (Echinoidea) I 145.

Baylea de Koninck (Gastrop.) III 92.

Bebrornis Sharpe (Aves) IV 281.

Bellardia Bucq., Dautz. & Dollf. (Gastrop.)
in 60.

Bellardiella Tapparone ^Gastrop.) III 65.

Bellottia Giglioli (Pisces) IV 196.

Berethts Moore (Lepidopt.) II 507.

Bernissartia Dollo (Rept.) IV 228.

Betanga Moore (Lepidopt.) II 507.

Bihisana Moore (Lepidopt.) II 507.

Bisaya Reitter (Coleopt.) II 235.

Blaste Kolbe (Pseudo-Neur.) II 132.

Boeorrhopalus Broun Coleopt.) II 276.

Bolospongia Hinde (Porif.) 1 106.

Boopidocoraria Reuter (Hemipt.) II 416.

Bostrychobrancht(sTra,ustedt (Tunicat.) IV 19.

Bothrimetopus O. Taschenberg (Hemipt.) II
389.

Bothynostethus Kohl (Hymenopt.) II 330.

Brachychara Sharp (Coleopt.) II 223.

Brachyclerus Fairmaire (Coleopt.) II 258.

Brachyidium Fairmaire (Coleopt.) II 262.

Brachyphrynus Fairmaire (Coleopt.) II 262.
Brachysara Meyrick (Lepidopt.) II 537.

Bradynoccrus Fairmaire (Coleopt.) II 262.

Brugnonia Jeffreys (Gastrop.) III 60.

Brjthinoderes Reitter (Coleopt.) II 231.

Bythinopluwax Reitter (Coleopt.) II 231.

Bythinoplediis Reitter (Coleopt.) II 231.

Byrsia Pascoe (Coleopt.) II 276.

Byturna Moore (Lepidopt.) II 526.

CahraUa Moore (Lepidopt.) II 526.

Cacosyndia Kirby (Hymenopt.) II 313.

Caduya Moore (Lepidopt.) II 507.

Cadxjtis Moore (Lepidopt.) II 507.

Caemeiitascus Haeckel (Gastraead.) I 155.

Caementissa Haeckel (Gastraead.) I 155.

CaementoHcus Haeckel
i Gastraead.) I 155.

Caementuria Haeckel (Gastraead.) I 155.

Caenophaniis Broun (Coleopt. ) II 276.

Calamockhla Sharpe (Aves) IV 281.

Calamonantes Sharpe (Aves) IV 281.

Calathiscus Sollas (Porif.) I 106.

Calcituba Roboz (Sarcod.) I 70.

Caliaeschna de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 137.

Callhistia Druce (Lepidopt.) II 517.

Callidiotes Thomson (Hymenopt.) II 322.

Callipielus Butler (Lepidopt., II 524.

Callistenoma Butler (Lepidopt.) II 537.

Calloporella Ulrich (Bryozoa) I 239.

Culyptospadix Clarke (Hydromedus.) I 257.

C'alyptris Chevrolat (Coleopt.) II 276.

Carenoplistus Jakowleff (Hemipt.) II 362.

Carneades Grote (Lepidopt.) II 526.

Carpholithia Butler (Lepidopt.) II 530.

Cartosyrphus Bigot (Dipt.) II 456.

Casturopoda Cambridge (Arachn.) II 78.

Catascythropus Kolbe (Coleopt.) II 276.

Catenina Burmeister (Lepidopt.) II 519.

Caulolepis Gill (Pisces) IV 181.

Cea Grote (Lepidopt.) II 526.

Cephalaeschna de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 137.

Cephaloplectus Sharp (Coleopt.) II 223.

Cephalota Dokhtouroff (Coleopt.) II 200.
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Cephennodes Reitter (Coleopt.) II 233.

Geräts van der Wulp (Dipt.) II 462.

Cerastis Kolbe (Pseudo-Neur.) II 132.

Ceratapliis Lichtenstein (Hemipt.) II 384.

Ceratinella Emertou (Arachn.) II 81.

CerattnojJSis Emerton (Arachn.) II 81.

Ceratocephala Jakowleff (Hemipt.) II 362.

Ceratocorys Stein (Mastigoph.) I 90.

Ceratolepis Sars (Crust.) II 37.

Cerococctis Comstock (Hemipt.) II 387.

Chaetocoelus Leeonte (Coleopt.) II 257.

Chalinura Goode & Bean (Pisces) IV 197.

Chanapa Moore (Lepidopt.) II 507.

Charoxus Sharp (Coleopt.) H 223.

Cheiraster Studer (Asteroidea) I 138.

Cheromettia Moore (Lepidopt.) II 523.

Chersonesia Distant (Lepidopt.) II 511.

Chiasmopes Pavesi (Arachn.) II 81.

Chilomjx Cope (Rept.) IV 229.

Chirosa Moore (Lepidopt.) II 507.

Chüalia Sharp (Coleopt.) II 223.

Chitnnopterus Fairmaire (Coleopt.) II 277.

Chlorodesmos Phillips (Mastigoph.) I 84.

Chluroimchys Rey (Coleopt.) II 292.

Chlorotimandra Butler (Lepidopt.) II 530.

Chnlula Distant (Hemipt.) II 367.

Chriacus Cope (Mamm.) IV 314.

Ci7icliderma Hinde (Porif.) I 107.

Cinommata Butler (Lepidopt.) II 523.

Circuliis Jeffreys (Gaatrop.) III 63.

Cüharistes Stein (Mastigoph.) I 90.

Clathrocysta Stein (Mastigoph.) I 90.

Cleidopus De Vis (Pisces) IV 182.

Clii)iacosj}onffüi Hinde (Porif.) I 107.

Clypeorrhyjichus Sharp (Coleopt.) II 277.

Cohanilla Moore (Lepidopt.) II 523.

Coeliastes Weise (Coleopt.) II 277.

Coloceras O. Taschenberg (Hemipt.) II 389.

Cotnpsodorcadion Ganglbauer (Coleopt.) II

288.

Conosia van der "Wulp (Dipt.) II 447.

Copimamestra Grote (Lepidopt.) II 526.

Copivaleria Grote (Lepidopt.) II 526.

Coraliphorus Chevrolat (Coleopt.) II 277.

Coiioligäon Marseul (Coleopt.) II 269.

Corithocichla Sharpe (Aves) IV 281.

Corizotnorpha Jakowleff (Hemipt.) II 364.

Corynascidia Herdman (Tunicat.) IV 19.

Coscinoderina Carter (Porif.) I 102.

Cossyphopsis Stejneger (Aves) IV 283.

Craspedodon Dollo (Rept.) IV 230.

Crateroscelts Sharpe (Aves) IV 281.

Creüs Scott (Hemipt.) II 381.

Creontiades Distant (Hemipt.) II 417.

Crepicella Jullien (Bryozoa) I 232.

Cristigihha Tapparone (Gastrop.) III 70.

Cryphiphorus Stierlin (Coleopt.) II 277.

Cryptosophis Boulenger (Amphib.) IV 218.
Cryptospira Jeffreys (Gastrop.) III 64.

Cryptotriclms Packard (Myriap.) II 96.
Cteatessa Schiadte u. Meinert (Crust.) II 48.
Ctenacmiis Thomson (Hymenopt.) II 323.
Culeolus Herdman (Tunicat.) IV 20.

