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Scheibenquallen 243. 
Scheibenfchnede 56. 
Scheidenmufchel 138. 
Schiffchenſchnecke 66. 
Schiffsbohrwurm 134. 
Sciffsbout 34. 
Schiffsfuttel 37. 
Schildigel 216. 
Schiloleib 189. 
Schildſchnecken 112. 
Schirmquallen 243. 
Schirmfchnede 110. 
Schlammmufchel 140. 
Schlammfchnede 55. 
Sihlangenhaupt 231. 
Schlangenköpfe 77. 
E:chlangenftern 227. 
Schließichnede 53. 
Schlußmonade 334. 
S chnabelfchnede 85. 
Scneden 37. 
Schnirfelfchnecfe 44. 47. 

Schöpferſchnecke 90. 
Schotenſchnecke 105 
Schraubenfchnecde 96. 
Schuppenforalle 306. 
Schwämme 336. 

Schwertmufchel 139. 
Sceeanemone 289. 
Seefeder 307. 
Seeigel 209. 217. 
Seelausfchnede 75. 
Seemantel 111. 
Seeneſſeln 289. 
Seerinde 283. 
Seepolyp 24. 
Seefcheiden 187. 
Seefterne 220. 
Seewalzen 202. 
Seezahn 107. 
Segelqualle 260. 
Seitenfiemer 120. 
Seitenfchnedfe 109. 
Semele 145. 
Sepie 27. 
Siebmufchel 137. 
Sigaret 101. 
Siphonophoren 254. 
Sonnenftern 225. 
Sphärozuiden 336. 
Spindelichnede 87. 
Spinnenkopfſchnecke 91. 
Sponginen 339. 
Sponguriden 336. 
Stachelhäuter 207. 
Stachelfchnede 89. 
Stachelitern 225. 
Steefmufchel 167. 
Steinchen 93. 
Steindattel 167. 
Sternkoralle 2 4. 
Stichoftegier 318. 
Stielqualle 247. 
Strahlthiere 198. 
Straubfchnede 82. 
Strauchichnede 47. 
Stumpfmufchel 147. 
Sturmhaube 97, 
Sumpfnadelfchnede 86. 
Sumpffchneden 61. 
Synapten 204. 

Taſchenſchnecke 92. 
Teichmufchel 163. 
Telefkopfchnecke 86. 
Tellmufcheln 143. 147. 
Terebrateln 183. 
Tertularien 320, 
Thalafficollen 335. 
Thecideen 184. 
Thürſchnecke 57. 

— 

Thurmſchnecke 71. 
Tintenfiſch 27. 
Todtenkopfsmuſchel 185. 
Tonne 99. 
Trachelinen 333. 
Traubenqualle 258. 
Trepang 205. 
Tridakna 155. 
Trigonia 159. 
Tritonſchnecke 91. 
Trogmuſchel 145. 
Trompetenthierchen 330. 
Tubiporen 303. 
Tunikaten 186. ' 
Turbinarien 301. 
Turbinolien 299. 

Uferſchnecke 69. 
Urthiere 313. 

Venus 148. 
Benusgürtel 241. 
Vielfraßſchnecke 49. 
Viereckqualle 257. 
Bogelmufchel 169. 
Boluten 80. 
Volvocinen 333. 

MWabenkoralle 296. 
Waldſchnecke 43. 
Walfiichfraß 125. 
Malzenicheiden 194. 
Walzenſchnecken 54. 80, 
Walzenthierchen 332. 
Warzenzoanthe 293. 
Maflerfchnede 54. 
Wechſelkiemer 106. 
Megichnede 42. 
Meichthiere 7. 
Meinbergsjchnede 46. 
Wendeltreppe 67. 
Winkelhakenmuſchel 173. 
Winfelqualle 253. 
Wirbelſpaltſchnecke 113. 
Wurmſchnecke 104. 
Wurzelblafenqualle 259. 
Wurzelfüßer 315. 
Wurzelqualle 254. 

Zahnröhre 107. 
Zehnfüßler 27. 
BZellenmovsthiere 281. 
Zweifchaler 128. 
Zwiebelmufchel 181. 

« 
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Abyla 286. 
Acalepha 238. 
Acamarchus 283. 

Acanthocardia 153. 

Acanthodesmia 335. 

Acanthometra 335. 
Acanthopleura 114. 
Acanthostaurus 335. 

Acar 157. 

Acera 111. 
Acervulina 318. 

- * Achatina 51. 

j 
2 

Acidophorus 333. 
Acineta 330. 

Acme 58. 

Acrocladia 206. 

Actaeon 112. 

Actineria 293. 

Actinia 289. 

Actinocycelus 118. 
Actinodendron 293. 

Actinodoris 118. 

Actinopyga 206. 
Adacna 153, 
Adamsıa 291. 

> Adelosina 320. 

Admete 97. 
Aegina 246. 
Aegineta 246. 
Aeginopsis 246. 
Aenigma 181. 
Aeolis 121. 
Aequorea 247. 

ü - Aethea 284, 

® 

 Aetheria 164. 
Aetheriadae 164. 
Agalma 258. 

Alata 83. 
- Alcyonella 278. 
- Aleyonidium 280. 
Alcyoniidae 306. 
Alcyonium 306. 
Alderia 122. 
Alecto 235. 
Alveolina 319. 
Alveopora 302. 
Amathia 279. 
Amathina 104. 
Amaura 102. 
Ammothea 307. 
Amoeba 321. 
Amoroucium 192. 
Amphichaena 146. 
Amphihelia 298. 
Amphileptus 333. 
Amphipneustes 59. 
Amphipeplea 55. 
Amphiroa 257. 

. Amphistegina 319. 
Ampullaria 59. 

Ampullariacea 59. 
Ananchytes 215. 
Anatina 141. 
Ancillaria 79. 
Ancula 119. 

Ancylotus 63, 
Ancylus 57. 
Anodonta 163. 
Anomalina 319. 
Anomalocardia 157, 
Anomia 180. 
Anostoma 48, 

Anthelia 307. 
Anthozoa 285. 

Aplidium 192. 
Aplustrum 111. 
Aplysia 108. 
Apneustes 122. 
Apolemia 258. 
Aporrhais 85. 
Appendicularia 196. 
Arachnocoris 335. 
Arachnosphaera 335. 
Arca 156. 

Arcacidae 156. 

Arcella 320. 

Archaster 226. 

Arcopagia 147. 
Argonauta 25. 

Arion 43. 

Artemis 150. 

Ascidiae 188. 

Aspergillum 137. 
Aspidochir 206. 
Astarte 151. 

Astartidae 151. 

Astasia 333. 

Asteracanthion 224. 

Asteriscus 225. 

Asteroidea 220. 

Asteronotus 118. 

Asteronyx 231. 
Astraea 294. 

Astrangia 295. 
Astrogonium 226. 
Astrolithium 335. 

Astropecten 227. 
Athys 111. 
Atlanta 122. 

Atlantidae 122. 

Atlas 112. 

Aulacomya 166. 

Aulosphaera 335. 
Aurelia 251. 

Auricula 53. 

Auriculacea 53. 

Avicula 169. 

Axinus 151. 

Axohelia 299. 

Azara 141. 

Balanophyllia 301. 
Balantidium 332. 

Barbatia 156. 

Bela 87. 

Berenicea 281. 

Beroe 242, 

Berthella 109. 

Bicellaria 282. 

Bigenerina 320. 

Bodo 334. 

Boltenia 189. 

Borelis 319. 

Botryllidae 191. 
Botryllus 191. 
Bouchardia 184. 

Bougainvillea 250. 

Bowerbankia 279. 

Brachiopoda 181. 
Brettia 282. 

Brissus 215. 

Bryozoa 279. 
Buceinanops 95. 
Buccinum 95. 

Buchannania 59. 

Bulimina 319. 

Bulimus 49. 

Bulla 110. 

Bullaea 111. 

Bullia 95. 

Bullina 111. 

Bursaria 331. 

Bursatella 109. 

Byssanodonta 167. 

Bythinia 62. 

Caecum 106. 
Caesıra 189, 

Calcar 70. 
Calceolaria 256. 

Callianira 242. 

Calliopea 121. 
Calpe 257. 
Calymna 242. 
Calyptraea 103. 
Calyptraeacea 103. 
Campanularia 249. 
Canalifera 86. 

Cancellaria 96. 

Canthyria 161. 
Capnea 290. 
Capulus 103. 
Carabasea 284. 

Cardiapoda 123. 
Cardilia 154. 

Cardita 152. 
Oarditidae 152. 

Cardium 153. 

Carinaria 123. 

Carinariadae 123. 

Carocolla 48. 

Tateinifhes Uamenregifter, 

Carychium 53. 
Caryophyllia 299. 
Cassidacea 97. 

Cassidaria 98. 
Cassidula 54 

Cassidulina 320. 

Cassidulus 216. 

Cassiopeia 254. 
Cassis 97. 

Castalia 162. 

Cataulus 58. 

Catenicella 282. 

Cavernularia 308. 

Cavolinia 121. 

Oellariea 281. 

Cellepora 285. 
Celleporaria 285. 
Cellularia 282. 

Cephalopoda 19. 
Cephea 254. 
Ceratium 333. 
Ceratoderma 153. 

Ceratophora 123. 
Cercomonas 334. 

Cereanthus 289. 
Cereus 291. 

Cerithiacea 85. 

Cerithium 86. 

Cestum 241. 

Chaetaster 225. 
Chaetopleura 116. 
Chalidis 122. 

Chama 154. 
Charybdaea 253. 
Chelyosoma 189. 
Chiagra 243. 
Chilodon 331. 

Chione 148. 

Chirocampta 252. 
Chirodota 205. 

Chiroteuthis 33. 
Chiton 115. 

Chitonellus 117. 
Chlamydodon 331. 

° Chlamydomonas 334 
Chlamys 175. 
Chlidonia 282. 

Chondropoma 58. 
Chondrostachys 191. 
Chryptodon 151. 
Chrysavra 252. 
Cidaris 219. 
Cirribranchia 107. 

Cirroteuthis 25. 

Cladococeus 335. 

Cladocora 295. 

Cladolabes 206. 
Cladonema 251. 

Claneulus 71. 

Clausilia 53. 
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Claustra 252. 

Clavagella 136. 
Clavatula 87. 

Clavellina 191. 

Cleodora 127. 

Clio 125. 
Cliona 339. 

Cloelia 122. 
Clypeaster 216. 
Clypeolum 66. 
Coccodiseus 336. 

Cochlodesma 142. 

Coelogorgia 306. 
Coelopsammia 301. 
Coeloria 297, 
Coenocyathus 299. 
Collosphaera 336. 
Collozoum 336. 
Colpoda 332. 

Columbella 94. 
Comatula 235. 
Conchelix 83. 
Concholepas 93. 
Conoidea 73. 
Conopleura’87. 
Conus 73. 
Coralliophaga 152. 
Corallium 303. 

Corbis 150. 

Corbula 140. 

Coriocella 102. 

Cormopoda 128. 
Cornularia 307. 

Cornuspira 320. 
Corona 66. 

Corynactis 290. 
Cothurnia 330. 

Cranchia 31. 

Crania 185. 

Craniadae 185. 

Craspedopoma 58. 
Crassatella 152. 

Crenatula 172. 

Crenella 166. 

Crepidula 103. 
Creseis 127. 

Crinoidea 232. 
Crisia 280. 

Crisidia 280. 
Cristatella 279. 

Cristellaria 319. 

Crueibulum 103. 

Cryptomonas 334. 
Ctenobranchia 60. 
Ctenocella 306. 

COtenodisceus 227, 

Ctenophora 240. 
Cuboides 257. 

Cucubalus 257. 

Cucullaea 157. 

Culeita 225. 

Cunina 246. 

Cyanea 251. 
Cyaneopsis 252. 
Cyathohelia 298. 
Cyclas 144. 
Cyclina 150, 
Cyelobranchia 144. 
Cyelophorus 58, 
Cyeloseris 294. 
Cyclostoma 57. 
Cyelotus 58. 
Cyeloum 280. 
Cydippe 241. 
Cylicia 295. 

Cylichna 111. 
Cylindrella 52. 
Cymbium 81. 
Cymbulia 126. 
Cynthia 189. 
Cyphastraea 295. 
Cypraea 74. 
Cypraeacea 74. 
Cypricardia 152. 
Cyprina 147. 
Cyrena 144, 
Cystingia 189. 
Cytherea 149. 

BDecapoda 27. 
Defrancia 87. 

Delphinula 70. 
Dendrodoa 189. 

Dendrodoris 118. 

Dendronotus 119. 

Dendrophyllia 301. 
Dentalina 318. 

Dentalium 107. 

Desmophyllum 299. 
Diadema 218. 

Diazoma 192, 

Dietyocephalus 335. 
Dictyocha 335. 
Dictyoplegma 336. 
Dietyopodium 335. 
Dictyospyris 335. 
Didacna 153. 

Didemnium 191. 

Dileptus 333. 
Dimyarii 132. 

Dinobryon 333. 
Dionaea 247. 

Diphya 255. 
Diphyes 256. 
Diphyllidia 118. 
Diploconus 336. 
Diplodonta 151. 
Diplommatina 58. 
Diploria 297. 
Diplosphaera 335. 
Diseina 185. 
Discinidae 185. 

Discocavea 280. 

Discofascigera 281. 
Discophora 243. 
Discosoma 290. 

Dispacus 100. 
Distomus 192. 

Dodecactinia 300. 

Dolabella 108. 
Doliolum 99. 195. 

Dolium 99. 

Donacilla 145. 
Donax 147. 
Dorataspis 336. 
Doridium 111. 
Doris 118. 
Dosinia 150. 
Doto 119. 

Doxococeus 334. 

Dreissena 167. 
Dysactis 291. 

Eburna 100. 
Echinaster 225. 

Echinocardium 215. 

Echinoeidaris 218. 

Echinocucumis 206. 

Echinocyamus 217. 
Echinodea 209. 

Namenregifter. 

Echinodermata 207. 
Echinolampas 216. 
Echinometra 218. 
Echinus 217. 
Edwardsia 292. 
Electra 282. 
Electrina 282, 
Elysia 122. 
Elzerina 283. 
Emarginula 112. 
Enchelyodon 332. 
Enchelys 332. 
Enneagona 257. 
Enope 216. 
Enoploteuthis 33. 

Entoconcha 205. 
Epistylis 330. 
Erato 77. 

Ersaea 256. 

Ervilia 331. 

Eschara 284. 
Eschscholtzia 242. 
Ethmosphaera 335. 
Eucharis 243, 
Euchelus 71. 
Euceyrtidium 335. 

Eudora 253. 
Eudoxia 256. 

Euglena 333. 
Euniccea 305. 

Euphyllia 298. 
Euplotes 331. 
Eupsammia 301. 
Eupyrgus 205. 
Euryale 231. 

Eusmilia 298. 

Wabularia 320. 

Farciminaria 284. 

Fasciculipora 281. 
Fasciolaria 87. 
Favia 296. 

Favonia 247. 

Fibularia 217. 

Fieula 89. 

Filifera 339. 

Fimbria 150. 

Firola 123. 

Firoloides 124. 

Fissurella 113. 

Fissurellacea 112. 

Fistulana 136. 

Flabellina 121. 

Flabellum 299. 

Flustra 283. 

Frondicularia 318. 

Fulvia 153. 

Fungia 294. 

Fusulina 319. 

Fusus 87. 

Gialathea 144. 

Galaxea 298. 

Galeomma 151. 

Galerus 103. 
Gasteropteron 112. 
Gastrochaena 135. 

Gastropoda 37. 
Gastrozoa 1. 

Gemellaria 284, 

Gemmulina 320. 

Geodia 339. 

Geryonia 247. 
Glandulina 318. 

Glaucoma 332. ' 

Glauconome 143. 

Glaueus 120. 

Globigerina 319. 
Globulina 320. 

Globulus 70. 

Glossodoris 118. 
Glycimeris 139. 
Gnathodon 143. 

Goniastraea 296. 

Goniocidaris 220. 

Goniodiscus 226. 

Goniopora 302. 
Gorgonella 306. 
Gorgonia 305. 
Gorgonidae 305. 
Grantia 339. 

Gromia 320. 

Gummina 339. 

Gryphaea 179. 
Gymnosomata 125. 

MHlalichondria 339. 
Haliomma 336. 
Haliotis 72. 
Halisarca 339. 
Halomitra 294. 
Haplodactyla 205. 
Harpa 99. 
Hecuba 147. 
Heledone 25. 
Heliastraea 295. 

Heliasus 65. 
Helieina 44. 58. 
Heliocidaris 219. 
Heliopora 302. 
Heliosphaera 335. 
Helix 45. 
Hemicardium 153. 
Hemicrepis 206. 
Hemimactra 146. 
Hemipneustes 215. 
Hermaea 121. 
Herpetolitha 294. 
Heterobranchia 107, 
Heterodora 147. 

Heteropoda 122. 
Heterostegina 319. 
Hexabranchus 119. 
Hinnites 176. 
Hipponyx 104. 
Hippopodius 257. 
Hippopus 155. 
Hippothoa 284. 
Hislopia 280. 
Histioteuthis 33. 
Holaster 215. 
Holophrya 332. 
Holopus 237. 
Holosarca 238. 
Holothuria 205. 
Holothuridae 205. 
Hydnophora 297. 
Hydra 308. 

Hydrobia 62. 
Hydromorum 334. 
Hyria 162. 

- Ydmonea 281. 
Ilyanthus 292. 
Io 63. 

Iphigenia 143. 
Iridina 163. 

lsidea 303. 

Isis 304. 

Isocardia 153. 



Banus 122. 
Jouanetia 134. 

Juncella 306. 

Mellia 151. 
Kraussia 184. 

Krusensternia 281. 

Bacuna 64. 
Laevicardium 153. 
Laganum 217, 
Lagenophrys 330. 
Laguncula 279. 
Lagunculina 279. 
Lagynnis 320. 
Lamellaria 102. 
Laniogerus 121. 
Latona 147. 
Leda 159. 
Leiocidaris 220. 
Leptoclinum 192. 
Leptoconchus 94. 
Leptogorgia 305. 
Lepton 151. 
Leptoseris 294. 
Leucophrys 331. 
Leucothea 243. 
Licina 58. 
Lima 173. 
Limaeina 42. 127. 
Limax 42. 
Limea 174. 
Limnea 55. 
Limneacea 54. 
Linckia 225. 
Lingula 185. 
Lingulidae 185. 
Lioconcha 149. 
Liosiphon 333. 
Liosoma 205. 
Liriope. 247. 
Litharachnium 335. 

Litharca 156. 
Lithelius 336. 
Lithiopa 63. 
Lithoeircus 335. 
Lithodomus 166, 
Litholophus 336. 
Lithophyllia 297. 
Litorina 64. 
Lobiger 109. 
Lobophora 216. 
Loligo 32. 
Loligopsis 33. 
Lophocerus 109. 
Lophogorgia 306. 
Lophohelia 298. 
Lophopus 278. 
Lophoseris 294, 
Loripes 150. 
Loxodes 331. 
Lucernaria 288. 
Lueina 150. 
Lucinidae 150. 
Luidia 227. 
Lunarca 157. 
Lunatia 101. 
Lutaria 140. 
Lymnorea 287. 
Lyonsia 142. 

NHacoma 147. 
Mactra 145. 

Mactrella 146. 

Mactrinula 146. 

Madrepora 300. 
Maeandrina 297. 
Magdala 142, 
Magilus 106. 
Malleidae 169, 
Malletia 159. 
Malleus 172. 

Mansilia 87. 

Manicia 297. 
Margarita 71, 170. 

Margaritana 161. 
Margaritifera 170. 
Marginella 78. 
Marginulina 318. 
Marsenia 102. 

Martesia 134. 
Medusa 251. 
Megaspira 52. 
Megerleia 184, 
Meiacardia 154. 
Melampus 54. 
Melania 62. 
Melanopsis 63. 
Meleagrina 170, 
Meliboea 120. 
Melithaea 305. 
Melonia 319. 
Membranipora 284, 
Menipea 282, 
Mesodesma 145. 

Mesonema 248. 

Metastraea 296. 

Metridium 290. 

Millepora 302. 
Milliola 320, 
Miltha 150. 

Mimosella 279. 

Minyas 292. 
Mitra 82. 

Mitrula 66. 

Modiola 166. 

Modiolaria 166. 

Moera 147. 

Mollia 284. 

Mollusca 7. 

Molpadia 205. 
Monas 334. 

Monoceros 94. 

Monocondylea 182. 
Monodacna 153. 

Monomyarii 168. 
Montacuta 151. 

Montlivaltia 297. 

Mopalia 116. 
Mopsea 304. 
Morio 98. 

Morrisia 184 

Murex 89. 

Muricea 306. 
Mussa 297. 
Mya 139. 
Myacidae 138. 
Mycetopus 164. 

Myochama 142. 
Myodora 142. 
Myriotrochus 205. 
Myriozoum 280. 

Myrtea 150. 

Mytilidae 164. 
Mytilimeria 167. 
Mytilus 165. 

Nassa 95. 

Nassula 333. 

Natica 101. 

Namenregiſter. 

Naticacea 100. 

Nautilidae 34, 

Nautilus 34. 

Navicella 66. 

Neaera 141. 

Nellia 282. 

Nemactis 292. 

Nephthya 307. 
Neripteron 66. 
Nerita 65. 

Neritacea 65. 

Neritina 66. 

Nodosaria 318. 

Nonionina 319, 

Notarchus 108. 

Notopneusta 118, 
Nueinella 158. 

Nucula 158. 

Nueulidae 158. 

®ceania 249, 
Octopoda 24. 
Oculina 298. 
Oliva 79. 
ÖOmmastrephes 34. 
ÖOnchidoris 118. 
Oneidium 59. 
Oncynolabes 205. 
Oniscia 98. 
Önychodromus 331, 
Onychoteuthis 33. 
Opercularia 330. 
Operculata 57. 
Öpereulina 319. 
Ophiacantha 230. 
OÖphidiaster 225. 
Ophiocoma 230. 
Ophioderma 229. 
Ophiolepis 229. 
Ophionyx 231. 
Ophiothrix 230. 
Ophiura 227. 
Ophiuridae 227. 
Ophrydium 330. 
Ophryoglena 332. 
Orbicula 185. 
Orcula 206. 
Oreaster 226. 
Ostraea 177. 
Ostraeada 177 
Oulactis 292. 
Ovula 77. 
Oxygyrus 123. 

Oxytricha 331. 

Bachyseris 294. 
Pachystoma 59. 
Paludicella 279. 

Paludicellina 279. 

Paludina 61. 

Paludinacea 61. 

Paludomus 63. 

Palythoa 293. 

Pandocia 189. 

Pandora 141. 

Panopaea 140. 
Paractis 290. 

Paracyathus 300. 
Paragorgia 306. 
Paraleyonium 307. 
Parallelipipedum 157. 
Paramaecium 332. 

Parmacella 44. 

Parmophorus 113. 
Partula 50, 
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Patella 114. 

Pavonaria 308. 

Paxyodon 162. 
Pecten 174, 

Pectinidae 173. 

Pectuneulus 157. 

Pedieulus 105. 

Pedipes 54. 

Pedum 173. 

Pegasia 248. 
Pelagia 252. 

Pennatula 307. 

Pentacrinus 236. 

Pentacta 206. 

Peridinium 333. 

Periploma 141. 
Perlamater 170. 
Perna 173. 

Peronia 59, 

Perophora 191. 
Perrona 87. 

Petricola 142. 

Phallusia 190. 

Phascolodon 331. 

Phasianella 68. 

Pherusa 283. 

Philomycus 44. 
Philonexis 25. 

Pholadidae 132. 

Pholadomya 139. 
Pholas 132. 

Phoreynia 253. 

Phyllactis 292. 

Phyllidia 118. 

Phyllirrhoe 122. 
Phyllobranchia 117. 
Phylloda 147. 

Phymactis 291. 
Physa 54. 

Physalia 259. 

Physophora 258. 
Pileopsis 104. 
Pinna 167. 

Pisania 95. 

Pisidium 144. 

Placobranchus 122. 

Placotrochus 299. 

Placuna 179. 

Placunomia 179. 
Plagiacantha 335. 

Plagiotoma 332. 
Planaxis 64. 

Planina 319. 

Planorbis 56. 

Plectrophorus 44. 
Pleurobranchaea 109. 

Pleurobranchus 109. 

Pleuronema 332. 

Pleuropneusta 120, 

Pleurotoma 86. 

Plexaura 305. 

+ Plicatula 177. 

Plocamophorus 119. 
Plumatella 278. 

Plumatellina 278. 

Plumularia 249. 

Pneumodermon 126. 
Podocoryne 250. 
Poecilopora 303. 
Polyactinia 293. 
Polycera 119. 
Polyelinum 192. 
Polydonta 71. 
Polymorphina 319. 
Polypina 265. 
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Polystomella 319. 
Pomatias 58. 

Pomatobranchia 108. 

Porites 301. 

Porpita 261. 
Potamomya 141. 
Praya 246. 

Primnoa 306. 

Prionastraea 296, 

Proboseina 281. 

Proserpina 48. 
Protozoa 313. 

Psammechinus 217. 

Psammobia 146. 147. 

Psammocola 146. 

Psolus 207. 
Pterocera 84. 

Pterochilus 121. 

Pterodoris 118. 

Pterogorgia 306. 

Pteropoda 124. 

Pterosoma 126, 

Pterotrachaea 123. 

Pullastra 150. 

Pulmonata 40. 

Pupa 52. 
Purpura 90. 92. 

Pyramis 71. 
Pyrena 63. 
Pyrula 89. 

Pythia 54. 

@uinqueloculina 320. 

Beadiata 199. 
Radiolaria 334. 
Ranella 92. 
Rataria 261. 
Rathkea 246. 
Renilla 308. 
Retepora 285. 
Rhaphidoconus 335. 
Rhaphidozoum 336. 
Rhipidogorgia 306. 
Rhizophysa 259. 
Rhizopoda 315. 
Rhizostoma 254. 
Rhizotrochus 299. 
Rhodactis 292. 
Rhodaraea 302. 
Rhodophysa 259. 
Rhopalaea 190. 
Rhopalastrum 336. 
Rhynchonella 185. 
Rhynchonellidae 185. 
Ricinula 94. 

Rimula 113. 

Rissoa 64. 

Robulina 319. 

Rosacaea 256. 

Rosalina 319. 

Rossia 36. 

Rostellaria 85. 

Rotalia 319. 

Rotula 217. 

Rüppellaria 149. 

Sagitta 124. 
Sagraina 320, 
Salicornaria 282. 

Salmaeis 218. 

m 

Namenregiſter. 

Salpa 194. 
Salpidae 194. 
Salpingia 282. 
Sanguinolaria 146. 
Sarcoptilus 308. 
Sarsia 250. 
Saxicava 142. 
Scacchia 151. 
Scalaria 67. 
Scarabus 54. 
Schizaster 215. 
Schizoderma 146. 
Sclerohelia 298. 
Scrobicularia 144. 
Scruparia 282. 
Scutum 113. 
Scyllaea 119. 
Scytaster 225. 
Scytodermata 202. 
Semele 145. 
Semicassis 98. 
Semiporina 285 
Sepia 27. 
Sepiola 31. 
Sepioteuthis 32. 
Septaria 135. 
Seriolaria 279. 

Serripes 153. 
Serrula 147. 
Sertularia 249, 
Sidnyum 192. 
Sigaretus 101. 

Sigillina 192. 
Siliquaria 105. 
Siphonophora 254. 
Siphonosphaera 336. 
Solandria 306. 
Solarium 64. 
Solaster 225. 
Solen 138. 
Solenastraea 295. 
Solecurtus 139. 
Soletellina 146. 
Sorites 318. 
Spatangus 215. 
Sphaerechinus 218. 

Sphaerozoum 336. 
Spiroloculina 320. 
Spirula 31. 
Spondylomorum 334. 
Spondylus 176. 
Spongasteriscus 336. 
Spongia 339. 
Spongiae 336. 
Spongilla 339. 
Spongodes 307. 
Spongocychia 336. 
Spongodietyum 336. 
Spongodiscus 336, 
Spongosphaera 336. 
Sporadipus 206. 
*Staurolithium 335. 
Stentor 330. 
Stephanomyia 259. 
Sthenonia 252. 
Stigmaulax 101. 
Stoastoma 58. 
Streptaxis 48. 
Strigilla 147. 
Strombus 84. 
Struthiolaria 85. 

Stylaster 299. 
Styliger 121. 
Stylodietya 336. 
Stylonychia 331. 
Styloplotes 331. 
Succınea 49. 
Sycon 339. 
Symphyllia 297. 
Sympodium 307. 
Synapta 204. 
Synaptidae 204. 
Synaptula 204. 
Synoecum 192. 

B'apes 150. 
Tellina 147. 

Tellinella 147. 

Tellinidae 142. 

Temnopleurus 218. 
Terbellum 85. 

Terebra 96, 
Terebratula 183. 

Terebratulidae 183. 

Terebratulina 184, 

Teredo 134. 

Tergipes 121. 
Testacella 44. 

Tethyum 339. 
Tethys 120. 
Tetragona 257. 
Textularia 320. 

Thalassianthus 293. 

Thalassicolla 335. 

Thalassoplaneta 335. 
Thalassosphaera 335. 
Thaumantias 248. 

Thecideadae 184. 

Theeidium 184. 

Thecosomata 126. 

Thione 206. 

Thracia 142. 

Thyasira 151. 
Tiaropsis 249. 
Tiedemannia 126. 

Tima 249. 

Tiphys 91. 
Tomigerus 48. 
Torinia 65. 

Toxopneustes 219. 
Trachelius 333. 

Trachelomonas 334. 

Trachyphyllia 297. 
Trapezium. 152. 
Trematodiscus 336. 
Trichaster 231. 

Trichocyclus 126. 

Trichoda 332. 

Trichotropis 97. 
Trieula 63. 

Tridaena 155. 

Tridacnidae 155. 

Triforis 86. 

Trigonia 159. 
Triloculina 320. 

Tripneustes 219. 

Triptera 127. 
Trisis 157. 
Tritonia 119. 

Tritonium 91. 

Trochilia 331. 

Trochita 103. 

a IE Sur 

Trochoidea 67. 

Trochus 70. 

Truncatella 58. 

Truneatulina 319. 

Tubicellaria 282. 

Tubipora 303. 
Tubiporina 303. 
Tubulipora 281. 
Tubuliporina 280. 
Tudora 58. 

Tugonia 140. 
Tunicata 186. 

Turbinaria 301. 

Turbinella 88. 

Turbinolia 299. 

Turbo 68. 