Cyclogastridea Reuter (Hemipt.) II 362.
Cyclothone Goode & Bean (Pisces) IV 204.

Cypselichthys Steindachn. & Döderl. (Pisces)

IV 178.

Cyptocephala Berg (Hemipt.) II 407.

Cyrsillus Cambridge (Arachn.) II 78.

Cyrtocentnis Provancher i'Hymenopt.) 11 323.

Cyrtophyllum Lindström (Anthoz.) I 119.

Cyrtopus Bigot (Dipt.) II 448.

Cystodictya Ulrich (Bryozoa) I 240.

Cystodites v. Dräsche (Tunicat.) IV 22.

Dacerla Signoret (Hemipt.) II 367.

Dactylophora De Vis (Pisces) IV 180.

Daerlac Signoret (Hemipt.) II 367.

Damioscea Reuter (Hemipt.) II 417.

Danisej)a Moore (Lepidopt.) II 507.

Dappiila Moore (Lepidopt.) II 524.

Dasyphyma Bigot (Dipt.) II 467.

Dasyspudaea J. B. Smith (Lepidopt.) II 526.

Dearcla Signoret (Hemipt.) II 408.

Decticadapis Lemoine (Mamm.) IV 311.

Dectochüus Butler (Lepidopt.) II 530.

Deinosoma "Westwood (Coleopt.) II 239.

Dekayella Ulrich (Bryozoa) I 240.

Delocharis Butler (Lepidopt.) II 530.

Delothyris Goode (Pisces) IV 199.

Z)emocrmHS Perrier (Crinoidea) I 137.

Dendrilla v. Lendenfeld (Porif.) I 102.

Deragena Moore (Lepidopt.) II 508.

Dercylinus Chaudoir (Coleopt.) II 2(i7.

Dei-cylodes ChauJoir (Coleopt.) II 208.

Derophthalma Berg (Hemipt.) II 417.

Derosphaerus "Westwood (Coleopt.) II 263.

Derotettix Berg (Hemipt., II 379.

Desmatotheriian Scott (Mamm.) IV 302.

Diaborus Thomson (Hymenopt.) II 323.

Diachus Leeonte (Coleopt.) II 292.

Diaplectia Hinde (Porif.) I 107.

Diartiger Sharp (Coleopt.) II 233.

Dicentrus Leeonte (Coleopt.) II 288.

DicranojJOJ-a Ulrich (Bryozoa) I 240.

Dicrolene Goode & Bean (Pisces) IV 196.

Dicropterus Ehlers (Coleopt.)_II 2U8.

Didemnoides v. Dräsche (Tunicat.) IV 22.

Didymophlehs Weyenbergh (Dipt.) II 445.

Didymosphat'7-a 'Lmck'yVoxii.j I 107.

Digonis Butler (Lepidopt.) II 530.

JDäophodon Scott (Mamm.) IV 302.

Dinodipsas Peters (Rept.) IV 227.

Dinopliyllum Lindström (Anthoz.) I 119.

Dinopyxis Stein (Mastigoph.) I 90.

Dioedimorpha Broun (Coleopt.) II 278.

Dioplotherium Cope (Mamm.) IV 301.

Diorrhahda "Weise (Coleopt.) II 296.

Diphilus Pascoe (Coleopt.) II 278.

Diplocephalus Bertkau (Arachn.) II 81.

DipJochelus Allman (Hydromedus.) I 257.

Diplocladon Gorham (Coleopt.) II 257.

Diploiulus Berlese (Myriap.) 11 97.

Biplomra Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Diplostyla Emerton (Arachn.) II 84.

Dipterocaris Clarke (Crust.) II 50.

Discoconulus Reinhardt (Gastrop.) III 67.

Discotrypa Ulrich (Bryozoa) I 240.

Distichopus Leidy (Annelides) I 218.

Distyla Eckstein (Rotatoria) I 192.
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Dodecas Stebbing (Crust.) II 43.

Döderleinia Steindachn. & Döderl. (Pisces)

IV 177.

Dolichomiris Reuter (Hemipt.) II 375.

Donovania Bueq., Dautz. & Dollf. (Gastrop.)

III 60.

Doratopteryx Rogenhofer (Lepidopt.) II 517.

Doricha Moore (Lepidopt.) II 508.

BrepanejjJiora Keyserling (Arachn.) II 79.

Drilophaga Vejdovsky (Rotatoria) I 193.

Drt/onastes Sharpe (Aves) IV 2S1.

Dri/orhizoxenus Ashmead (Hymenopt.) II 317.

Dryptops Broun (Coleopt.) II 239.

Dugesia Berlese (Arachn.) II 74.

Dynamis Chevrolat (Coleopt.) II 278.

Dyscheres Pascoe (Coleopt.) II 278.

Dyspetus Thomson (Hymenopt.) II 323.

Dysprosoestus Kolbe (Coleopt.) II 278.

Ecclinops Thomson (Hymenopt.) II 323.

Echinoynathus Walcott (Poecil.) II 52.

Echinoslphon Sluiter (Sipuncul.) I 187.

Eclecta Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Ectinochila Chaudoir (Coleopt.) II 208.

Ectmetucunthus Reuter (Hemipt.) II 371.

Ectyonopsis Carter (Porif.) I 103.

Edmonsiu Butler (Lepidopt.) II 523.

Eisonyx Leconte (Coleopt.) II 278.

Elisa Heynemann (Gastrop.) III 67.

Ellipsopiera Dokhtouroff (Coleopt.) II 201.

Emblemaria Jordan & Gilbert (Pisces) IV 190.

Emetha Schiodte u. Meinert (Crust.) II 48.

Emj)loca Sollas (Porif.) I 108.

Enchocrates Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Eniaca Kirby (Hymenopt.) II 318.

Entodaplnis Bourgeois (Coleopt.) II 254.

Eochroa Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Ephydatia Vejdovsky (Porif.) I 103.

Epiaeschna de Selys-Longchamps (Pseudo-

Neur.) II 137.

Epicriniops Boulenger (Amphib.) IV 218.

Epinaeus Kirby (Hymenopt.) II 318.

Epistona Möschler (Lepidopt.) II 527.

Epitelia Kirby (Hymenopt.) II 318.

Eremoplanus Reuter (Hemipt.) II 365.

Ercthistes Günther (Pisces) IV 199.

Ereynetes Berlese (Arachn.) II 74.

EridoUus Thomson (Hymenopt.) II 323.

Erythrocichla Sharpe (Aves) IV 281.

Eucalathus Bates (Coleopt.) II 208.

Euchaetis Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Euchaetomera Sars (Crust.) II 36.

Eucorystes Sclater (Aves) IV 277.

Eudontus Broun (Coleopt.) II 279.

Eudorellopsis Sars (Crust.) II 35.

Euffinoma Jullien (Bryozoa) I 231.

Eiiyithopus Chevrolat (Coleopt.) II 279.

Eulalides Czerniavsky (Annelid.) I 222.

Eulechria Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Eulepiste Walsingham (Lepidopt.) II 538.

Eumimida Smith (Crust.) II 39.

Euphiltra Meyrick (Lepidopt.) H 538.

Eupristina L. Saunders (Hymenopt.) II 318.

Eurymetopus O. Taschenberg (Hemipt.) H
389.

Euryrmjia Bigot (Dipt.) II 458.

Euryplaca Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Euryptila Sharpe (Aves) IV 281.

Etispongilla Vejdovsky (Porif.) I 103.