Turritella 71. 

Tylodina 110. 
Typha 59. 

Ulophyllia 297. 
Umbellularia 308. 

Umbrella 110. 
Ungulina 151. 
Unicavea 280. 

Uniloculina 320. 

Unio 159. 

Unionidae 159. 

Uroleptes 331. 
Uronychia 331. 
Urotricha 332. 

Ute 339. 
Uvigerina 319. 

Waginicola 330. 
Vaginulus 43. 
Valvats 61. 

Valvulina 320. 

Velates 66. 

Velella 260, 

Velutina 102. 

Venerupis 189. 
Venus 148. 

Veretillum 308. 

Vermetacea 104. 

Vermetus 104. 

Verrucaria 306. 

Vesicularia 279. 

Villiersia 119. 

Vincularia 284. 

Virgularia 308. 

Vitrina 48. 

Vitrinella 70. ' 

Vola 175. 

Voluta 80. 

Volutacea 80. 

Volvox 333. 

Vorticella 329. 

Vulsella 172. 

Waldheimia 184. 

Xenia 307. 
Xiphigorgia 306. 
Xiphometra 335. 
Xylophaga 133. 

Woldia 159. 

Zürphaea 134. 
Zoanthus 292. 
Zygonema 248. 
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Die dritte und letzte Hauptabtheilung des Thierreiches 
umfaßt alle Thierklaſſen, in welchen nur die vegetativen 
Drganfyfteme, alfo der VBervauungsapparat und die Forte 
pflanzungsorgane zu einer vollfommenen und felbftäns 
digen Entwicklung gelangen. Weil diefe Organfyfteme 
bei höhern Thieren den Bauchtheil des Körpers einnehmen, 

nennt man Diefe ganze Abtheilung fehr paffenn Bauch— 
thiere oder Gaftrogoen. 
Fi Die Bauchthiere, als einheitliche Gruppe gefaßt, 
zeigen ung den thierifchen Organismus auf der tiefiten 
Stufe feiner Entwicklung, fchwanfend und unbeftimmt 
in der Geftaltung ihres Typus ebenfo fehr wie im Bau 

und der Entwicklung ihrer Organe. Während wir in den 
Glieder- und Wirbefthieren nur ftreng fymmetrifche Ge- 

ftalten kennen Ternten, finden wir hier außer den ſymme— 
trifchen, noch reguläre und irregufäre Thiere, alfo eine 

Unbeftimmtheit fchon in der Form, in dem allgemeinften 
Plane des Körperbaues. Unbeftimmtheit iſt in der Na— 

turgeſchichte jtets Unvollfommenheit. Wegen diefer Ver— 

änderlichkeit des Grundplanes der Bauchthiergeftaft können 
wir nun für diefelbe auch fein einiges Schema entwerfen: 
Synmetrie, Regularität und Jrregularität Tafjen fich zus 
fammen nicht in einer fchematifchen Figur darftellen, alle 

drei find zwar in der Kreislinie, verkörpert in der Kugel— 
geſtalt, aufgehoben und laſſen fih aus diefer entwideln, 
aber fie werden eben deshalb durch dieſelbe nicht unmittel= 
bar zur Anfchauung gebracht. Bei näherer Betrachtung 
der fymmetrifchen und regulären Bauchthiere — die irregu— 
lären find es auch begrifflih — finden wir felbft in deren 
engern Typen Abweichungen von der begrifflichen Strenge, 
von dem allgemeinen Plane, häufigere und viel erhebfichere 
als bei ven Glieder- und Wirbelthieren, ja Annäherungen 
des fymmetrifhen und regulären Typus, eine fcheinbare 

Vereinigung beider, fo daß die befchränfte und einfeitige 
Deutung ſolcher Zwittergeftalten leicht zu groben ſyſte— 
matiſchen Mißgriffen führt. In dem fpiralgewundenen 
Scnedenthiere wird man den fyummetrifchen Bauplan 

verfennen, wohl aber in den Salpen und den regulären 

in manchen Quallen und Polypen. Die Unbeftimmtheit 
der allgemeinen Geftalt der Bauchthiere wird noch weſent— 

lich erhöht durch den Mangel felbftändiger äußerer Or— 
gane; wahre Gliedmaßen wie folche bei den Glieder- und 

Wirbefthieren normal entwidelt auftreten, fehlen bier 
durchaus, denn die Arme, Faden, Floſſen, Tentafeln und 
dergleichen Außere Apparate, welche viele Bauchthiere be— 

Üben, find nicht eigentliche Gliedmaßen, fondern bloße 
und unmittelbare Fortfäße oder Anhängfel des Leibe, 
weder in der Anlage noch in der Ausführung felbftändige 
Organe, auch fubftantiell der Leibesſubſtanz unmittelbar 
angehörig. Wirkliche Gliedmaßen fommen eben nur bei 
gegliederten Thieren vor, mag die Gliederung eine 

Bauchthiere. 

allerdings ſchon bei einiger Aufmerkſamkeit nicht mehr. 

Gastrozoa. 

blos äußerliche oder eine innerfiche fein, die Bauchthiere 
Dagegen find ſämmtlich ungegliedert und begrifflich fo 

durchaus ungegliedert, daß wir ſchon an diefem einzigen 
Charakter fie von den Glieder und Wirbelthieren unter- 

feheiden fünnen. Man entgegne mir nicht, daß es aud) 
ungegliederte Würmer, daß aud) die Milben ungegliederte 
Gliederthiere feien und dieſe alfo für Bauchthiere gehalten 
werden können. Wir haben cs hier nicht mit einzelnen 
Typen, fondern mit der Gefammtheit aller Gliederthiere, 
aller Bauchthiere zu thun, wir vergleichen diefelben hier 
nur als begriffliche Einheiten, nicht die einzelnen realen 
Vertreter derfelben, nur mit Begriffen überhaupt hat e8 

die Syftematif zu thun, und wer ſich zu den höhern Be— 
griffen nicht erheben kann, der gilt als Speciesfrämer und 
treibt befchreibende Naturgefchichte, die Syftematif hat 
die Einheit der Idee in der Manichfaltigfeit der Erfchei= 
nungen naczuweifen und die einzelne Erfcheinung kann 
niemals der allgemeinen Idee gleichgefeßt werden. Der 
Körper der Bauchthiere ift ungegliedert, aber nicht immer 
in ſich einfach, nicht immer ein ungetheifter Körper viel— 

mehr bei allen Regufärthieren aus einer Mehrzahl gleicher 
Theile zufammengefeßt, nur aus gleichen Theilen, aus 
Theilen mit derfelben gleichen Beziehung, alfo unter- 
fchiedglofen und folche nennt man nicht Glieder, zu deren 
Weſen es vielmehr gehört, daß fie unter einander eine 
verfchiedene Beziehung haben. Die Arme eines Seefternes 
und die Arme am Kopfe eines Gephalopoden find ein= 
ander gleiche Theile, im fich unterſchiedslos und alle in 
derfelben Beziehung zum Körper. Ganz anders verhal- 
ten fid) die Gliedmaßen eines Vogels und eines Käfers. 

Eben weil die Abfchnitte und äußern Fortfäße des Bauch— 
thierförpers nicht die ftrenge Beziehung haben wie die 
eigentlichen Glieder, treten fie am Körper felbft unbe— 
ftimmter auf. Während alle gegliederten Thiere nur 
paarige Gliedmaßen haben, ordnen fi) die Arme am 

Kopfe der Gephalopoden, obwohl diefe fymmetrifche 
Bauchthiere find, freisförmig um den Mund, alfo wenig— 
fteng fcheinbar regulär, amdererfeits haben die Schnecken 
nur eine breite Sohle, die Mufchelthiere nur einen Fuß. 

Ebenſo auffällige Verfchiedenheiten und Unbeftimmt- 
heiten wie das allgemeine Schema der Grundgeftalt des 
Bauchthierförpers zeigt, treffen wir auch in der Organi— 
fation, in der Anlage und Ausführung der einzelnen Or— 
ganfyfteme. Obwohl Fein Thier ohne Empfindung und 
Bewegung, ohne Ernährung und Fortpflanzung befteht, 
fehlen ganzen Abtheilungen der Gaſtrozoen doch die befon- 
dern Organe für diefe Lebensbedingungen. Wir fuchen 
bei den Infuforien vergebens nad Nerven und Muskeln, 

nad) Darmfanal und Gefchlechtsprüfen. Möglich und 
fogar wahrfcheinfich, daß felbige vorhanden find, aber 

ihre Differenzirung in der allgemeinen Leibesfubitang 
ift eine fo äußerſt geringe, daß felbft unfere fchärfften 
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A Bauchthiere. 

Mifroffope fie bis jeht noch nicht wahrnehmen Tiefen. 
Die riefigen Fortfchritte unferer Kenntniß in dem feinern 
Bau der Gewebe feit zwei Jahrzehnten geben ung Die 
fichere Hoffnung noch weiterer, früher ungeahnter Auf 
ſchlüſſe und wir dürfen heut zu Tage nicht mehr voreilig 
über die Grenze unferer finnlihen Wahrnehmungen ab— 
jprechen, wir müffen vielmehr bereits vermutben, daß 
auch auf der tiefiten Entwickluͤngsſtufe des thieriſchen 
Organismus, bei den einfachſten Thieren noch beſondere 
ſpecifiſche Vorrichtungen für die weſentlichſten Lebens— 
proceſſe nachgewieſen werden können. Die verlachte Theorie 
vom Urſchleim iſt auch in dem neuen Sarkodegewande nicht 
haltbar. Indeß ſo lange wirkliche Nerven und Muskeln 
nicht erkannt worden ſind, ſtellen wir die einfachſten Thiere 
den früheſten embryonalen Stufen der vollkommener orga— 
nifirten Thiere gleich, d. h. wir nehmen an, daß aus ihrer 
allgemeinen Zeibesfubftang fich befondere Organe noch nicht 
differenzirt haben, Die erite Differenzirung zeigt ſich ung 
in Form einer verdauenden Höhle, welche fich demnachft 
mit befonderer Wandung von der Leibeshöhle abfondert 
und alfo als eigener Berdauungsapparat erfcheint. Diefer 
erlangt nun durch Sonderung in mehre verfchiedene Ab— 
fehnitte und durch Auftreten von Drüfen, Speichel- und 
Leberdrüfen, von mechanifchen und wahrnehmenden Hülfs— 
apparaten vor und in feinem Eingange allmählig eine fehr 
vollfommene Ausbildung, welche den Berdauungs- und 

Ernährungsproceß in verfchiedene Theile zerlegt. Zur 
Ausführung des Tegtern tritt ebenfo allmählig wie der 
Darmapparat fich vervollfommnet, auch ein Gircufationg- 
und Refpirationsorgan auf. Anfangs vollführt Diefe 
Functionen die allgemeine Leibeshöhle mit der in ihr 
fluctuirenden Flüffigfeit und befondere Kanäle oder Ge— 
füße fehlen durchaus. Zuerſt gehen ſolche Kanäle un— 
mittelbar von der verdauenden Höhle aus und verlaufen 
in einer dem allgemeinen Körpertypus ftreng untergeord- 
neten Weife in der Leibesmaffe. Auf der nächſt höhern 
Entwiclungsftufe fonvdert fich diefes Gefäßſyſtem völlig 
vom Berdauungsapparate und erhält damit zugleich ein 
eigenes Gentralorgan, ein Herz oder herzähnliches Gefäß. 
Bei noch höherer Ausbildung verdoppelt ſich das Gefäß- 
ſyſtem umd wir unterfcheiden ein arteriefles und ein 
venöfes wie bei den höhern Thieren allgemein. Ob 
zwifchen beiden ein befonderes capilläres Gefäßſyſtem 
eingefchoben ift, läßt ſich annoch mit Sicherheit nicht 
behaupten: nur bei fehr wenigen höhern Bauchthieren 
wurde bis jeßt ein folches erkannt, bei den allermeiften 
dagegen bewegt fich die Blutflüffigfeit bei ihrem Austritte 
aus den letzten arteriellen Verzweigungen in bloßen Lücken, 
in einem Zacunenfyftem und gelangt durd) diefeg im die 
rückführenden oder venöfen Gefäße. Wo letztere nod) 
fehlen, kann von einem eigentlichen Sreisfaufe überhaupt 

nicht die Rede fein. Das Blut ift eine farblofe, weiße 
oder verfchiedentlich gefärbte Flüffigfeit von anderer Be- 
ichaffenheit als bei höhern Thieren, nämlich ohne eigent- 
fiche Blutkörperchen, ftatt deren mit eigenen Molekülen, 
welche eigen in Form, Größe und Menge, auch nicht 
Träger der Farbe find. Mit ver Ausbildung des Gefäß- 

ſyſtems ftelft fich alsbald ein befonderes Athemorgan ein: 
. anfangs nur in Form Auferer Fortſätze der Leibesfub- 

jtanz und ganz unbeftändig; fobald aber die Gefäße in 

arterteffe und vendfe fich fondern, erhält auch dieſes Or— 
gan eine mehr eigenthümliche Ausbildung, ohne jedoch 
feine Beränderlichfeit in Form, Größe und Lage aufzus 
geben. Wir finden gemeinlich Kiemen, nur bei den Lun- 
genſchnecken innere Säde, welche fih mit den wahren 
Zungen wohl vergleichen laſſen, aber bei ftrenger phyſio— 
fogifcher Deutung faum den Namen der Lungen verdienen. 
Die Kiemen find bald ganz frei, außen am Leibe befind- 
lich, bald von ſchützenden Fortfägen verdeckt, in Außern 
Höhlen verſteckt oder in der innern Leibeshöhle (Mantel- 
höhfe) geborgen. Der Form nach erfcheinen fie als bloße 
Lappen, Auswüchfe, Fortfäße, als Fäden und Fäden— 

büfchel, blattförmig, baumartig, Fammförmig, band⸗ und 
ſtreifenförmig und anders; der Zahl * einfach, paarig, 
mehr- und vielfach. 

Bei unvollfommenem Gefäßfuftem , ‘aber au * 
höherer Ausbildung deſſelben und der Anweſenheit eines 
beſondern Athemorganes beſitzen die Gaſtrozoen zugleich 
noch ein eigenes Waſſergefäßſyſtem, wie wir ſolches ſchon 
bei den Würmern antrafen. Daſſelbe nimmt durch eine 
oder mehre äußere Oeffnungen das Waſſer — die Bauch— 
thiere leben im Waſſer — von außen auf, führt daſſelbe 

durch Flimmerbewegungen durch den Leib und ſtößt es 
ſchließlich wieder aus. Die höhern Gliederthiere und 
ſämmtliche Wirbelthiere haben weder eine Spur eines 
ſolchen Waſſergefäßſyſtemes noch ein nachweislich deſſen 
Functionen verrichtendes Organ. Freilich ſind wir über 
dieſe Functionen ſelbſt noch gar nicht im Klaren, da die 
experimentelle Phyſiologie der Bauchthiere bis jetzt ſich 
nicht angenommen hat und was die rein theoretiſirende 
der Zoologen und Anatomen darüber geäußert, entbehrt 
annoch einer genügenden Begründung. Meift deutet man 
nämfich dafjelbe auf Athmung und Ernährung, aber e8 
find nur ganz vereinzelte Fälle feiner Anordnung, welce 
folche Deutung annehmbar erfcheinen Taffen. Biel beſſer 
ftellt man es mit der Prreumaticität ver Vögel und dem 
Tracheenſyſtem der Inſekten in Parallele. Wie dieſe 
wegen ihres ftrengen Luftlebens einer Erleichterung ihres 
Körpers durch Luftvertheilung im Innern bedürfen: fo 
auch haben die typifchen Wafferbewohner eine Aufnahme 

und allgemeine Bertheilung von Waffer in ihrem Körper 
nöthig. Der Waffergehalt in der Leibesfubftang der 
Gaftrozoen fteht ungleich höher im Verhältniß zu den 
feiten Beftandtheilen wie bei den Glieder und Wirbel- 
thieren, denfelben auf der erforderlichen Höhe zu erhalten, 
und dem allgemeinen Zebensprincip des Stoffwechſels ge— 
mäß zu unterhalten, erheifchte eine befondere Vorrichtung, 
wafferführende Kanäle mit eigener Bewegung, welche nur 
durch Slimmerung auf diefer tiefen Stufe der Organifation 

fich ermöglichen Tieß. Im diefem Sinne gehört das Waffer- 
gefäßfyften zur typifchen Anlage der Bauchthiere und wie 
die gar nicht fliegenden Vögel doch die Luftzellen, die 
trägften und flügellofen Infeften doch ein ausgebildetes 

Tracheenſyſtem befigen: fo haben auch die unbewegfich 
feftfißenden Gaftrozoen das Waſſergefäßſyſtem mit den 
beweglichften und Teichteften gemein. Es ift ein hydroſta— 
tifcher Apparat im eigentlichften Sinne und in der typi- 
fihen Anlage der Bauchthiere begründet. 