Eustegasta Gerstäcker (Orthopt.) II 156.

Eusyntelia Waterhouse (Coleopt.) II 263.

Eutrichites Leconte (Coleopt.) II 231.

Eutyphlus Leconte (Coleopt.) II 231.

Euvira Sharp (Coleopt.) II 224.

Exenterella Grote (Lepidopt.) II 535.

Falagonia Sharp (Coleopt.) II 224.

Fedora Jullien (Bryozoa) I 233.

Fonscolomhia de Selys-Longchamps (Pseudo-

Neur.) II 13S.

Fotella Grote (Lepidopt.) II 527.

Fritschia Dawson (Amphib.) IV 216.

Fungulus Herdman (Tunicat.) IV 21.

Gamana Moore (Lepidopt.) II 507.

Gamatoba Moore (Lepidopt.) II 508.

Ganesa Jeffreys (Gastrop.) III 63,

Gansia Sharp (Coleopt.) II 224.

Gastrobothrus Broun (Coleopt.) II 231.

Gastrostomus Gill & Ryder (Pisces) IV 208.

G'as^ro^A^/ffx Poirier (Platyhelm.) I 170.

Geochans Ehlers (Coleopt.) II 209.

Gigantolimax Böttger (Gastrop.) III 67.

Glinama Moore (Lepidopt.) II 508.

Gluhidium Flesch (Sporozoa) I 80.

Glohidus Levinsen (Sarcod.) I 79.

Glossohius Schiodte u. Meinert (Crust.) II 48.

Glyptocephalus Edwards (Hemipt.) II 422.

Glxjptochiton de Koninck (Gastrop.) III 93.

Gonutus Distant (Hemipt.) II 367.

Gonidoma Stein (Mastigoph.) I 91.

Goniognathus Kraatz (Coleopt.) II 209.

Gonogala Butler (Lepidopt.) II 531.

Gonorthus Butler (Lepidopt.) II 531.

Gosseletia de Koninck (Gastrop.) III 93.

Grammo)iota Emerton (Arachn.) II 82.

Graptodictya Ulrich (Bryozoa) I 240.

Gynaria Pascoe (Coleopt.) II 279.

Gypoiiyx Gorham (Coleopt.) II 259.

Gypsophila Gates (Aves) IV 281.

Sahroscelimorpha Dokhtouroif (Coleopt.) II

201.

Habroscelis Dokhtouroff (Coleopt.) II 201.

Hadenella Grote (Lepidopt.) II 527.

Hadrociiemis Jakowleff (Hemipt.) II 367.

Hadrodactylus Thomson (Hymenopt.) II 324.

Haedropleura Bucq., Dautz. & Dollf. (Gastro-

poda) III 60.

Haematornonas Mitrophanow (Mastigoph.) I

85.

Halohatodes White (Hemipt.) II 413.

Halocynthia Verrill (Tunicat.) IV 21.

Halticopsis Fairmaire (Coleopt.) II 295.

Halyles Broun (Coleopt.) II 257.

Haplobranchus Bourne (Annelid.) I 220.

Haplocladon Gorham (Coleopt.) II 257.

Haplococcus Zopf (Sarcod.) I 75.

Haplopteryx Butler (Lepidopt.) II 531.

Harpalidium Kolbe (Coleopt.) II 209.
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Harponyx Sars (Crust.) II 48.

Hasodima Butler (Lepidopt.) II 531.

Hediocoris Reuter (Hemipt.) II 372.

Heiagras Cope (Rent.) IV 227.

Heliaeschna de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) III 38.

Helicopora Claypole (Bryozoa) I 237.

Heliocausta Meyrick (Lepidopt.) II 538.

Heliotrypa Ulrich (Bryozoa) I 240.

Helocera Mik (Dipt.) II 470.

Helopimorphus Desbrochers (Coleopt.) II 266.

Hemimiax de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 138.

Hemicnemis de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 139.

Hemilamprops Sars (Crust.) II 35.

Hemimeryx Lydekker (Mamm.) IV 303.

Hemiopinus Fairmaire (Coleopt.) 252.

Heptaphylla Friedenreich (Coleopt.) II 244.

Herpetochalcis Böttger (Rept.! IV 225.

Herrichia Grote (Lepidopt.) II 527.

Jleterammonites Coquand (Cephalop.) III 89.

Heterocajisa Stein (Mastigoph.) I 91.

Heteroplon Allman (Hydromedus.) I 256.

Heterotyles Broun (Coleopt.) II 279.

Hieropola Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Higonius Lewis (Coleopt.) II 286.

Hülia Grote (Lepidopt.) II 527.

Mimertus Thomson (Hymenopt.) II 324.

Hinnaeya Moore (Lepidopt.) II 524.

Hirdarpa Moore (Lepidopt.) II 508.

Histiohranchus Gill (Pisces) IV 207.

Histiogaster Berlese (Arachn.) II 71.

Histioneis Stein (Mastigoph.) I 91.

Hodostatus Thomson (Hymenopt.) II 324.

Holcocoleus Chaudoir (Coleopt.* II 209.

Holodictyon Hinde (Porif.) I 108.

Holudiscus Uhlig (Cephalop.) III 89.

Holopsis Broun (Coleopt.) II 300.

Hnniales 'K.oWiQ Coleopt.) II 286.

Homalogaster Poirier (Platyhelm. ' I 170.

Homotrypa Ulrich (Bryozoa) I 240.

Hondella Moore (Lepidopt.) II 522.

Hoplitica Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Huplomicra Sharp (Coleopt.) II 225.

Hoplosauris Butler (Lepidopt.) II 531.

Horanpella Moore (Lepidopt.) II 522.

Hyhopterus Fairmaire (Coleopt.) II 299.

Hybosoma Gorham (Coleopt.) II 298.

Hydatonychiis Kolbe (Coleopt.) II 217.

HydrocicJda Sharpe (Aves) IV 281.

Hyloplesion Fritsch (Amphib.) IV 216.

HymenocLphalus Giglioli (Pisces) IV 197.

Hyperchoristus Gill (Pisces) IV 204.

Hyperskeles Butler (Lepidopt.) II 539.
HypJiaeria Pascoe (Coleopt.) II 279.
Hyphalaster Sladen (Asteroidea) I 138.
Hypocentrinus Kolbe (Coleopt.) II 279.
JIyj)onysson Cresson (Hymenopt.) II 330.

Hypophthalmus Richters (Crust.) II 43.

«Jope^Ms Distant (Hemipt.) II 411.
Idarnella S. Saunders (Hymenopt.) II 319.
Idiocheila Frivaldszky (Coleopt.) II 235.
Idiosemus Berg (Hemipt.) II 424.

Idiostolus Berg (Hemipt.) II 411.

Idiosystatus Berg (Hemipt.) II 424.

Idiotrypa Ulrich (Bryozoa) I 240.

Ilyaster Danielssen & Koren (Asteroidea) I

138.

Imitator Alpherakv (Lepidopt.) II 531.

Inoholia Hinde (Porif.) I 108.

Joptera Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Iphimoides Jacoby (Coleopt.) II 293.

Iphitus Jeffreys (Gastrop.) III 61.

Iridessus Bates (Coleopt.) II 210.

Ischiiogasteroides Magretti (Hymenopt. i II
332.

Isesthes Jordan & Gilbert (Pisces) IV 190.

Isoplastiis Hörn (Coleopt.) II 235.

Ithomisa Oberthür (Lepidopt.) II 524.

Ithutomus Butler (Lepidopt.) II 539.

Ithyomma Förster-Bertkau (Arachn.) II 82.

Juhella Jullien (Bryozoa) I 232.

Kalpinella Hinde (Porif.) I 108.

Karadira Moore (Lepidopt. ) II 508.

KircJienpaueria Jickeli (Hydromed.) I 257.

Kolbia Bertkau (Pseudo-Neur.) II 132.

Kossmechthrus Della Valle (Crust.) 11 30.

Kradibia S. Saunders (Hymenopt.) II 319.

Lahichthys Gill & Ryder (Pisces) IV 207.

Lahomimus Sharp (Coleopt.) II 231.

Lahrocopsis Steindachn. & Döderl. (Pisces)

IV 177.

iaemoco?7S Jakowleff (Hemipt., II 375.

i«e{;i^ja<a^i<s Nötling (Echinoidea) I 146.

Lagynopteryx Berg (Lepidopt.) II 531.

Lamesis Westwood (Coleopt.) II 251.

Lamprocej)s Reuter (Hemipt.) II 367.

Lamprochernes Tömösväry 'Arachn.) II 86.

Lamprotrechus Reuter (Hemipt.) II 370.

Landana Simon (Arachn.) II 85.

Lapithes Bertkau (Pseudo-Neur.) II 131.

Lasiocladia Hinde (Porif.) I 108.

Lathrplestus Thomson (Hymenopt.) II 324.

Latiaxena Jousseaume (Gastrop.) III 57.

Lauharulla Keyserling (Arachn.) II 80.

Lecanochiton Maskell (Hemipt.) II 388.

Leiochrinus Westwood (Coleopt.) II 263.

Leiochrodes Westwood (Coleopt.) II 264.

Leiockrota Westwood (Coleopt.) 11 264.

Leiochrotina Westwood (Coleopt.) II 264.

Leistarcha Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Lerne De Vis (Pisces) IV 189.

Lmodora Moore (Lepidopt.) II 522.

Lepidophorus O. Taschenberg (Hemipt.) II

389.

Lejridotarsa Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Leptinillus Hörn (Coleopt.) II 236.

Leptocola Gerstäcker (Orthopt.) II 157.

Leptojana Butler (Lepidopt.) II 522.

Leptomelus Jakowleif (Hemipt.) II 367.

Leptonia Sharp (Coleopt.) II '.^26.

Leptotrypa Ulrich (Bryozoa) I 240.

Leucophlaeiis Carter (Porif.) I 103.

Linosticha Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Lintorata Moore (Lepidopt.) II 507.

Lioolius Gorham (Coleopt.) II 260.
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Locheutis Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Lochmaea Weise (Coleopt.) II 296.

Lontara Moore (Lepidopt.) II 508.

Lo2)hionms Gill (Pisces) IV 187.

Lophocateres Olliff (Coleopt.) II 239.

Lo2}hyroplectus Thomson (Hymenopt.) II 324,

Lophyroscopus Thomson (Hymenopt.) II 324.

Lucidina Gorham (Coleopt.) II 256.

Luciclla de Koninck (Gastrop.) III 93.

LukUaster Studer (Asteroidea) I 138.

Lassa Grote (Lepidopt.) II 527.

Lütkesaurus Kiprijanow (Rept.) IV 229.

Lycodonus Goode & Bean (Pisces) IV 195.

Lydomorphus Fairmaire (Coleopt.) II 269.

Lycjdus Öistant (Hemipt.) II 418.

Lysianella Sars (Crust.) II 46.

Machetis Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Macrogyrus Regimbart (Coleopt.) II 219.

Macrolyrcea Butler (Lepidopt.) II 532.

Macronemata Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Mahintha Moore (Lepidopt.) II 508.

Malagasia üistant (Hemipt.) II 379.

Malakichthys Steindachn. & Döderl. (Pisces)

IV 178.

Malegia Lefevre (Coleopt.) II 293.

Mangalisa Moore (Lepidopt.) II 507.

Mangiliella Bucq., Dautz. & Dollf. (Gastrop.)

III 60.

Mantipus Peters (Amphib.) IV 218.

Maseochara Sharp (Coleopt.) II 226.

3Iastodictyo)i Sollas (Porif.) I 108.

Maurilia Möschler (Lepidopt.) II 527.

Mecicohotlirium Holmberg (Arachn.) II 76.

Mecomyceter Hörn (Coleopt.) II 258.

Medea Böttger (Gastrop.) III 71.

Megalagrion Mac Lachlan (Pseudo-Neur. ) II

139.

Megalocolus Kirby (Hymenopt.) II 319.

Melaneulia Butler (Lepidopt.) II 535.

Mdanociclda Sharpe (Avesj IV 281.

Melanodes Chaudoir (Coleopt.) II 211.

Melanolophus Fairmaire (Coleopt.) II 264.

Mehmomecyna Butler (Lepidopt.) II 534.

3Ielanostoma Steindachn. & Döderl. (Pisces)

IV 178.

Melectoides E. Taschenberg (Hymenopt.) II

334.

Melinda Moore (Lepidopt.) II 507.

Mcnama Moore (Lepidopt.) II 508.

Mentraphus Sharp (Coleopt.) II 231.

Merona Sharp (Coleopt.) II 226.

3fesoeulalia Czerniavsky (Annelid.) I 222.

3Iesolecta Meyrick (Lepidopt.) II 539.

3Iesolycus Gorham (Coleopt.) II 255
3Iesosites Deichmüller (Coleopt.) II 300.

Mesostates Reuter (Hemipt.) II 368.

3Iessalia Pascoe (Coleopt.) II 264.

31estapra Moore (Lepidopt.) II 508.

Mestolobodes Butler (Lepidopt.) II 534.

3Ietallea van der Wulp (Di^jt.) II 468.

3Ievanidea Reuter (Hemipt.) II 365.

3Ievaniomorpha Reuter (Hemipt.) II 365.

3ftcalles Pascoe (Coleopt.) II 280.

3ficranobiu7n Gorham (Coleopt.) II 260.

Microcichla Sharpe (Aves) IV 281.

Microdontia Tapparone (Lamellibr.> III 75.

3Iicrodysia Butler (Lepidopt.) II 532.

3Iicrorhy7iclius Signoret (Hemipt.) II 363.

3Iicroscalahotes Boulenger (Rept.) IV 226.

3ftcrostylus Rey (Coleopt.) II 292.

3ficrotechnites Berg (Hemipt.) II 418.

3Iicrovalgus Kraatz (Coleopt.) II 248.

3Iimica überthür (Lepidopt.) II 517.

3Iinia Pascoe (Coleopt.) II 280.

3Iinytus Distant (Hemipt.) II 418.

Mitoclema Ulrich (Bryozoa) I 237.

3Iitothemna Butler (Lepidopt.) II 534.

3Iitrolumna^ViC({., Dautz. & Dollf. (Gastrop.)

III 58.

3Iixodentes Cope (Mamm.) IV 314.

3folybdotus Fairmaire (Coleopt.) II 280.

3Iomaphana Grote (Lepidopt.) II 527.

3fonancho7-a Carter (Porif.) I 103.

3Ionoedus Hörn (Coleopt.) II 240.

3Ionomitra Goode (Pisces) IV 188.

3Ionoti'y2)ella Ulrich (Bryozoa) I 240.