Die Fortpflanzung gefchieht bei ven Gaftrogoen eben- 
ſowohl auf geſchlechtlichem wie auf ungeſchlechtlichem 
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ausnahmsweiſe oder vielmehr ganz vereinzelt. 

- Bortpflanzungsweifen manichfaltig. 

äußert fich als TIheilung, als Knospung und Keimfapfels 
bildung. Die fubftantielle Neberfüllung des Thierkörpers 

Bauchthiere. 5 

Wege und auf letzterem noch in allen Klaſſen, jedoch bei 
höherer Ausbildung des Geſchlechtslebens gleichſam nur 

Dem all— 
gemeinen Organiſationsplane gemäß ſind wiederum beide 

Die ungeſchlechtliche 

zwingt denſelben ſich in zwei Individuen aufzulöſen oder 
ſich zu theilen entweder geradezu durch häfftige Theilung 

M — = 
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oder durch Abfonderung des einen Eleinern Theiles. In 
der Knospung Außert fih die Anhäufung des Bildungs- 
materiales in der Erzeugung von Knospen oder Sproffen, 
welche Tangfamer als in der Theifung zu neuen Indivi— 

duen fich ausbilden und die Keimkapſeln endlich dürfen 
wir als frühzeitig abgelöfte Knospen betrachten, welche 
ebenfo die Fähigkeit felbftändigen Lebens und freier Ent— 

wicklung in fid) tragen wie auf höherer Entwicklungsſtufe 
die Embryonen „der Infekten, welche wir Maden und 

_ Raupen nennen. Die gefchlechtliche Fortpflanzung tritt 

neben der ungefchlechtlichen, nicht aber ftets aleichzeitig 
mit der ungefchlechtlichen auf. Die feimbereitenden 

Drüſen oder Apparate find männfiche und weibliche, 

a] 

beide haufig der Form nach gar nicht von einander un= 
terſchieden, fondern nur an ihrem Inhalte, ob Eier oder 
Samenelemente, zu erfennen. Im Bau und in der Anord- 
nung zeigen auch fie die größte Unbeftimmtheit: jede 

Lage vorn und hinten, oben und unten, rechts und links, 
im Centrum und an der Peripherie wird beobachtet, zwitter- 

hafte und auf verfchiedene Individuen vertheilte, im 

erftern Falle männliche und weibliche frei neben oder 
durch einander Tiegende oder aber in einander geſchach— 

Dabei 
entwickeln fie fich aber in den höheren Gaftrogoen zu 
telte, beide fcheinbar in ein Organ vereinigt. 

einer großen Vollfommenheit und zeigen einen fo fehr 
complieirten Bau, daß e8 bis jeßt- noch nicht gelungen 
ift, die phyſiologiſche Bedeutung aller Theile zu ers 

mitteln. 

Waſſer oder in der Erde. 

3 wirft fih dem Generationswechfel. 

Die befruchteten Eier entwiceln die Embryonen 
entweder in befondern Höhlen im oder am mütterfichen 

Leibe oder werden gelegt und die Entwicklung des Keimes 
erfolgt dann völlig unabhängig vom Mutterleibe, im 

Das ausfchlüpfende Junge 

durchläuft in der Regel eine Metamorphofe oder unter- 
Beide Bildungsvor- 

gange erfcheinen wiederum fo verfchiedentfich, daß wir fie 

hier in der allgemeinen Charafteriftif nicht weiter ver— 

- folgen fönnen. Erwähnt fei nur, daß bei der Metamor— 
phoſe bald nur einzelne Theile des Larvenkörpers abge 
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worfen werden und neue für das reife Leben fich ent- 

wiceln, bald aber auch der ganze Korper eine durchgreis 
fende Umgeftaltung in Form und Organifation erhält, 
der Larvenzuftand dann nur durch Direfte Beobachtung 
des Meberganges in den reifen erfannt wird. So wurme 
ähnlich die Made, fo fifchähnfich die Kaufquappe aud) 
erfcheint: fo trägt jene doch entfchiedene Inſekten-, diefe 
unverfennbare Batrachiermerfmale an fich, in den Larven 

der Seeigel und Seefterne dagegen erfennt man den reifen 
Zuftand an feinem Organe mit ſolcher Sicherheit. Eben- 
fo verfäuft der Generationswechfel bei den Bauchthieren 
manichfaltiger wie bei den Würmern. Sowohl die Zahl 

der Generationen wie deren Entwidelung und Lebensver— 
hältniſſe find andere. 

Die Organe der animalen Lebensthätigkeit, alſo der 
Bewegung und Empfindung, bleiben in ihrer Entwicklung 

weit hinter den vegetativen zurück. Die Bewegung zu— 
nächſt vermitteln auf der tiefſten Stufe und allgemein in 
den früheſten Jugendzuſtänden Wimpern, einzelne faden— 

oder lappenartige Fortſätze und die Contractilität der 
Leibesfubitang ſelbſt. Allmählig treten in der Tegtern 
contractile Faſern, Musfelfafern, auf, haufen fi ‚dann 
in befondere Schichten und in Musfelbündel an, welche 

endlich von eigenen Locomotionsapparaten unterftüßt 
werden und auch in den Dienft anderer Organe treten. 
Die Apparate dienen zum Rudern, Schwimmen, Kriechen, 
Bohren, Feftfeßen, Anftemmen, wogegen die eigenthüms 
lichen Bewegungen der typifchen Land- und Luftbewohner, 

alfo Fliegen, Laufen, Gehen den Bauchtbhieren gänzlich 
verfagt find. Die Locomotiongapparate erfcheinen dem 

allgemeinen Plane gemäß in regulärer oder in ſymme— 
trifcher Anordnung und wenn fie von pafliven ftarren 
Theilen unterftügßt werden: fo haben diefe eine durchaus 
andere Bedeutung wie die Borften, Stacheln, die Außern 
und innern Sfelettheile der Glieder und Wirbelthiere. 

Die Leibesfubftang der Gaftrogoen, das Berifom hat 
namlich große Neigung ſchichtweiſe zu verhornen oder zu 
verfalfen und auch auf feiner außern oder innern Ober— 
fläche Kalferde abzufondern. Die Sfelete oder harten 
Gerüfte, welche auf diefe Weife gebildet werden, find da= 
her bloße Theile oder Anhangfel der allgemeinen Leibes— 
hülle, feineswegs in der Uranlage des Typus bedingte 
Drgane, im embryonalen Alter darum gewöhnlich auch 
ganz fehlend, während das Sfefet der Glieder- und Wir- 
beithiere ſchon in der erften Anlage derfelben gegeben, ja 
diefe Anlage wefentfich zu beftinnmen fcheint und fich mit 
der fortfchreitenden Entwicklung als felbftändiges ureige— 
nes Drgan ausbildet. So Liegt auch in der Bildung und 
Bedeutung des Skelets wieder einer der durchgreifendften 
Unterfchiede der Gaftrogoen von den beiden höhern Ab- 
theifungen des Thierreiches. Der Antheil, welchen dieſe 
Sfelete an der Bewegung nehmen, tft felbftwerftändfich ein 

weſentlich anderer, wie bei den Glieder- und Wirbel- 
thieren, wo dafjelbe als Stüß- und Haltapparat der ge- 
fammten activen Bewegungsfyfteme auftritt, zugleich auch) 
noch eine fehr enge Beziehung zum Nevvenfyfteme hat, 

welche bei den Gaſtrozoen gänzlich aufgehoben ift. 
Vom Nervenfyftem haben die niederen Gaftrogoen bis 

jeßt fo wenig eine deutliche Spur erfennen laſſen wie von 
wirffichen Musfelbündeln und wir müfjen das Empfin— 
dungsvermögen wieder in Die allgemeine Leibesſubſtanz 
verlegen, womit feider nichtS weiter gefagt wird, als daß 
uns diefe Lebensaußerung unerffärbar ift. Empfindlich 
gegen Außere Neize find die vervenfofen Bauchthiere in 
hohem Grade und ein Bli auf das Treiben der Infu— 
forien unter dem Mifroffope überzeugt ung, daß fie aud) 
ein Wahrnehmungs- und IUnterfcheidungsvermögen be— 
fiten. Die erften Spuren eines Nervenfyftemes zeigen 

fi) in der Umgebung des Schlundes und bilden ſich als— 
bald zu einem Schlundringe aus, von welchem Xefte aus— 
ftrabfen in die Nadien des Körpers. Bei den Weid- 

fhieren alg den höchfterganifirten Gaftrogoen erhäft ſich 
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diefer Schlundring als centrales Nervenfyftem zwar aud) 
noch, jedoch mit der wefentlichen Modification, daß ſich in 
ferner obern und untern Partie Ganglienmaffe anhäuft 
und in digfen das Empfindungsvermögen concentrirt ift. 
Aber fo wenig wie bei den Gliederthieren diefes Centrum 
am Scylunde für den ganzen Körper ausreicht, vielmehr 
noch andere Sanglienfnoten als Bauchmarffette nöthig 
waren: fo finden wir auch bei den Mollusfen noch eine 
oder einige Ganglienmaffen als Nervencentra für befon= 
dere Körperabtheilungen, je nach der Ausbildung diefer 
verfehieden. Die von den Knoten ausgehenden Nerven- 
fäden haben fi) noch nicht als fenfible und motorische 
unterfcheiden Taffen, welcher Unterfchied bei den Wirbel- 
thieren doch fehr fiharf ausgeprägt it Wohl aber bes 
fiten die höhern Gaſtrozoen fihon fpecififche Nerven für 
befondere Sinnesorgane und für den Berdauungsapparat. 
Erſtere beftehen in taftenden Fortfägen in der Umgebung 
des-Mundes und auc auf der Körperoberfläche zerftreut, 
in einfachen Bläschen zur Wahrnehmung von Scall- 
fhwingungen, im Tichtbrechenden Apparaten als Augen 
und bei höchfter Entwicklung fogar in Schleimhäuten für 
Geruchs- und Gefchmacsempfindungen. Im Allgemeinen 
bleiben jedoch die Sinnesorgane bei den Gaftrogoen auf 
einer fehr unvollfommenen Entwidlungsftufe ftehen, indem 
fie ftets nur für gewiffe, vereinzelte Lebensbedingungen 
ausgebildet erfcheinen, wie fie für folche in Ahnlicher Weife 
bei höhern Thieren verfümmern, in der begrifflichen An— 
lage des Gaftrogoentypus ericheinen fie als ein fehr uns 
tergeordneted Organifationgmoment ebenfo wie dag ganze 
Nervenfyftem. 

Die Bauchthiere find ftrenge Wafferbewohner und 
begeben fich nur in fehr wenigen vereinzelten Geftalten 
auf das Land, wo fie dann ein träges, ftumpflinniges 
Leben führen. Troß ihrer höchſt unvollfommenen Organi— 
fation, zumal in Betreff der animalen Bunctionen, zeigen 
fie fich dennoch fehr empfindlich gegen die außern Daſeins— 
bedingungen und unterwerfen fich ebenfo ftrengen Aufent- 
halts= und Berbreitungsgefeßen wie die Glieder- und 
Wirbelthiere. Sie unterfcheiden fich daher in Bewohner 
der füßen und falzigen Gewäffer, in Bewohner der Hüften 
und der offnen Meere, fondern fih nad) der Höhe und 

Tiefe ebenfo beftimmt wie nad den Zonen und andern 
phyfifalifchen Bedingungen. 

Die begriffliche Einheit der Abtheilung der Bauchthiere, 
wie wir diefelbe in der allgemeinen Einleitung unferer 
Darftellung begründet haben, wird nur von wenigen 
Syitematifern anerfannt. In der Unvollkommenheit des 
Drganifationsplanes überhaupt treten die Unterfchiede 

der einzelnen Entwidlungsitufen greller und auffälliger 

hervor als bei den Glieder- und Wirbelthieren, daher 
viele Syftematifer die Gaftrogoen in drei jenen Haupt— 

gruppen gleichwerthige Abtheilungen auflöfen, nämlich 
in Protozoen, welche die irregulären Bauchthiere begreifen, 
in reguläre Thiere und in Weichthiere. Einige gehen 
noch weiter und fondern die Regulärthiere in Cölenteraten 
und Ehinodermen. Diefe Gruppen find wohl begründete, 
nur können wir fie nicht als lebte und höchſte anerkennen 
und ordnen diefelben unferem allgemeinen Gaſtrozoen— 
typus unter als befondere Entwiclungsftufen defjelben. 
Die erfte und höchſte diefer Entwiclungsftufen repräfen- 
tiren die Weichthiere oder Mollusfen als ſymme— 
trifche Gaftrogoen mit befonderem Mantel um den Leib, 
vollfommen ausgebildeten vegetativen Organfpftemen, mit 
befondern Bewegungsapparaten und mit Sinnesorganen, 
endlich mit einem nur dem Mantel angehörigen Schalen= 
gerüft. Als vollfommenfte Stufe des Gaftrogoentypus 
und als erfte der ſymmetriſchen Thiere überhaupt find die 
MWeichthiere die reichfte und manichfaltigfte Gruppe des 
typifch vollendeten Wafferlebens und als folche wieder 
von höchfter Bedeutung im Haushalt der Natur. Die 
zweite Entwiclungsftufe nehmen die Strahlthiere 
oder Radiaten ein, durch die Regufaritat ihres Typus 
fogfeich von den Weichthieren verfchteden, im Befondern 
noch durch den Mangel.eines Mantels, durch große Nei= 
gung des Periſoms zum Berfalfen, durch geringere Aus— 
bildung des vegetativen Organfyftems und noch viel 
geringere des animalen. Ausfchliegfiche Meeresbewohner 
und durch die ſtrenge Regularität in ihrem Plane fehr 
eng umgränzt, entfalten fie nur eine geringe Manichfaltig- 
feit, mit welcher fie im Haushalt der Natur eine unter- 
geordnete Rolle fpielen. Als dritte Stufe des Gaftro- 
zoentypus nehmen wir die niedern Regulärthiere, vie 
Polypinen, unbeftimmter in den die Regularität be— 
ftimmenden Grundzahlen, mit der erften Differenzirung 
der vegetativen Organfyfteme und den erften Anfängen 
von Muskeln und Nerven. Enpdlih die ISnfuforien 
oder Brotozoen, Thiere ohne verdauende Höhle, ohne 
Musfeln und Nerven, von unbeftimmter veränderficher, 
von irregulärer Geſtalt, der thierifche Organismus in 
feiner einfachften und in fich ſelbſt unbeftimmteften Erfchei- 

nung, ohne Ddifferenzirte Organe für die verfchiedenen 
Lebensverrichtungen, in diefer Einfachheit zugleich mikro— 
ſkopiſch Elein, al8 Individuen unfern Wahrnehmungen 
entzogen, aber durch Maffenhaftigkeit im Auftreten doc) 
bedeutungsvoll, 

Sn der eben bezeichneten abfteigenden Reihenfolge 
bringen wir die vier Bauchthierklaffen zur befondern Dar— 
ftellung. 



| Ueunte Klaffe. 