3Ioranila Cameron (Hymenopt.) II 319.

3Iotrita Westwood (Coleopt.) II 298.

3IurloHia de Koninck (Gastrop.) III 94.

3Iyarda Pascoe (Coleopt.) II 280.

3Iycophagus Friedenreich (Coleopt.) II 236.

3Iyoplusia Neumayr (Lamellibr.) HI 97.

3Iyotyphlus Fauvel (Coleopt.) II 226.

3fyrmecalydus Berg (Hemipt.) II 409.

3fyrmecopephis Berg (Hemipt.) II 418.

3Iyrmecophana Brunner (Orthopt.) II 159.

3fyrmecozelotes Berg (Hemipt.) II 418.

Nacamsa Moore (Lepidopt.) II 508.

Narcissastraea Pratz (Anthozoa) I 120.

Naricliona Kirsch (Coleopt.) II 296.

Nasuma Moore (Lepidopt.) II 507.

Neastm Holmgren (Hymenopt.) II 325.

Nebroda Moore (Lepidopt.) II 507.

Nebrodensia De Gregorio (Anthozoa) I 120.

Nectoteuthis Verrill (Cephalop.) III 56.

Neliop isthus Thommn (Hymenopt.) II 325.

Nematlnion Hinde (Porif.) I 109.

Nematoscelis Sars (Crust.) II 36.

Nemiohlastus Thomson (Hymenopt.) II 325.

Neocatharus Distant (Hemipt.) II 368.

Neocazira Distant (Hemipt.) II 408.

Neochalcis Kirby (Hymenopt.) II 319.

Neocordulia de Selvs-Longchamps (Pseudo-

Neur.) II 136.

Neoditrema Steindachn. & Döderl. (Pisces) IV
194.

Neodorcadion Ganglbauer (Coleopt.) H 289.

Neolara Sharp (Coleopt.) II 226.

Neolitkus Scott (Hemipt.) II 381.

Neoninus Distant (Hemipt.) II 368.

Neosalica Distant (Hemipt.) II 363.

Neothereides Holmberg (Arachn.) II 81.

Nepheloleuca Butler (Lepidopt.) II 532.

Nephogenes Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Neralsia Cameron (Hymenopt.) II 317.

Nesis Cambridge (Arachn.) II 79.

Nesocordulia Mac Lachlan (Pseudo-Neur.) II

136.
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Neurolestes de Selys-Longchamps (Pseudo-

Neur.) II 139.

Nipara Moore (Lepidopt.) II 508.

Niplietophora Kraatz (Coleopt.) II 248,

Notelephas Owen (Mamm.) IV 301.

Nothis Pruvot (Annelid.) I 222.

Nothroims Burmeister (Mamm.) IV 310.

Notioscythis Fairmaire (Coleopt.) II 264.

Xoto2)hryziis Sars (Crust.) II 49.

JVotosema Goode & Bean (Pisces) IV 198.

Nyctiphanes Sars (Crust.) II 37.

Npnphosfola Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Nynias Distant (Hemipt.) II 3ö8.

Oceanopsis Fewkes (Hydromed.) I 257.

Ochropisus Bates (Coleopt.) II 211.

Ocyota Sharp (Coleopt.) II 227.

Odontothera Butler (Lepidopt.) II 532.

Oedothorax Förster-Bertkau (Arachn.) II 82.

Oenochroa Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Oenomia Pascoe (Coleopt.) II 264.

Ofellus Distant (Hemipt.) II 418.

Olyra Günther (Pisces) IV 199.

Omoptycha Quedenfeldt (Coleopt.) II 290.

Omotemnus Chevrolat (Coleopt.) II 281,

Otnotrachelus Kolbe (Coleopt.) II 281.

Oncozygidea Keuter (Hemipt.) II 363.

Ophiobrachion Lyman (Ophiuroidea) I 139.

Ophiocopa Lyman (Ophiuroidea) I 139.

Ophiotoma Lyman (Ophiuroidea) I 140.

Ophthahnomiris Berg (Hemipt.) II 418.

Opisthoehasis Berg (Hemipt.) II 412.

OpistJioplus Peters (Rept.) IV 227.

Opistosterms Reuter (Hemipt.) II 368.

Opisthoteuthis Verrill (Cephalop.) III 56,

Opocraies Horvath (Hemipt.) II 408.

Oranasma Moore (Lepidopt.) II 508.

Orasus Distant (Hemipt.) II 418.

Orectocera van der Wulp (Dipt.) II 470.

Orimargula Mik (Dipt.) II 446.

Ornitliocercus Stein (Mastigoph.) I 91.

Orospina Cabanis (Aves) IV 278.

Ortkocosta Fritsch (Amphib.) IV 216.

Orthomecyna Butler (Lepidopt.) II 534.

Osaces Pascoe (Coleopt.) II 281.

Oteropkloeus Desbrochers [Coleopt.) II 264.

Otitesella Westwood (Hymenopt. ) II 319.

Oioblastus Thomson (Hymenopt.) II 326.

Oxycnemis Grote (Lepidopt.) II 527.

Oxystethus Fairmaire (Coleopt.) II 252.

Oxytoriis Thomson (Hymenopt.) II 326.

Oxytoxum Stein (Mastigoph.) I 91.

Pachydictya Ulrich (Bryozoa) I 240.

Pachyjuna Butler (Lepidopt.) II 522.
Fachyiidus Berlese (Myriap.) II 97.

Fachymyxa Gruber (Sarcod.) I 68.

Pachyphoenix Butler (Lepidopt.) II 539.
Pachypoterion Hinde (Porif.) I 109.
Taclujprynus Broun (Coleopt.) II 282,
Pachypsilla Riley (Hemipt.) II 425.
Pachystüus Rey (Coleopt.) II 292.
Pademma Moore (Lepidopt.) II 508.
Pulaearaea Lindström (Anthozoa) I 120.
Palaeognathus Waga (Coleopt.) II 300.

Palaeiihates Butler (Lepidopt.) II 539.

Palaephatics Cambridge (Arachn.) II 79.

Palassia v. Tschusi & v. Homeyer fAves) IV
279.

Panacea Godman u. Salvin (Lepidopt.) II 511,

Paracalocoris Distant (Hemipt.) II 419.

Paracirrhites Steindachn. & Döderl. (Pisces)

IV 180.

Paradieuchus Distant (Hemipt.) II 412.

Paraeulalia Czerniavsky (Annelid.) I 222.

Paralimax Böttger (Gastrop.) III 68.

Paralindria Olliff (Coleopt.) II 239.

Paraliris Kohl (Hymenopt.) II 331.

Paramischocyttarus Magretti (Hymenopt.) II

333.

Paraneriiis Bigot (Dipt.) II 463.

Paranycliia Czerniavsky (Annelid.) I 220.

Parapereis Steindachner (Pisces) IV 186.

Parapodarke Czerniavsky (Annelid.) I 221.

Parapolynoe Czerniavsky (Annelid.) I 220.

Parasierola Cameron (Hymenopt.) II 320.

Parastrachia Distant (Hemipt.) II 408.

Paratasis Chevrolat (Coleopt.) II 282.

Parhaplodactylas Thominot (Pisces) IV 180.

Parrocelia Gourret ((Mastigoph.) I 91.

Patellus Chaudoir (Coleopt.) II 212.

Patosa Moore (Lepidopt.) II 508.