Weichthiere. 

| Die Bezeichnungen Weichthiere und Mollusken haben 

noch feine Aufnahme außerhalb des zoologifchen Gebietes 
gefunden, weil der vornehmer flingende Name Conchylien 
längſt das ausschließliche Bürgerreht in der nichtzoo— 
logiſchen Sprache fi) erworben hat und dies um fo ent= 
ſchiedener behauptet, je mehr er von den Zoologen ver— 

ächtlich behandelt wird. Conchylien find nämlich nur 
die Mufchelfchalen und Schnedengehäufe, welche wegen 

ihrer zierlichen, abfonderfihen und manichfaltigen Ge— 
Halt, ihrer prachtvollen Färbung und Zeichnung, ihrer 
leichten und einfachen Präparation und Erhaltung fowie 

ihrer fchnelfen Herbeifchaffung von jeher fehr viele Freunde, 
- Bearbeiter und Bewunderer fejfelten, und eben diefe nennt 
man Conchyliologen. Die Bewohner der Mufcheln und 
ö Gehäufe find weiche, fchlüpfrige, nach der gewöhnfichen 

Anſchauung weder ſchöne noch irgend wie anziehende 
f Thiere, welche fehr wohl den Namen der Weichthiere oder 
- Mollusfen verdienen. Sie haben Feine Freunde und 
" Bewumre, nur der ftrebfame Forfcher, der wiffenichaft 
liche Zoologe befchäftigt fih mit ihnen, vergleicht ihren 
- Aufern und innern Bau und fucht deſſen Gefege zu er 
kennen; ihm iſt das Gehäufe nur der Außere oberfläd- 
Fichte Theil diefer Thiere, welcher als Produft des Leibes 
und bfeibender Theil defjelben zwar in enger Beziehung 
bleibt, aber doch feine fo wichtige Wefenheit ift, daß 
feine ausschließliche Betrachtung den denfenden Forſcher 

auf die Dauer befriedigen könnte. Kleider machen Leute, 
aber wir haben es doch mit den Leuten, blos ganz neben— 
her mit ihren Kleidern zu thun und nur der Leichnam 
Taßt es fich gefallen, daß die feere Kutfche ohne Befiger 
ihm das letzte Geleit gibt, noch Keiner hat e8 gewagt, 
feinen Frack oder feine Uniform ftatt. der eigenen Perfon 

zur Aufwartung zu ſchicken, und ſchwerlich würde auch 
Jemand den Beſuch eines leeren Anzuges freundlich auf 
nehmen. Ganz fo mit den Gondylien. Wir können 
zwar aus ihnen auf ihre Bewohner ſchließen, aber diefer 
Schluß ift Feineswegs ein ficherer und befriedigender, 
überhaupt erſt auf directe Vergleichung der nächſtver— 

wandten Arten begründet; die Schalen ohne Thiere 

gleichen dem Rod ohne Befiger, die Conchylienſammlung 

einem Kleiderladen. Neben den fehr vielen Conchyliologen 
arbeiten auch einige wenige Forfcher an der Anatomie 

und Phyfiologie der Weichthiere und die Kluft zwifchen 

beiden ift eine fo große, daß letztere ſich auch durch den 

Namen Malakozoologen von erftern unterfcheiden. 

weit geht e8 Teider auf wiſſenſchaftlichem Gebiete und 

eine Einigung diefer feinpfefigen Kräfte ift nod gar 
Sch werde in der nachfolgenden 

- Darftellung meinen Lefern von beiden, von den Schalen 

wie von den Thieren das Wichtigfte mittheilen und vathe 

ſymmetriſchen Typus entfprechend ausgebildet. 

So: | 

Mollusca. 

fehr dringend, daß, wer etwa mit diefer Thierflaffe an- 
haltender und eingehender fich befchäftigen will, nicht eine 
einfeitige Richtung verfolge, fondern die Kluft zwifchen 
Conchyliologen und Malafozoologen ſchließen helfe. 

Die Mollusfen unterfcheiden ſich als ſymmetriſche 
ungegliederte Thiere hinlänglich von allen übrigen Thier- 
flaffen. Unter den fyummetrifchen Thieren überhaupt find 
fie die einzigen ungegfiederten und unter den ungeglieder= 
ten wieder die einzigen fymmetrifchen. Es fiegt im Be- 
griffe der Symmetrie, daß die einzelnen Körpertheile oder 
Drgane entweder paarig, oder wenn in der Achſe gelegen 
unpaar, einfach auftreten, und ebenfo im Begriffe unges 
gliedert, daß fich die gleichartigen Formelemente nicht 
wiederholen. Das Weichthier hat alfo zwei Fühler, zwei 
Augen, zwei Floſſen, einen Mund, einen Fuß u. f. w. 
Kommen vier Fühler, acht oder zehn Arme vor: fo zeigen 
fich diefelben bei näherer Vergleichung doch paarig, dem 

Die 
Symmetrie der äußern Erfeheinung fann durch befondere 
Lebensverhältniffe geftört oder vielmehr geſchwächt und 
modificirt erfcheinen, aber in der eigentlichen Anlage, 
im Plane des Organismus Täßt fie fich ftets nachweifen. 
Man nehme aber nicht etwa die beiden fehr ungleichen 
Sthalenflappen einer Aufter als ſymmetriſche Hälften des 
Thieres: der Conchyliologe darf feine Beftimmungen der 
Schalen nicht auf das Thier übertragen. 

Am Leibe der Mollusken fällt uns zunächft der allge 
mein vorhandene Mantel auf, d. h. jene häutige oder 
lederartige Dede, welche am Rücken des Thieres feit- 
gewachfen, blos fchildförmig den Rücken deckt oder häu— 
figer aber zu beiden Seiten um den Leib ſich herumfchlägt, 
und nun an der Bauchfeite freie mehr oder minder weit 
verwachfene Ränder bildet. Wie diefer Form nad der 
Name Mantel ganz treffend ift: fo auch nad) der Bedeu— 
tung, denn der Mantel ift in der That nur eine ſchützende 
Hülle für den Leib und fondert um deswillen gern noch 
eine Falfige Schale ab, welche gewöhnlich auf ihm aufs 
liegt, nicht ein Theil, fondern ein Product des Mantelg 
ift und deffen Function, die Schußgewährung unterftüßt. 
Mehr darf man im Mantel und in der Schale nicht fuchen 

und wenn man diefelben noch zu andern Zwecken dienen 
fiebt: fo ift das blog zufällig, nicht gefeglich begründet, 
nicht im Begriffe des Manteld gegeben. Die Structur 
betreffend, befteht er aus einer zarten Oberhaut und einer 
bald fehwächeren bald ftärferen Cutis, welche Teßtere 
vielfach mit den unter ihr folgenden Muskelſchichten 
innig verbunden ift. Letztere bedingen die Gontracti= 

lität des Mantels, während die färbenden Stoffe in 
eigenthümlichen Zellen in der Cutis abgelagert find. 
Zur Abfonderung der Falfigen Schale dienen be— 



8 Weichthiere. 

fondere Drüfenbäfge, welche die Falfhaftige Flüſſigkeit 
liefern. 

Der eigentliche Leib der Weichthiere gleicht einem 
fleifchigen Beutel oder Sade, in welchen Die Organe 
nach beftimmter Regel hineingeftopft find. Ein feſtes 
Gerüſt fehlt ihm ſtets, dagegen entwickelt ſich an feiner 
Bauchfeite, d. h. an der der Mantelanheftung gegenüber- 
gelegenen Fläche, eine muskulöſe Fleiſchmaſſe, welche als 
Sohle oder Fuß das Hauptbewegungsorgan des Thieres 
bildet, wenn e8 überhaupt eines folchen bedarf,und ferner 
am vordern Ende fehnürt fich bei allen höher organiſirten 
Mollusken ein Eopfähnficher Theil als Träger des Mun— 
des, der Augen, Fühler oder Arme ab. Beide Organe, 
der Kopf und der Fuß, Fommen bei weitem nicht allen 

Mollusfen zu, find eben Feine felbftändig gebildeten 
Körperabfiehnitte, fondern nur abgeſetzte Leibestheile, 
größere Fortfäbe oder Anhängfel der Leibesmaſſe. 

Die einzelnen Organe des Weichthierleibes näher be= 
trachtend, müffen wir vor Allem der Schale unfere Auf- 
merffamfeit widmen, da diefelbe Gegenftand einer eigenen 
Disciplin, der Konchyliofogie if. Wie bereits erwähnt, 
ift fie ein Erzeugniß des Mantel8 und zwar gewöhnlich 
ein äußeres, nur in wenigen feltenen Fällen ein inneres 
und befteht vorzugsweife aus Fohlenfauren Kalkkryſtallchen, 
welche in einer thierifchen chitinhaltigen Grundlage ab- 
gefegt find. Ihre mehr oder minder deutliche Structur 
zeigt eine fihichtweife Abſetzung. Die in Säuren völlig 
auflöslichen Kalkkryſtalle pflegen regelmäßige fechsfeitige 
Prismen, feltener Rhomboeder zu fein, welche bei einigen 
Arten dem Kalkſpath, bei anderen dem Aragonit ent- 
fprehen. Sie liegen in Zellen oder. Lücken der orga— 
nifchen Grundlage und es ift wahrfcheinlih, daß der 
Kryſtalliſationsproceß ihre Geftalt beftimmte und nicht 
die Chitinfubftang durch Bildung ihrer Lücken. Das 
Mengenverhäftniß der Kryſtalle zur organifchen. Grund- 
fage und die Anordnung der erfteren überhaupt bedingt 
die verfchiedene Harte, Dice und Structur der Schalen. 
In fehr harten und gewöhnlich aud) dien Schafen über: 
wiegt Der Kalferdegehalt und die organifche Subſtanz 
ift nur in Außerft dünnen Hautchen vorhanden, umge— 
fehrt enthalten die zarten, biegfamen papierdünnen Schalen 
nur eine ganz geringe Menge Kalk, und zwifchen dieſen 

Eytremen findet man alle Uebergänge. Die innerfte 
Schalenfhicht zeichnet fich fehr gewöhnlich durch Perl— 
mutterglanz von den äußern Lagen aus, in ihr waltet 
die thierifche Subſtanz vor und kräuſelt fich mifroffopifch 
in viele ungemein zarte Falten, zwifchen denen Förnige 
Kalktheilchen abgelagert find. Die feinften diefer Falten 
wiederhofen fich regelmäßig und erzeugen durch ihre dach— 
ziegelartige oder treppenförmige Ueberlagerung den bes 
fannten fchillernden Perlmutterglanz. Die übrigen Lagen 
der Schalen haben eine blättrige, felten eine faferige 
Structur, Teßtere in Folge verfchwindender Feinheit der 
organifchen Zwifchenfchichten. Die mifroffopifche Unter- 
ſuchung, welche diefen feinern Bau der Schafen aufge- 
klärt hat, weift noch ein anderes höchft eigenthümliches 
Verhältniß auf, nämlich veräftelte Kanäle, welche ſich in 
den einzelnen Schichten der Schafe verbreiten, bisweilen 
ſchon mit bloßen Augen zu erfennen find, gewöhntich aber 
erſt unter jtarker, unter 500= und 1000fadyer Vergröße- 

rung deutfih werden. Bald verfaufen fie geradlinig, 

bald bogig, veräfteln ſich nebartig in jeder Schicht von“ 
Hauptftimmen aus. Was fie bedeuten, welchen Zwei 
fie für die Bildung und Erhaltung der Schale haben, 
darüber find die Anfichten noch fehr getheilt. Jener Be— 
hauptung, daß die Schalen völlig todte Kalkgebilde feien, 
feßte Bowerbanf, der die Kanäle zuerft fehr forgfältig 
unterfuchte, die Deutung auf ernährende Gefäße entgegen, 
welche vom Thiere aus in die Schafe eindringen und Diefe 
alfo zu einem lebendigen Theile des Thierförpers machten. 
Allein Carpenter's Unterfuchungen ſtellen die unmittelbare 
Berbindung diefer Kanäle mit dem weichen Thierfeibe in 
Abrede, weifen überdies ein felbftändiges Kanalſyſtem in 
jeder Schalenfchicht nad) und widerlegen die Deutung auf 
Blutgefäße ganz beftimmt, ja Kölliker erfannte, daß viele 
Kanäle nur durch von außen ſich einbohrende parafitifche 
Algen entftehen, alfo ganz zufälliger Entftehung find und 
nicht eigentlich zur Structur der Schale gehören. In 
feinem Falle aber darf man an die Ernährungsgefäße in . 
den Knochen der Wirbelthiere denken, eher wohl an die 
Röhrenfyfteme in den harten Oberhautgebilden dieſer 
Thiere, deren Bedeutung freilich ebenfowenig aufge 
klärt ift. 