Pediophoneiis Lynch (Dipt.) II 452.

Pelates Hörn (Coleopt.) II 235.

Pelops Haupt (Arachn.) II 73.

Pelopsia Facciolä (Pisces) IV 200,

Penoa Moore (Lepidopt.) II 508,

Pentacitrotus Butler (Lepidopt.) II 518.

Pentameria Friedenreich (Coleopt.) II 295.

Pephysena Distant (Hemipt.) II 368.

Peploglyjjtus Leconte (Coleopt.) II 237.

Pericordus Kolbe (Coleopt.) II 286.

Perissoneura Distant (Hemipt.) II 423.

Perithrix Fairmaire (Coleopt.) II 265.

Peronedys Steindachner (Piscesj IV 190.

Petalanthes Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Petalodera Horvath (Hemipt.) II 408.

Petalolyma Scott (Hemipt.) II 381.

Petü/opora Ulrich (Bryozoa) I 240.

Phaeophanus Broun (Coleopt.) II 282.

Phalacroma Stein (Mastigoph.) I 91.

Phaon Heyden (Coleopt.) II 212.

Phaulothrix Bertkau (Arachn.) II 84.

Pherecydes Cambridge (Arachn.) II 79.

Philicus Pascoe (Coleopt.) II 29u.

Phirdana Moore (Lepidopt.) II 507.

Phloeopola Meyrick (Lepidopt.) II 539.

Pholidocladia Hinde (Porif.) I 109.

Phriconyma Meyrick (Lepidopt.) II 540.

Phryyena Pascoe (Coleopt.) II 282.

Phrynocara Peters (Amphib.) IV 218.

Phthorophloeus Rey (Coleopt.) II 285.

Phycoccus Broun (Coleopt.) II 247.

Phycopsis Carter (Porif.) I 103.

PhyUergates Sharpe (Aves) IV 281.

Phyilodictya Ulrich (Bryozoa) I 240.

Phylloeca Dahl (Arachn.) II 83.

Phyllogyra Tomes (Anthozoa) I 120.

Phyllolyma Scott (Hemipt.) II 381.

Phylloseris Tomes (Anthozoa) I 120.
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Phymacus Pascoe (Coleopt.) II 265.

Phymaplectia Hinde (Porif.) I 109.

Physastra Tapparone (Gastrop.) III 73.

Phytolyma Scott (Hemipt.) II 381.

Piasus Distant (Hemipt.) II 419.

Picroscopus Thomson (Hymenopt.) II 326.

Piloprepes Meyrick (Lepidopt.) 11 540.

Pinconia Moore (Lepidopt.) 11 523.

Pinodytes Hörn (Coleopt.) II 235.

Pirithous Keyserling (Arachn.) II 80.

Pisinidia Butler (Lepidopt.) II 540.

Pitnus Gorham (Coleopt.) II 259.

Placocosma Meyrick (Lepidopt.) II 540.

Placonella Hinde (Porif.) I 109.

Placotrema Hinde (Porif.) I 109.

Plagiopsis Berg (Hemipt.) II 424.

Planeteros Gorham (Coleopt.) II 255.

Platonica Sharp (Coleopt.) II 227.

Platycholeus Hörn (Coleopt.) II 236.

Platycotylus Olliff (Coleopt.) II 239.

Platygerris White (Hemipt.) II 413.

Platyphora Verrall (Dipt.) II 460.

Platyto7natocoris Reuter (Hemipt.) II 419.

Plectoderrna Hinde (Porif.) I 109.

Plectospyris Sollas (Porif.) I 110.

Plectromus Gill (Pisces) IV 182.

Pleistodontes S. Saunders (Hymenopt.) II 319.

Plesiospermophilus Filhol (Mamm.) IV 311.

Pleurhormis Sharp (Coleopt.) II 221.

Pleurochaeta Beddard (Annelid.) 1219.
Plerirothorax Chevrolat (Coleopt.) II 282.

Podalia Pascoe (Coleopt.) II 283.

Podapion Riley (Coleopt.) II 283.

Podocinum Berlese (Arachn.) II 72.

Podolampas Stein (Mastigoph.) I 91.

Poecilohrmm Hörn & Leconte (Coleopt.) II

290.

Poecilogale Thomas (Mamm.) IV 308.

Polyclinoides v. Dräsche (Tunicat.; IV 22.

Polyoncus Thomas (Hymenopt.) II 326.

Polyrhizophora Linck (Porif.) 1110.
Polysternon Portis (Rept.) IV 228.

PorocAoma Hinde (Porif.) I 110.

Poroderus Sharp (Coleopt.) II 232.

Porodrymus Rey (Coleopt.) II 227.

Poromitra Goode & Bean (Pisces) IV 182.

Porpoiniris Berg (Hemipt.) II 419.

Porrolagria Kolbe (Coleopt.) II 267.

Postprorocentrum Gourret (Mastigoph.) I 91.

Potamolepis Marshall (Porif.) I 103.

Pramasa Moore (Lepidopt.) II 508.

Pramesta Moore (Lepidopt.) H 508.

Prionochaeta Hörn (Coleopt.) II 236.

Prionodura De Vis (Aves) IV 276.

Pristolycus Gorham (Coleopt.) II 255.

Prohoscidocoris Reuter (Hemipt.) H 375.

Proboscimyia Bigot (Dipt.) II 467.

Prochoerodes Grote (Lepidopt.) II 532.

iVoconus Broun (Coleopt. ) 11 283.

Proctoceras Kirby (Hymenopt.) II 319.

Propalaeomeryx Lydekker (Mamm.) IV 306.

Propseudopus Hilgendorf (Rept.) IV 225.

Proscheinus Desbrochers (Coleopt.) II 265.

Prosoparia Grote (Lepidopt.) II 532.

Protauchenia Branco (Mamm.) IV 304.

Zool. Jahresloericht. 1883. I.

Proteodes Meyrick (Lepidopt.) II 540.

Protoparnus Sharp (Coleopt.) II 242.

Protragelaphus Dames (Mamm.) IV 306.

Pselaptus Leconte (Coleopt.) II 232.

Pseudacontia J. B. Smith (Lepidopt.) II 528.

Pseudaleucis Butler (Lepidopt.) II 532.

Pseudanarta Grote (Lepidopt.) II 528.

Pseudanthoecia J. B. Smith (Lepidopt.) II 528.

Pseudapharina Reitter (Coleopt.) II 232.

Pseudocerura Butler (Lepidopt.) II 523.

Pseudochaetetes Hang (Anthozoa) I 120.

Pseudochalcis Kirby (Hymenopt.) II 319.

Pseudocossyphus Sharpe (Aves) IV 282.

Pseudomya Fritsch (Lamellibr.) III 98.

Pseudoniscus Costa (Crust.) II 50.

Pseudopamera Distant (Hemipt.) II 368.

Pseudosestra Butler (Lepidopt.) II 532.

Pseudotamila J. B. Smith (Lepidopt.) 11 528.

Pseudotantalus Rigdwey (Aves) IV 268.

Psorochroa Broun (Coleopt.) II 252.

Pterodopus Fischer (Cephalop.) III 56.

Pterotapitius Heyden (Coleopt.) II 213.

Ptilocaulis Carter (Porif.) I 103.

Ptilotia van der Wulp (Dipt.) II 464.

Ptilopyga Sharpe (Aves) IV 282.

Ptychodesthes Kraatz (Coleopt.) II 249.

Ptychodiscus Stein (Mastigoph.) I 92.

Ptychopterus Broun (Coleopt.) II 290.

Ptyriicus Hartlaub (Aves) IV 282.

Pulchellia Uhlig (Cephalop.) III 90.

Pyrgidium Stein (Mastigoph.) I 92.

Pyrophacus Stein (Mastigoph.) I 92.

Qnerimana Jordan & Gilbert (Pisces) IV 191.

Madama Raffray (Coleopt.) II 233.

Radicipes Stearns (Anthozoa) I 119.

Eanidens Boulenger (Amphib.) IV 217.

Rasuma M.oore (Lepidopt.) II 508.

Ravadeba Moore (Lepidopt.) II 507.

Rechota Sharp (Coleopt.) II 227.

Recyntus Broun (Coleopt.) II 239.

Rhaestus Thomson (Hymenopt.) II 326.

Rha7nphüreus Sharp (Coleopt.) II 232.

Rhaphidonema Hinde (Porif.) I 110.

Rhaphidophyllum Lindström (Anthoz.) I 120.

Rhaphidura Gates (Aves) IV 278.

Rhegaster Sladen (Asteroidea) I 139.

Rhexana Schiedte u. Meinert (Crust. ) II 48.

Rhinanisus Broun (Coleopt.) II 283.

Rhineoderma de Koninck (Gastrop.) III 95.

Rhinidictya Ulrich (Bryozoa) I 240.

Rhinocichla Sharpe (Aves) IV 282.

Rhizohydra Cope (Hydromed.) I 257.

Rhodosea Grote (Lepidopt.) II 528.

Rhombtchiton de Koninck (Gastrop.) III 95.

Rhopaloceras O. Taschenljerg (Hemipt.) II

390.

Rhopalospongia Hinde (Porif.) 1110.
Rhynchocephala Fairmaire (Coleopt.) II 247.

Rhynchocles Altum (Hemipt.) II 384.

Riaiodon Fritsch (Amphib.) IV 216.

Ridgwayia Stejneger (Aves) IV 283.

Riebeckia v. Martens (Gastrop.) III 72.

Roulea Gourret (Mastigoph.) I 92.

19
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Sabalassa Moore (Lepidopt.) II 507.

Sabanosa Moore (Lepidopt.) II 508.

Sandalodes Keyserling (Arachn.) II 80.

Sangatissa Moore (Lepidopt.) II 522.

Saotus Thomson (Hymenopt.) II 327.

Saphara Moore (Lepidopt.) II 508.

Saphoglossa Sharp (Coleopt.) II 227.

Saphorrhynchtis Sharp (Coleopt.) II 283.

Sarcobotrylloides y . Dräsche Tunicat.) IV 22.

Sarohia Moore (Lepidopt.) II 508.

Sarpedon Cambridge (Arachn.) II 76.

Satanga Moore (Lepidopt.) II 508.

Scalenarthrus Leconte (Coleopt.) II 232.

Scenellopora Ulrich (Bryozoa) I 238.

Sceptobms Sharp (Coleopt.) 11 227.

Schaufussia Ratfray (Coleopt.) II 232.

Schiödtella Signoret (Hemipt.) II 363.

Schistodactylus Raffray (Coleopt.) II 232.

Schizotricha Allman (Hydromed.) I 256.

Schlechtendalia Lichtenstein (Hemipt. ) II 426.

Schöyenia Aurivillius (Lepidopt.) II 528.

Sciurella Allman (Hydromed.) I 256.

Sclerocrangon Sars (Crust.) II 38.

Sderoides Fairmaire (Coleopt.) II 265.

Sclerokalia Hinde (Porif.) I 110.

Scolecomorphus Boulenger (Amphib.) IV 218.

Scopiorus Thomson (Hymenopt.) II 327.

Scotocichla Sharpe (Aves) IV 282.

Scotorythra Butler (Lepidopt.) II 533.

Scytaliscus Jordan & Gilbert (Pisces) IV 197.

Scythrojya Keyserling (Arachn.) II 80.

Seeleya Fritsch (Amphib.) IV 217.

Selenochlamys Böttger (Gastrop.) III 66.

Selmda Moore (Lepidopt.) II 508.

Serrivomer Gill & Ryder (Pisces) IV 207.

Sestrocladia Hinde (Porif.) I 111.

Sestrodictyon Hinde (Porif.) IUI.
Sigmops Gill (Pisces) IV 204.

Signoretiella Berg (Hemipt.) II 421.

Silesites Uhlig (Cephalop.) III 90.

Silidius Gorham (Coleopt.) II 256.

Silotrachelus Solsky (Coleopt.) II 256.

Sinnamora Keyserling (Arachn.) II 80.

Siphateles Cope (Pisces) IV 202.

Sirinopteryx Butler (Lepidopt.) II 533.

Sitarobrachys Reitter (Coleopt.) II 270.

Sivameryx Lydekker (Mamm.) IV 303.

Smendovia Fischer (Gastrop.) III 92.

Smicroplecius Thomson (Hymenopt.) II 327.

Smilerpeton Dawson (Amphib.) IV 217.

Smithia v. Maltzan (Gastrop.) III 62.

Solindetiia Cameron (Hymenopt.) H 320.

Solskyia Solsky (Coleopt.) II 265.

Sorocaba Moore (Lepidopt.) II 515.
Sossor Candeze (Coleopt.) II 252.

Spanagonicus Berg (Hemipt.) II 419.
Spanotecnus Thomson (Hymenopt.) II 327.

Sphaerodes Chaudoir (Coleopt.) II 213.
Sphaeronycteris Peters (Mamm.) IV 313.
Sphenocalamus J. G. Fischer (Rept.) IV 227.
Sphenospondylus Seeley (Rept.) IV 230.
Sphingolabis Bormans (Orthopt.) II 160.
Sphyrelata Meyrick (Lepidopt.) II 540.
Sphyromyia Bigot (Dipt.) II 470.

Spinivomer Gill & Ryder (Pisces) IV 207.

Sjiiropalpus Emerton (Arachn.) II 82.

Spudaeus Thomson (Hymenopt.) II 327.
Stachyridopsis Sharpe (Aves) IV 282.
StactocicUa Sharpe (Aves) IV 282.
Statiopora Ulrich (Bryozoa) I 241.

Stego2)lax Sars (Crust.) II 46.

Stenagria Sharp (Coleopt.) II 228.
Stenopodiics Hörn (Coleopt.) II 297.
Stephania White (Hemipt.) II 413.
Stephanoberyx Gill (Pisces) IV 182.

Stereonychus Weise (Coleopt.) II 284.

Stictoporella Ulrich (Bryozoa) 1 241.

Stigma Alpheraky (Lepidopt.) II 533.

Stolonella Hincks (Bryozoa) I 231.

Stomatoceras Kirby (Hymenopt.) II 320.

Storthecoris Horvath (Hemipt. ; II 409.

Strattis Pascoe (Coleopt.) II 284.

Strephinia Hinde (Porif.) I 111.

Streptocaulus Allman (Hydromed.) I 256.

Strongylocotes 0. Taschenberg (Hemipt.) II
390.

Styelopsis Traustedt (Tunicat.) IV 21.

Stylocheiron Sars (Crust.) II 37.

Stylothorax Bertkau (Arachn.) II 82.

Stypiitra Kirby (Hymenopt.) II 320.