Die Schalen entfalten einen ftaunenswerthen Reich- 
thum an Formen, eine feſſelnde Manichfaltigfeit in Karben 
und Zeichnung, vielfache Unterfihiede in ihren nähern Be- 
ziehungen zum Thierfeibe und auch in ihrer mifroffopifchen 

Structur. Die Conchyliologie befchäfttgt ſich ausfchließ- 
lich mit diefen Eigenthümfichfeiten und da von den meiſten 
Mollusfenarten bis jegt erft die Schafen allein befannt find, . 
da von den überaus zahlreichen vorweltlichen Weichthieren 
nur die verfteinerten Schalen in den Gebirgsfchichten 
vorfommen: fo bat diefelbe unbeftreitbar eine wiſſen— 
fchaftliche Berechtigung, Fann aber den Refultaten ihrer 
Unterfuchungen nur durch ftete Bezugnahme auf den Bau 
‘des Weichthierförpers eine befriedigende Sicherheit ge— 

währen. Wir werden in der Charakteriftif der einzelnen 
Gruppen, Familien und Gattungen die Eigenthümlich— 
feiten der Schalen ftets gebührend berücfichtigen, und 
fchließen ihre allgemeine Betrachtung hier mit einem Blick 
auf ihre Entftehung und Wachsſthum. Sehr frühzeitig, 
felbft im Ei, fondert der Embryo auf feinem Mantel 
einen kleinen farblofen glatten Kegel oder Nagel ab, den 
eigentlichen Kern des Gehäufes, welcher aus einer äußern 
häutigen oder hornigen und einer innern oft fehon Falf- 
haltigen Schicht beſteht. Beſonders ſchön erhaltene 
Schnedengehäufe in unfern Sammlungen. zeigen diefen 
embryonalen Anfang noch auf der Spitze, wie aud) 
Mufchelfchalen am fogenannten Wirbel, an den meiften 
Eremplaren jedoch ift er abgefallen.: An diefen: Kern 
legen fih nun periodifch neue Schichten an, indem die 
oberflächlichften Hautzellen des Mantels durch Aufnahme 

von Kafferde erhärten und dadurch die Schale vergrößern 
und verdicden. Der drüfige Mantelfaum fondert ftärfer 

. ab und bildet den Schalenrand, welcher unter dem frühern 

Rande hervortritt und auf der Schalenoberfläche die ſo— 
genannten Wachsthumsfalten oder Anwachsitreifen er 
zeugt. Alle Zierathe der Sculptur, Falten, Rippen, 

Höcker, Staheln, alle Farbenzeichnung der Oberfläche 
gehört nur der randlichen Schicht an und geht vom 



Mantelfaum aus. Iſt endlich das Weichthier ausge: 
wachfen: fo hört die Kalk abfondernde Thätigkeit feines 

Mantels nicht plöglich auf, fendern arbeitet fort, legt 

weitere neue Schichten an der Innenfeite der Schafe ab, 

allein diefelben treten nicht mehr am Rande hervor, es 

E erfolgt nur noch Verdickung oft abfonderficher Art, Feine 
Vergrößerung. Die Epidermis des Mantel$ wird mit 

& jeder neuen Schicht abgeſtoßen und überzieht als trocdne 
hornige Haut Die Schale, an welcher Schmuß und Staub 

En und unter der der bfendende Farbenſchmuck ver— 

borgen iſt. Die Conchylien in unfern Sammlungen 
pflegen die Epidermis nicht mehr zu befigen, Sammler 
und Händler ‚entfernen Diefelbe, wenn fie nicht ſchon am 

Strande abgewittert ift, damit die Schalen fich in ihrer 
ganzen Schönheit zeigen. 
Aus der überaus großen Manichfaltigfeit der Schalen 
läßt fich auf die aleiche Kormveränderlichkeit des Mantels 

ſließen, weil ſie ein Produkt deſſelben ſind. Wie be— 

reits erwähnt nur am Rücken des Weichthierleibes be— 
feitigt, fchlägt er feine Seitenlappen frei herum und ver— 
größert diefelben oft fo fehr, daß fie an der Bauchfeite 
wieder zufammentreffen, hier auch verwachfen und fo einen 
| Sad um den Leib bilden, an welchem nur Zugänge zum 

N —— 

Munde, After, der Geſchlechts- und Athemöffnung bleiben, 
ja Ießtere bisweilen von ihm röhrenförmig umgeben 
werden. Bleiben feine Ränder längs der Bauchfeite frei: 
fo übernehmen diefelben gern befondere Funktionen, in= 
dem fie ſich franzenartig theilen und mit fleifchigen 

Tentakeln oder fteifen Faden befeßen, welche reihenweife 
fih ordnen, am Grunde fogar die Augen tragen, durch) 

ihre Bewegung das zur Nahrung und Athmung erforderliche 
friſche Waffer in Strömung erhalten. - Befondere lappige 
und fingerförmige Fortfäße des Mantels bilden die fangen 
Baden und Stacheln an den Schalen, und zwar nur 
ſelten Schlägt der freie Rand nad) außen ſich um die Schale 

herum und büflt diefelbe vollig ein. Sondert ſich ein 
‚Kopf vom Leibe ab: fo zieht der Mantel von diefem 

Theile fich zurück, wogegen er gern nach hinten fi er= 
weitert und Athem= und Afterrohr bildet. Als allge 

meiner und fehr wefentlicher Theil aller Mollusfen 

entiteht der Mantel fchon in der früheften Zeit des 
embryonalen Lebens durch Abhebung einer Wulſt Fern- 
haltiger Zellen am Rücken des Embryo, welche fchnell ihr 
Wachsthum vollendet. Seine oberflächliche Zellenfchicht 

- fondert den Schleim ab, welcher den Mollusfenförper 
ſtets feucht und ſchlüpfrig erhält, um deswillen allein gar 
mancher Gonchyliolog die Bewohner feiner fchönen Schalen 
verachtet und nur zu berühren fich fcheut. 
Außer dem Mantel tritt, jedoch minder allgemein, 

aͤußerlich am Mollusfenleibe der Fuß hervor. Er bes 
findet ſich jenem entgegengefeßt an der Bauchfeite des 
Thieres und ift das Hauptbewegungsorgan, befteht 
ebendeshalb auch wefentlic aus Muskelfafern, welche hier 

aber feine eigentlichen Musfelbündel wie bei den höheren 
Thieren bilden, fondern ſich mehrfach Freuzen. In Größe 
und Form ändert er fo vielfach ab wie die Bewegung der 

Weichthiere verfchiedenartig ift. Gewöhnlich beginnt er 
gleich hinter dem Munde und dehnt fich von hier an der 
Bauchſeite nach hinten aus, am weiteften bei den friechen- 
den Landſchnecken, wo er die lange und breite Sohle 
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bildet, viel weniger beit Mufchelthieren, wo feine Geftaft 

fehr veränderfich und bisweilen höchſt eigenthümlich er 
fiheint. Selbſt zum Ruder wird er umgeftaltet bei den 

rücenfchwimmenden Seteropoden, wo er lappenförmig 
geftaltet am Nande noch eine befondere Saugfcheibe zum 

Beitfegen hat. Bei Mufchelthieren ohne alle Bewegung 
wie den feitgewachfenen Auftern fehlt er gänzlich, bei 

andern wird er kümmerlich Elein, bei noch andern erfchei= 
nen jtatt feiner feitliche Floſſenlappen. Uebrigens dient 

er nicht blos zur Drtsbewegung, bei einigen Mufcheln 
auc zum Graben und Bohren in Schlamm, Sand, Holz 
und Geftein; bei gewiffen Schneden fondert er auf feiner 

Rückſeite einen hornigen oder Falfigen Dedel zum Ver— 
fihfießen des Gehäufes ab, wenn der Bewohner fich in 
daſſelbe zurückgezogen hat. Auf viele diefer Eigenthüm— 
tichfeiten werden wir in der fpeciellen Darftellung bes 
fondere Nückficht nehmen und verweilen bier nicht länger 
bei ihnen, um zur innern Organifation uns zu wenden. 

Sobald wir den Mantel des Weichthierfeibes und 
die unter ihm befindliche zartere Leibeshülle entfernen, 

liegen die einzelnen Organe frei vor ung, gleichfam als 
wären jie regellos neben = und durcheinander geworfen. 

Ihre Anoronung in der Zeibeshöhle richtet ſich nur nach 

der LZebensweife und dem Wohnort des Thieres. Die 
Drganfyfteme der höhern Thiere, Verdauungs- und Fort: 
pflanzungsapparat und Nervenſyſtem find vorhanden, 
aber nicht nad) einem allgemeinen und unabänderfichen 

Plane geregelt, vielmehr von den einfachften Formver- 
hältnifjen bis zu fehr compficirtem Bau gebildet und 
ebenfo vielfady in ihrer gegenfeitigen Lagerung veränder- 
ih. Dadurch wird die Deutung der einzelnen Organe 
und die Aufflarung ihres Zufammenhanges bisweilen 
ſehr Schwierig. Ich empfehle meinen Lefern, denen es 
ernftlich daran Liegt, eine klare Einftcht in den Organiſa— 
tionsplan der Molusfen zu gewinnen, verfchiedene ein— 

heimische Schneeden und Muscheln unter das Meffer zu 
nehmen und in einer Schale unter Waſſer zu zerlegen, 
die Arbeit ift einfacher wie bei einem Kaninchen oder Hecht, 

aber desungeachtet fchwieriger, immerhin wird man nad) 
Heberwindung der eriten Schwierigkeiten Die Drgane 
leicht ifoliren und deuten, wenn man ſich blos auf die 
groben anatomifchen Verhältniſſe beſchränkt, die feinern 
überlaffe man dem geübten Forfcher und ftudiere fie aus 
deſſen Abbildungen und Befchreibungen. Die Tödtung der 
zur Zerlegung beftimmten Thiere gefchieht am Teichtejten 

durch Erfäufen, indem ‚man fie einige Zeit in eine ganz 
mit Waffer gefüllte und verftopfte Flaſche ſteckt, oder durch 
Erſticken in nicht zu heißem Waſſer. Spiritus eignet 
fich nicht zu diefem Zwecke, da er Die weichen Organe ftarf 
zufammenzieht und deren Sfolirung dann fehr erfchwert. 

Insgeſammt befigen die Mollusfen einen gewundenen 
Darmfanal mit Mund und After und mit vrüfigen Ans 
hängen. Der ftetS am vordern Körperende gelegene 
Mund verftecft fich bei allen Fopflofen mehr oder minder 

tief in die Mantelhöhle, wogegen er bei frei hevvorragen- 
dem Kopfe an diefem feinen Plag nimmt. Seine Außere 
Begrenzung bilden wulftige oder lappige Lippen oder 

fühferähnliche Fortfaße zum Taſten und Greifen. Gr 
führt entweder unmittelbar in die Speiferöhre, nämlich 
bei allen -kopflofen Weichthieren, oder erjt in eine be= 

2 
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fondere Mundhöhle, welche oft durch ihre ftarf muskulöſen 
Wandungen als anfehnlicher Schlundfopf fich darftellt 
und häufig auch ein bis drei hornige oder kalkige, je nad) 
der Nahrungsweife verfehtedene Kiefer enthält. Wenn 
ſchon fegtere durch die Manichfaltigfeit ihrer Formen ein 
befonderes Intereffe für den Syftematifer haben: fo ift 

dies in noch viel höherem Grade der Fall mit der bei den 
£fopfführenden Mollusfen allgemein vorfommenden Zunge 

oder Neibplatte. Am Boden de8 Schlundfopfes erhebt 

fich nämlich eine fleifchige Wulft oder ein Band von fehr 
veränderlicher, bis fiebenfacher Körperlänge, der Lage nach 
alfo der Zunge der Wirbelthiere vergleichbar, aber nur 
fetten als wirfliches Geſchmacksorgan eingerichtet, viel- 
mehr gewöhnlich mit Zähnen befest. Diefelben find 

zwar von miftoffopifcher Kleinheit, aber oft in über- 
rafchend großer Anzahl bis zu vielen Taufenden vorhan— 
den, in regelmäßige Längs- und Querreiben geordnet, 
von ganz beftimmter Form in ſtrengſter Beziehung zur 
pflanzlichen, thierifchen und gemifchten Nahrung ganz in 
derfelben Weife wie das Gebiß der Wirbelthiere. 
das Mifroffop zur Hand, leg die Zungen unferer ver- 
fihiedenen einheimifchen Land- und Süßwaſſerſchnecken, 
die du nach einiger Hebung leicht aus dem Schlundfopfe 
präpariren wirft, nach einander unter daffelbe und du be= 
wundert ſtaunend eine weisliche Einrichtung in dem 
unfichtbar feinen Bau des verachteten fchlüpfrigen Schneden- 

thieres. Erſt in den letzten Jahrzehnten ift diefes wich- 
tige Organifationsverhältniß erfannt worden, aber ſchon 
in fo ausgedehntem Maße erforfcht, daß die Syftematif 
es in eriter Linie berückſichtigt, eben weil es die feinften 
Unterfchiede in der Nahrung und Lebensweife, im Natu= 
tell diefer Thiere befundet. 

Der Darmfanal erfcheint in feiner einfachften Aus— 
bildung als bloßer gewundener Schlau ohne äußerlich 
erkennbare Abtheilungen, ey aber nach Form und 
Struktur in Speiferöhre, Magen und Darm gegliedert 
und diefe Abſchnitte Durch je befondere Eigenthümlich— 
feiten ausgezeichnet, veränderfich auch in Länge und 
Weite. An der Speiferöhre treten bisweilen fropfartige 
Erweiterungen ‚auf, am Magen eine Theilung in mehre 
Räume und innere hornige Platten oder Zähne, am 
Darm blindfadartige Anhänge und deutliche Abtrennung 
des Enpftüces als Maſtdarm. Bon den den Ver— 
dauungsproceß unterftüßenden Drüfen ift die Leber allge 
mein vorhanden, und fehr gewöhnfich als große mehr- 
fappige grüne oder braune Drüfenmaffe, welche die Darm- 
windungen und einen Theil der Fortpflanzungsorgane 

umfchließt, felten auf Eleine der Magen und Darmwan— 
dung aufſitzende Drüfentäfchchen reducirt. Im eritern 
Falle läßt die genauere Unterfuhung die farbigen Leber— 
zellen ſehr deutlich unterfcheiden von den Gafle abfondernden 
Schläuchen, welche in ein oder mehre Ausführungsgange 
vereinigt, ihren Inhalt in den Magen oder Anfang des 
Darmes ergießen, Speicheldrüſen treten erft bei höherer 
Ausbildung des Mundapparstes, bei Anwefenheit eines 
Schlundfopfes und einer Neibpfatte auf, und zwar in 
einfachem oder doppeltem Paar, an der eigenthlumfichen 

Färbung leicht Fenntlich, auf dem Magen und der Speife- 
töhre gelegen und mit fangen Ausführungsgängen in die 
Mundhöhle mündend. Der After endlich ift in Lage 

Nimm 

und Berandung der veränderfichfte Theil des Verdauungs⸗ 
apparates. Er wandert nämlich vom hinterften Körper 
ende, das er faft nur ausnahmeweife einnimmt, an der 
Seite des Leibes bis in die unmittelbare Nähe des Mun— 
des, und begiebt fich ebenfowohl auch auf die Nücken- wie 

auf die Bauchfläche und wird darin bald durch die Form 
der Schafe, bald durch die eigenthümliche Anordnung der 
innern Organe beftimmt. Aeußerlich erfcheint er bald 
eingefenft, bafd papillenartig erhöht, wulftig umfaumt, 
gefranzt, mit Zaden oder Schließflappen verſehen, oder 

röhrenförmig verlängert. 
Die vollkommene Ausbildung des Verdauungsor— 

ganes läßt im Voraus erwarten, daß auch die andern 
Theile des Ernährungsapparates entſprechend entwickelt 

ſind. In der That beſitzen die Mollusken auch ſämmt— 
lich ein Blutgefäßſyſtem und die meiſten ein beſonderes 
Reſpirationsorgan. Erſteres gliedert ſich ſtets in ein 
Centralorgan und ein davon ausgehendes peripheriſches 
Gefäßſyſtem. Das pülfierende Herz, allermeiſt in einen 
häutigen Beutel eingefchloffen, pflegt eis, birn- oder 
zwiebelförmig, feltener blos ſchlauchförmig und deutlich 
oder zugleich ftarf muskulös zu fein und treibt durd) 
feine Gontraftionen das Blut durch alle Theile des 
Körpers. Seine Lage ift weränderlich, meift jedoch in 
der Nähe des Afters, unfern der Mündungen des Athem— 
organes. Zwei Hauptgefäßftimme gehen vom Herzen 
aus und verbreiten fich mit ihren Zweigen an alle Organe. 
Sie enden in Lüden oder Hohlräume zwifchen den Orga- 
nen und-aug diefen nehmen die rückführenden oder venöſen 
Gefäße ihren Urfprung, um das Blut in das Athemoraan 
zu führen, von wo es auf dem Fürzeften Wege in das nah 
gelegene Herz zurüd gelangt. Der Kreislauf ift alfo 
ein einfacher, in einem nicht vollftändig in fich abge— 
fchloffenen Kanalſyſtem, da das die Arterien und Denen 

verbindende Syſtem der Gapillargefäße durch Hohlräume 
ohne eigene Wandungen erfest if. Doch gelang «8 
Langer, bei unferer Teichmufchel ein Gapillarneß darzu— 
ftellen, und wenn auch gewichtige Beobachter noch gegen 
deffen Exiſtenz ſtimmen: fcheint e8 ung für diefes Mollust 
fiber nachgewiefen und vermuthlich auch bei andern noch 
vorzufommen, fo daß wenigftens bei einigen Moflusfen 
ein vollftändiger Abfchluß des Blutgefäßſyſtems erreicht 

ift. Das Blut ift übrigens eine farblofe, Teicht getrübte 
Flüſſigkeit mit bald rauhen bald glatten Körperchen und 
Körnchen. 

Bei der allgemeinen Anweſenheit eines Blutgefäß— 
ſyſtemes fällt die bisweilige Abweſenheit des Athemorganes 
auf. Es gibt einige Mollusken ganz ohne eigenes 
Reſpiratorium und andere, bei welchen der gefranzte 
Mantelrand oder ein Mantellappen die Thätigfeit der 

Kiemen übernimmt. Die meiften beſitzen jedoch wirffiche 
Kiemen, die Land- und einige Süßwaſſerſchnecken foge- 
nannte Lungenfäde. Die Kiemen entfalten hier -in der 

Kaffe der Weichthiere was Form, Lage und Anordnung 
betrifft, ihre höchſte Entwicklung, erfcheinen veränderlicher 
und manichfaltiger wie bei den Würmern und Fifchen. 
Die Kiemenatbmung ift eine der wefentlichften und her— 
vorragendſten Eigenſchaften des thieriſchen Waſſerlebens, 
wo dieſes wie eben bei den Mollusken noch ohne beſondere 

Entwicklung der animalen Syſteme für ſich allein vollendet 



in die Erfcheinung tritt, finden wir natürlich auch die 
Kiemen ſelbſt am vollendetften ausgebildet. Die Wür- 
mer und Fifihe find zwar ebenfalls typische Waſſerbe— 
wohner, aber jene als Bewegungs, dieſe als Empfindungs- 

tbiere, bei beiden fteht alfo das Reſpirationsorgan als 

Theil des Ernährungsapparates im zweiten Nange der 
beſtimmenden Begriffsmomente, Ihrer Lage nach be- 
finden fich die Kiemen meift unter dem Mantel, mur 
. ‚bisweilen auf deſſen außerer Oberfläche und werden dann 

frei ohne befondere Beihülfe des Thieres von dem ums 
| gebenden Waffer umfpült. Unter dem Mantel oder gar 
in eine befondere Höhle deſſelben verſteckt, bedürfen fie 
F noch eigener Vorrichtungen zur Erregung und Unterhal- 
tung eines refpiratorifchen Waſſerſtromes, welcher ftets 
friſches Waſſer zu den Kiemen führt und dag verbrauchte 
ebenſo unaufhörlich befeitigt. Solche Vorrichtungen 
darf man nicht unbeachtet laffen. Die Kiemen felbft 

beſtehen immer aus Hautfalten, welche bald einfach band- 
artig hervorragen, durch Einrollen ihrer Ränder Fanalartig 
werden oder durch Zertheilung in Blätter, Lappen, Franzen 
und Büfchel fich auflöfen, bald kammförmige Neihen oder 

baumartig veräftelte Gruppen darftellen. Dieſe manich— 
faltigen Formen ftehen in einer innigen Beziehung zum 
allgemeinen Körperbau und gewähren daher ſehr zuvers 
aͤſſige Charaktere zur Unterfcheidung der höhern Gruppen, 
—Bisweilen ift der Eingang in die Athemhöhle zugleich 

derſelbe für den Mund und in folhem Falle führt der 

refpiratorifche Waſſerſtrom auch die Nahrung herbei, bei 
andrer Einrichtung wird derſelbe unabhängig von den 
Bewegungen des Thieres ausgeführt. Die durch Lungen 
Athmenden Schnecken, welche man deshalb Pulmonaten 

nennt, befißen eine innere Höhle, welche durch eine vers 

ſchließbare weite Deffnung, an der rechten oder linken 
Seite des Mantelrandes gelegen, die Luft aufnimmt und 
in den veräftelten Gefäßen ihrer zarten Wandung die 
- Cinwirfung des Sauerftoffs auf das Blut vollzieht. Die 

Mehrzahl der Lungenſchnecken liebt feuchte und ſchattige 
Plätze, nur wenige haften fi an ganz trocnen dürren 
Orten auf, doch ziehen fie erſtere wohl mehr der reichlichen 

Nahrung wegen vor als Athems halber. 
} Ein befonderes Waffergefäßfyftem kömmt bei den 

MWeichthieren vor, Leider aber haben die Unterfuchungen 
deſſelben noch Fein befriedigendes Nefultat geliefert, ja 
einzelne Beobachter stellen dafjelbe geradezu in Abrede 
md. andere, welche feine Exiſtenz erfannten, vermochten 
ſich nicht zu überzeugen, ob die waſſerführenden Kanäle 
eigene Wände haben alſo Gefäße ſeien und meinen viel— 

mehr, das Waffer bewege fich in wandungsfofen Kanälen, 

a in bloßen Lücken und Mafchen des Gewebes. Zahl— 

reiche feine Boren zumal am Fuße fheinen die Mündungen 
nach außen zu fein, ihre Gänge vereinigen fich allmälig 
mit einander und führen zu einem am Rücken gelegenen 

Hauptbehälter, von welchem Kanäle in die Mantelfubitanz 

auslaufen. Mehr wagen wir über diefes wichtige Orga— 

niſationsverhältniß unfern Leſern nicht mitzutheilen, da 

die Forfchung noch zu wenig Sicheres ermittelt hat. 

ir fehließen daran die Bemerfung über eine, wenigſtens 

in phyfiofogifcher Hinficht noch ebenfo zweideutige, abe 

gleichfalls der Mehrzahl der Weichthiere eigene Drüfe. 

Dieſelbe ift gelblich, grünfich oder röthfich und liegt wenn 
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paarig am Rüden, durch einen Schliß jederfeits in die 

Mantelhöhle fich öffnend, wenn einfach am Kiemenfad und 
in der Nähe des Herzens ihren Ausführungsgang am 
Maſtdarm entlang fendend. Seitdem man in der aus 

ihr hervortretenden Flüſſigkeit mit Beftimmtheit Harn- 
ſäure erfannt hat, deutet man fie auf Niere, 

Die Fortpflanzung der Weichthiere gefchieht mit 

alleiniger Ausnahme der zugleich Knospen treibenden 

Ascidien, nur auf gefchlechtlichem Wege, durch männliche 
und weibliche Zeugungsorgane. Bald erfcheinen beide 

zwitterhaft in ein Individuum vereinigt, bald auf ver- 
fchiedene Individuen vertheilt und zwar bei der Mehrzahl. 
Aeußerlich kann man Männchen und Weibchen nur felten 

unterfcheiden und niemals find diefe gefchlechtfichen Inter- 
fchiede fo grell und auffällig wie bei vielen höhern 
Thieren. Die Organe felbft bieten in ihren Formen 
feine allgemein geltenden Unterſchiede und werden ficher 
nur an ihrem Inhalt, ob Eier oder Samenelemente, er— 

fannt. Jede Drüfe, die männfiche fowohl wie der Eier— 
ftoc, hat ihren befondern Ausführungsgang, an welchem 

noch verfchiedene accefforifche Organe vorfommen. Die 
Lage in der Leibeshöhle ift ebenſo vweränderlich wie die 
des Darmfanales, bald Tiegen fie zwifchen deſſen Wins 

dungen, bald eingefenft- in die, Lebermaſſe oder frei auf- 
gehängt in der Mantelhöhle Immer aber find fie 
einfah, unpaar, obwohl der fymmetrifche Typus der 
MWeichthiere paarige Keimdrüfen erwarten laßt. Die 
Anhängfel an den Ausführungsgängen zeigen große Ver— 

anderlichfeit und find fehr fchwierig zu deuten. Bei 
zwitterhafter Anordnung findet man. bald männfiche und 
weibliche Keimdrüfen neben einander, bald beide in ein- 

ander gefchachtelt wie der Finger im Handſchuh, Die 
Ausführungsgange jedod wieder getrennt. In feinem 
Falle befruchten fich die Zwitter feldft, vielmehr paarweife, 

manche fogar zu dreien und mehren, wenn die Geſchlechts— 
öffnungen fo unbequem liegen, daß fie eben erſt in ketten— 
weifer Bereinigung der Individuen jich decken. 

In den befruchteten Eiern entwickelt fich der Embryo 
entweder in der Mantelhöhle der Mutter oder wenn die 

Gier wie bei den Schneden gelegt werden, außerhalb im 
Freien fei es im Waſſer oder in der Erde. Die Entwids 
fung beginnt wie gewöhnfich mit dem Furdungsproceß 
des Dotters, der fich ziemlich ſchnell vollendet, dann 
fcheiven fich kleine helle peripherifche Zellen zur Anlage 
des fleifchigen Periſoms, des Mantels und Fußes ab 
und dunffe größere centrale, aus welchen fich die innern 
Drgane bilden. Die meiften Mollusfen verlaſſen das 
Ei zu frühzeitig und find deshalb mit eigenen Hülfsor— 
ganen für das erfte Sugendfeben ausgerüftet, welche Durch 
Metamorphofe befeitigt werden. So beſitzen Die meiften 
Meeresmollusfen beim Austritt aus dem Ei ftatt Des 
Fußes als Hauptbewegungsapparat am vordern Körper— 

ende zwei große Segel oder Ruder. Allmälig wächt der 
Kopf und Fuß hervor, im Innern bildet fih der Darm 
und die Leber, gleichzeitig auch das Herz mit den großen 
Gefäßſtämmen, zufeßt die Kortpflanzungsorgane. Jene 

Ruder werden nicht in gleichem Maße größer, bleiben 

vielmehr bald im Wachsthum ftehen und verfchwinden 
gänzlich oder wandeln fich in andere Theile um, Bon 

diefem allgemeinen Entwiclungsgange weichen jedoch die 
3% 
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beiden ertremften Gruppen, die Tunicaten und die Cepha— 
lopoden, ebenfo auch die Landſchnecken ab, deren Eigen— 
thümlichkeiten wir fpäter fennen fernen werden. 

Zu den animafen Organfyftemen ung wendend haben 
wir bereits der Musfulatur im Fuße und im Mantel ges 
dacht. Erftrer bildet die größte, oft fogar eine wahrhaft 
coloffale Muskelmaſſe am Weichthierförper und ift Haupt— 
bewequngsorgan. Er felbft wird durch einen oder mehre 
Muskeln, deren Fafern fich in feiner Subſtanz ausbreiten, 
und deren Sehnen fich an die Spindel des Gehäufes oder 
an den Rücken der Schalen feftfeßen, zurücgezogen und 
wenn er einen feften Haltepunft genommen hat, vermögen 

eben diefe Muskeln das Gehäufe nachzuziehen. Beſon— 
ders ſtark pflegen auch die Schließmusfeln der Mufchel- 

Flappen zu fein; einfach oder doppelt oder zu mehren 
Paaren heften fie fich mit beiden Enden an die Innen— 
feite der Schalen und ziehen durch ihre Kontraction die— 
felben gegen einander, während ein elaftifches fehniges 
Band ihnen entgegenwirft und die Schale öffnet. Noch 
andere einzelne oder paarige Musfeln dienen zur Bewes 
nung der einzelnen Drgane wie der Kiefer, Tentafeln, 
Begattungsorgane u. dal. 

Endlich das Nervenfyften erfcheint bei allen Mollusfen 
in ein centrales, peripherifches und Eingeweideſyſtem gefon= 
dert. Das centrale pflegt aus drei Ganglienmaſſen zu bes 

ſtehen, welche durch längere oder fürzere Fäden in Verbin— 
dung gebracht find, bei den niedern Weichthieren weit von 
einander getrennt liegen, nämlich auf dem Schlunde, im 
Mücken des Thieres und im Grunde des Fußes, bei den 

höhern Dagegen zw einem fymmetrifchen Schlundringe 
zufammengedrängt find, alfo im Kopftheil ihre Lage 

haben. Nur von diefen Ganglienfnoten, nicht von deren 
Verbindungsiträngen, gehen die Nervenfäden zu den vers 
fchiedenen Drganen aus. Das Eingeweidenervenfyften 
bat fein Centrum auf dem Magen, tft ebenfalls durd 
Fäden mit dem Sclundfnoten verbunden und fendet fehr 
feine Fäden aus. Sinnesorgane find allgemein vor- 

banden, aber freilich in ſehr vwerfchiedenen Graden der 

Ausbildung. Allgemein treten die Taftorgane auf in 

Form von Lippen, Fäden, Fühlern in der Umgebung des 
Mundes, am Mantelrande, am After und ver Athem— 
Öffnung. Demnächſt erfannte man bei den meiften 
Mollusten Gehörorgane, ftets völlig verſteckt und äußer— 
fich garnicht fichtbar, zwei helle derbwandige Bläschen 
mit Stüffigfeit und einem oder mehren darin zitternden 
und fchwingenden Kalkkörperchen, fogenannten Otolithen. 

Ein eigener Nerv tritt vom nächften Ganglion an jedes 
Bläschen heran. Sie liegen am Fuf- oder am Schlund- 
ganglion. Nur bei den Gephalopoden als den höchit 

organifirten Weichthieren zeigt das Gehörorgan einen 
complieirtern Bau und bei diefen allein hat man zugleich 

Geſchmacks- und Niechwerfzeuge gefunden. Augen da= 
gegen beſitzen alle mit deutlichem Kopf verfehene Mollusfen 
und zwar deren zwei an den Seiten des Kopfes oder 

unmittelbar an oder auf den Fühlern. Bei den fopf- 
(ofen Weichthieren dagegen irren fie paar= oder gruppen— 
weife geordnet, oft zu fehr vielen am Leibe herum, meift 
an den Tentafeln des Mantels oder an den Mantelröhren 
und deſſen Falten Plab greifend. Ihrem Baue nad) 

fommen ſie in allen Graden der Entwicklung vor, ver— 

fümmert zu bloßen Pigmentfleden bis zu jener Voll— 
fommenheit, welche das Gephalopodenange dem der Wir- 
befthiere gleichftellt. Sehr häufig ftechen fie durch Tebhafte 

oder grelle Färbung und intenfiven Glanz hervor. 

Weiter verfolgen wir den innern Bau des Weichthier- 
körpers hier nicht, die angegebenen allgemeinen Umriffe 
genügen volffommen, um die Gigenthümfichfeiten der 
verfchiedenen höhern und niedern Gruppen in diefelben 
einzuzeichnen und die Manichfaltigfeit der materiellen 

Erſcheinung des Mollusfentypus in ein einheitliches Bild 
zu bringen. Wir wenden uns num zu den Lebensver- 
haltniffen und Lebensäußerungen, welche durd) den Drga= 
nifationspfan bedingt find. 