Styracaster Sladen (Asteroidea) I 139.

Styreus Pascoe (Coleopt.) II 284.

Sulcobasis Tapparone (Gastrop.) III 72.

Sycobiella Westwood (Hymenopt.) II 320.

Sycoscaptella Westwood (Hymenopt.) II 320.

Sycoscapter Westwood (Hymenopt.) II 320.

Sympagtirus Smith (Crust.) II 40.

Synallecula Kolbe (Coleopt.) II 266.

Syncirsodes Butler (Lepidopt.) II 533.

Syncordulia de Selys-Longchamps (Pseudo-
Neur.) II 136.

Syndipnus Thomson (Hymenopt.) II 327.

Syngonosoma Kolbe (Pseudo-Neur.) II 133.

Synomotis Meyrick (Lepidopt.) II 540.

Syringamniina Brady (Sarcod.) 171.
Sysinas Distant (Hemipt.) II 419.

Tabada Moore (Lepidopt.) II 508.

Tachiona Sharp (Coleopt.) II 228.

Tachysphex Kohl (Hymenopt.) II 332.

Taedia Distant (Hemipt.) II 420.

Tagata Moore (Lepidopt.) II 508.

Talüropsis Bolivar (Orthopt.) II 159.

Tanagridia Butler (Lepidopt.) II 533.

Taranga Kirby (Hymenopt.) II 332.

Tarastethus Sharp (Coleopt.) II 214.

Taseopteryx Butler (Lepidopt.) II 535.

Tasitia Moore (Lepidopt.) II 507.

Tegminula Jullien (Bryozoa) I 232.

Te'lde7iia Moore (Lepidopt.) II 523.

Telephlebia de Selys-Longchamps (Pseudo-

Neur.) II 138.

Temachia Jullien (Bryozoa) I 232.

Teres Bucq., Dautz. & Dollf. (Gastrop.) HI
161.

Tervia Jullien (Bryozoa) I 234.

Tetracanthagyna de Selys-Longchamps (Pseu-

do-Neur.) II 138.

Tetracentrum Macleay (Pisces) IV 178.

Tetrarrhabdotis Kraatz (Coleopt.) II 249.
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Tetratopos Chevrolat (Coleopt.) II 284.

Tetrura Lichtenstein (Hemipt.) 11 388.

Thamnonema Sollas (Porif.) I 111.

Thainnorius Milne -Edwards & Grandidier
(Aves) IV 282.

Thamnospongia Hinde (Porif.) I 111.

Thanatopsyche Butler (Lepidopt.) II 524.

Thaptor Gorham (Coleopt.) II 260.
Tharsis Jeffreys (Gastrop.) II 63.

Thaumaptis Kirby (Hymenopt.) II 320.

Thaumatella Kirby (Hymenopt.) II 320.

Thaumatocrinus Carpenter (Crinoidea) I 137.

Thea Scott (Hemipt.) II 382.

Thelacantha van Hasselt (Arachn.) II 85.

Theridula Emerton (Arachn.) II 84.

Thinopteryx Butler [Lepidopt.) II 533.
Thonalmus Bourgeois (Coleopt.) II 255.
Thoracaster Sladen (Asteroidea) I 139.

Thm-amminopsis Häusler (Sarcod.) I 72.

Thymarus Thomson (Hymenopt.) II 327.
Thyrocopa Meyrick (Lepidopt.) II 540.

Timeiaea Lucas (Lepidopt.) II 511.
Tinotus Sharp (Coleopt.) II 228.
Tiruna Moore (Lepidopt.) H 508.
Titanophasma Brongniart (Orthopt.) II 158.

Toecorychia Butler (Lepidopt.) II 540.

Trachelophyllwn Levinsen (Annelid.) I 222.
Trachyopus Key (Coleopt.) II 228.

Trachypauropus Tömösvary (Myriap.) H 95.

Trachysinia Hinde (Porif.) I 111.
Transsenella Dali (Lamellibr.) III 74
Trapezus Distant (Hemipt.) II 369.
Treinacystia Hinde (Porif.) I 112.
Trephio7ius Bates (Coleopt.) II 214.
Triacanthagyna de Selys-Longchamps (Pseu-
do-Neur.) II 138.

Triachus Leconte (Coleopt.) II 293.
Trihlodon Sauvage (Pisces) IV 202.
Tricamptus Thomson (Hymenopt.) II 327.
Trichocalymmus Thomson (Hymenopt.) II 327.

Trichoclea Grote (Lepidopt.) II 528.

Ti-ichocosmia Grote (Lepidopt.) II 528.

Trichoplax F. E. Schulze (Vermes?) I 155.

Trichopolia Grote (Lepidopt. ) H 529.

Tricho7-thosia Grote (Lepidopt.) II 529.

Trichoxenia Kirby (Hymenopt.) II 320.

Tricia Berlese (Arachn.) II 73.

Triomicrus Sharp (Coleopt.) II 232.

Tristrophis Butler (Lepidopt.) H 533.

Trochiscus Jakowleff (Hemipt.) II 364.

Trochoconulus Reinhardt (Gastrop.) III 68.

Trochospo7igilla Vejdovsky (Porif.) I 103.

Trocticus Bertkau (Pseudo-Neur.) II 133.

Tronga Moore (Lepidopt.) II 508.

Tropidocyclus de Koninck (Gastrop.) III 95.

Tropusia Hagen (Pseudo-Neur.) II 131.

Trotommidea Reitter (Coleopt.) II 267.

Trypheromera Butler (Lepidopt.) II 518.

Tylocharis Meyrick (Lepidopt.) II 535.

Typhaeus Beddard (Annelid.) I 219.

Tyromorphus Raffray (Coleopt.) II 232.

Urosoma Kowalewski (Infus.) I 95.

TItopnia Reuter (Hemipt.) II 420.

Vadehra Moore (Lepidopt.) II 509.

Vannius Distant (Hemipt.) II 420.

Vanona Moore (Lepidopt.) II 509.

Vega Westerlund (Gastrop.) III 68.

Velinea Vosmaer (Porif.) I 103.

Velleiopsis Fairmaire (Coleopt.) II 228.

Waagenia de Koninck (Gastrop.) III 95.

Walkerella Westwood (Hymenopt.) II 320.

Worthemia de Koninck (Gastrop.) III 95.

Xanthogenys d'Hamonville (Aves) IV 273.

Xenetus Distant (Hemipt.) II 420.

Xenistius Jordan & Gilbert (Pisces) IV 177.

Xenistusa Leconte (Coleopt.) II 228.

Xenogenus Berg (Hemipt.) II 410.

Xeropteryx Butler (Lepidopt.) H 533.

Xyliulus Lacoe (Myriap.) 11 99.

Xylococcm Low (Hemipt.) II 388.

Zacorus Distant (Hemipt.) II 420.

Zaptychius Walcott (Gastrop.) III 95.

Zetes Haupt (Arachn.) II 73.

Zetodon Cope (Mamm.) IV 314.

Zonitides Abeille (Coleopt.) II 270.

Zonomyxa Nüsslin (Sarcod.) I 68.

Zonopetala Meyrick (Lepidopt.) H 540.

Zonosoma Butler (Lepidopt.) II 518.

Zophodiopsis Fromholz (Lepidopt.) H 535.

Zopyrus Distant (Hemipt.) II 420.

Zosippus Distant (Hemipt.) H 420.
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