Die Mollusfen find wie bereits angedeutet typifche 
Wafferbewohner und bevölkern alle und die verſchieden— 
artigften Gewäffer der Erdoberfläche. Nur ein fehr Fleiner 
Theil fondert fich mit fehr erheblicher Modification des 

Athemapparates als Landbewohner aus und erhalt in 
diefem feinem eigentlichen Typus fremdartigen Lebens— 
elemente ziemfich auffällige Eigenthümlichkeiten. Sämmt— 
fihe Landmollusfen find nämlich einfchalige Schneden 
mit gewundenem Gehäufe, deffen Gewebe leicht, deſſen 

Dberfläche ohne alle oder mit nur einfachen Zierathen 
und mit befcheidener Zeichnung gefhmüdt ift. Sie be— 
wegen fich langſam Friechend auf der breiten fohlenartigen 

Erweiterung ihres Fußes und befunden ein träges ftumpf- 
finniges Naturell. Um deswillen können fie auch feine 
rauberifche Lebensweife führen, fondern nehmen ihre 

Nahrung aus dem Pflanzenreiche, zumal von weichen faf- 
tigen Blättern. Der Wechfel der Sahreszeiten mit feinem 

Einfluffe auf die Vegetation entzieht ihnen in gemäßigten 
und falten ändern zeitweilig ihren Unterhalt und nöthigt 
fie während der falten Jahreszeit ihre Lebensfunktionen 
auf ein Minimum herabzuftellen, indem fie fih in ihr 
Gehäuſe zurücziehen und den Eingang defjelben mit 
einem Deckel verfchließen. Sobald die Frühlingsfonne 
und die erften warmen Regen die Knospen und Blätter 
entfalten, erwachen fie aus dem tiefen Winterfchlafe, treten 
aus ihrem Gehäufe hervor und verlaffen die inne gehabten 

Schlupfwinfel, um die frifche Nahrung zu fuchen. 
Wanderungen können fie bei ihrer Langſamkeit und Un— 
beholfenheit nicht ausführen, fie bleiben daher an dem 

Orte, wo fie das Gi verlaffen, in der Nähe der Aeltern 
und vermehren fich hier ſchnell, ohne ein eigentlich ge= 

felliges Leben zu führen. Meiſt fehr gefräßig werden fie 
denn auch auf Aeckern und in Garten bei großer Zunahme 
den Pflanzen fehr ſchädlich. Wärme, Feuchtigkeit, Boden— 
befchaffenbeit, Vegetation, Höhenlage und andere äußere 

Bedingungen weifen den verſchiedenen Arten je ihre ge= 
eigneten Wohnpläge an und man findet im Allgemeinen 

auf warmfeuchten Feldern, Mooren, Gärten und am 
unmittelbaren Rande der Gewäſſer die Landmollugfen 
in reichfter Fülle und Ueppigkeit, auf Falten Höhen, trod- 

nen Steppen, im Innern der Wälder dagegen am dürf- 
tigften und ganz fehlend. Auch im Gebirge nimmt ihre 
Manichfaltigfeit fchnell mit der Höhenzunahme ab, fo 
fand d'Orbigny im heißen Südamerifa 126 Arten unter 
5000 Fuß Meereshöbe, nur A Arten in 5000 bis 11000 

Fuß und 6 Arten über 11000 Fuß Höhe. Ganz ver= 

einzelte Arten erheben fich bis 13000 Fuß. In den 
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J ſteigen einzelne unſerer gemeinen Helices bis 6 und 
7000 Fuß Meereshöhe hinauf. Auf Gebirgsrücken, 

welche Klimaſcheiden ſind, verhält ſich ſelbſtverſtändlich 
die Molluskenbevölkerung an beiden Gehängen ſehr ver 
schieden. 
Die Süßwaſſermollusken ftellen fich in Naturell, Nah- 
rungsweiſe umd Verbreitung ziemlich nah an die Land— 

ſchnecken heran und begreift man fie auch mit diefen unter 

m gemeinfchaftlichen Namen der Binnenconcylien, 
Doch find fie fhon manichfaltiger in ihrer Organifation, 
2 mehr blos Lungenfchneden, fondern zugleich auch 

Kiemenſchnecken und Zweifchafer oder Mufcheln. Ihre 
verticale oder Höhenverbreitung gleicht ganz jenen, ‚da- 
gegen fondern fie ſich nach der Befchaffenheit der Gewäſſer 

in Sumpf> und in Flußbewohner und weiter nach dem 
- Umfange, dem Grunde und andern Eigenthümlichkeiten 
der Gewäffer. Diele leben nur am Grunde, andere an 

j der Oberflähe, dabei find die meiften Pflanzenfreffer, 
wenige Sleifchfreffer und halten in unfern Breitengraden, 
wo die Gewäffer frieren, Winterfchlaf. 

Im Meere endlich wuchert das Mollusfenfeben in 
größter Fülle und Ueppigfeit fowohl der Individuen wie 

der Arten und Gattungen: fihaarenweife an den Küften 
mei: auf der hohen See, in ruhigen Bufen und Buchten 

wie in der tobenden Brandung, auf felfigem und Fiefigen 
Grunde wie auf weichem fchlammigem Boden, grabend, 
| istem, kletternd, Friechend in allen Höhen und Tiefen, 

Aber auch diefe Lebensbedingungen find gefeglich geregelt 

und feine Art verhält fich gleichgültig gegen diefelben. 
Auffällig unterfcheiden fich 3. B. die Bewohner der hohen 

See oder die pelagifchen Arten von den Küftenbewohnern 
oder littorafen Arten. Erſtere beſitzen cine dünne, zarte 
oft durchfichtige Schale, meiſt ohne auffälligen Farben- 
| ſchmuck oder viele gar feine Schafe, find die gefchiekteften 
Schwimmer und zum größten Theile nächtliche Tichtfcheue 
Thiere, welche den Tag, in der Tiefe verbringen und mit 
beginnender Dämmerung an die Oberfläche fteigen und 
bier den Abend oder die Nacht verweilen, mit aufgehender 
‚Sonne aber wieder in die Tiefe finfen. Alle nähren fich 

vom Raube, jagen andere Weichthiere, Krufter und Fifche. 
; E nders verhalten fich die Küftenbewohner. Meiſt lang— 

ſam in ihren Bewegungen Friechen fie am Boden umher, 
 wühlen und bohren ſich in Schlamm, Ffettern an Pflanzen 

und Steinen auf und ab, oder graben fich bleibende 
Wohnſtätten in Schlamm, Holz, Steine, welche fie frei— 
willig nicht mehr verlaſſen, ja eine große Anzahl wächft 
an fremden Gegenftänden unbewegfich feft und führt ein 
feßhaftes Lehen. Ihnen gewährt die Schale fichern Schuß 
und ändert daher deren Befchaffenheit mit dem Wohnorte 

— — 

und Be fh durch) An efenitt oder — durch 
welche der Haftapparat hervortritt. Die bohrenden, loſe 
liegenden und die frei beweglichen Arten zeigen gleichfalls 

befondere Gigenthümfichfeiten je nach dem Orte umd 

Naturell, fchlammige Ufer andre als fteinige und felſige, 
i⸗ andere als feuchte, kalkige wieder andere als grani— 

tiſche u. ſ. w. Und wie auf dem Feſtlande die Höhenlage 

des Wohnortes von weſentlichem Einfluß auf die Be— 
völkerung iſt, ganz ſo ändert auch im Meere die Mol— 

luskenfaung nach Tiefenzonen ab, denn die mit der Tiefe 
abnehmende Wärme, Licht und Bewegung des Waſſers, 
der abnehmende Luftdruck, die veränderte Vegetation find 

beitimmende Zebensfaftoren. Zwar find erft an wenigen 
Orten darauf bezügliche Unterfuchungen angeftellt, aber 
diefelben haben eine ftrenge Gefeßmäßigfeit in. der ver— 
tifalen Bertheilung erfennen laſſen. So unterſchied Ed. 
Forbes im Ageifchen Meere von der Oberfläche bis zu 
210 Faden Tiefe, nicht weniger als acht einander folgende 

eigenthümliche Mollusfenfaunen, Sars an der ſchwediſchen 
und Milne Edwards an der nordfrangöfifchen Hüfte fechs 
Faunenregionen. Die Manichfaltigfeit nimmt nach der 
Tiefe zu ab wie auf dem Feftlande mit der Höhe und bei 

300 Faden Tiefe hört im Allgemeinen das thierifche 

Leben auf, nur an befonders begünftigten ocalitäten 
feben vereinzelte Arten auch in nod) größerer Tiefe. Die 
Eigenthümlichkeiten diefer verfchiedenen Tiefenzonen be= 
ruhen ftets nur auf einer gewiffen Anzahl von Arten, 
während die übrigen durch einige oder mehre Zonen hin— 
durchgehen und dann gewöhnfich in der mittlen oder obern 
ihren Hauptiiß haben. Die Charaktere äußern fih in 
der verfchiedenften Weife, die Schalen z. B. find in der 
tiefften oder achten Zone des ägeifchen Meeres meift weiß 
oder durchfcheinend, Die gefärbten gewöhnlich roſa, felten 
anders; auch in der fiebenten Zone erfcheinen noch viele 
weiß, aber bräunlich rothe werden zur charafteriftifchen 

Farbe; in der fechften gewinnen die Farben an Lebhaf- 
tigkeit, voth und gelb herrfchen doc meift ohne grelle 

Zeichnung, erft in der fünften fallen bunt gebänderte und 
bewoffte Arten auf, im der vierten werden Burpurfarben 
häufig und grelle Zeichnungen gewöhnlich, in der dritten 
und zweiten Zone gefellen fich Tebhafte grüne und blaue 
Farben dazu und in der oberjten Zone entfaltet fich der 

höchfte Farbenſchmuck. Außer dem Lichte fcheint zunächit 
die Nahrung den größten Einfluß auf die Färbung aus— 

zuüben. 
Endlich zeigt fich die Molluskenbevölkerung des 

Meeres noch in empfindlicher Weiſe abhängig von dem 
Salzgehalt des Waſſers und den Strömungen. Erſtrer 

ſtellt ſich durchſchnittlich auf 2,89 Procent, aber an ein— 
zelnen Stellen ſinkt er bedeutend tiefer, während er an 
andern, wo die Verdunftung ftärfer und ver Zufluß von 
füßem Waſſer geringer ift, merklich höher fteigt. Vor 

den Mündungen großer Ströme und in tiefen Becken oder 
Buchten, welche hauptfächlich von folchen gefpetit werden, 

ift er am geringiten. So geben 3. B. von 150 Mol: 
(usfenarten der Nordfee nur 12 in den Sund über und 
weniger noch in die minder falzige Oftfee, wo in der 

Mitte deg finnifchen Buſens die ftrengen Meeresbewohner 
ganz verfehwinden. Das caspifche Meer ift in feinem 

nördlichen Theile mit großen Strommündungen füß, im 
füpfichen falzig und danad) ändert feine Bevölkerung ab, 

indem die feßtre mit der mittelmeerifchen übereinftimmt. 

Auch die Größe des Waſſerbeckens Außert ihren Einfluß 

und e8 find z. B. die Arten des Mittelmeeres durchweg 
kleiner als ihre Vertreter im Dean. Auffällig endlich 

wirfen die großen regelmäßigen Strömungen im Meere 
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auf die Vertheilung der Mollusfen hauptfächlih durch 
ihren Einfluß auf die Temperatur, d'Orbigny fand in 

Südamerifa atlantifcher Seits, wo die falten von Süden 
fommenden Strömungen unter dent 34. Breitengrade 
ihre Stärfe verlieren, nur zwölf Arten mit diefen Strö- 
mungen 19 Grad weit bis zur Tropengrenze, während 
im Stillen Oceane, wo die Falten Ströme bis zum 12. 
Breitengrade reichen, 24 Arten 22 Grad weit fogar bis 
zum 12. Breitengrade weit innerhalb der Tropen hinauf- 
gehen, dann aber zwifchen Callao und Payta plötzlich 

aufhören, weil hier die Strömung von der Küfte ab fich 
weftlich wendet. 

Die eben angedeuteten Lebensbedingungen regeln im 
Wefentlichen die geographifche Verbreitung der Mollusken, 
doch nicht ausschließlich, allein die übrigen Bedingniffe 
find fchwer zu ermitteln. Cinerfeits z. B. erfcheint Feine 

Art durch die ganze Breite Europas von Welten nad 
Oſten gleichzeitig vorzufommen, während andere Arten in 
Europa und zugleich im Welten Norvamerifas leben; die 
Flußperlmuſchel ift über Europa und Nordamerifa vers 
breitet, eine Baludinenart ebenda und noch über Afrifa 

und Neuholland. Dies find fehr auffällige Beifpiele 
weiter Verbreitung, da die Binnenmollusfen überhaupt 
in ihrem Auftreten fehr befchränft find. Anders mit 
den Meeresmollusfen, unter welchen e8 wahre Kos— 
mopoliten und Zonenarten gibt. Die Spirula Peroni 

lebt in der Süpdfee, bei ven Molucken, am Gap, in Weit 
indien und am der britifchen Hüfte, Cypraea moneta geht 
vom Mittelmeer an beiden Seiten Afrifas herum, an die 

Sechellen, Moluden und an die neuhollandifche Küfte 
und fo nod andere. Bon den Arten Sicilieng kommen 
6 bei Grönland, 204 an England, 9 an den Sechellen, 
5 an den DBereinten Staaten, 45 in Weftindien und 11 

an der neuholländifchen Küfte vor. Da die Temperatur 
des Meeres nach der Tiefe zu abnimmt: fo finden wir 
Arten, welde in Falten Gegenden an der Oberfläche leben, 

in gemäßigten und warmen Meeren in der Tiefe. Eduard 
Forbes hat dies für die tiefern Mollusfenfaunen im ägei— 
ſchen Meere nachgewiefen und Andere beftätigen es. All— 
gemein nimmt wie überhaupt in der Thierwelt auch der 

Reichthum der Mollusfen von Norden nach dem Aequator 
zu, fo zahlt Grönland 111 Arten, Maffachufetts 182, 
dag arftifche Skandinavien 131, das füdliche Sfandi- 
navien 252, Irland 339, Sieilien 502 Arten. Doch 
verhalten fich die Hauptgruppen in diefer Hinficht ver— 
ſchieden. Ganz im Allgemeinen betrachtet unterliegt die 

Mollusfenfauna von den Polen bis zum Aequator einem 
dreimaligen gänzlichen Wechfel. Die polare Fauna als 
die Fleinfte und unter dem gleichmäßigiten Klima lebende 
ändert von Dften nach Weiten am wenigften ab, da- 

gegen nehmen vie Unterſchiede des atfantifchen und ftillen 
Oceans und die beiden Gontinentalmaffen nach Süden 
immer mehr zu und jenfeits des Aequators auf der füd- 
lichen Erdhälfte bemerft man nur am Gap und am Feuer: 

(ande eine Bereinigung der öftlichen und wetlichen Arten. 
So laſſen ſich überhaupt eine nordpolare, vier gemäßigte, 
zwei tropifche und eine füdpolare Fauna unterfcheiven, 
deren größere wieder in ziemfich Scharf charafterifirte 
fleinere fi auflöfen, und an diefe reihen fih dann die 

einzelnen befonderer Beren an. Die Binnenfaunen ge 

Weichthiere. 
Bun 

hören nur der gemäßigten und der Tropenzone an und 
gliedern fich noch mehr als die marinen. 

Die Bevölkerung eines Faunenbezirfes befteht aus | 

wirffichen Ureinwohnern und aus Eingewanderten. 
Betreff feßterer darf man feineswegs annehmen, daß 

Arten, welche über ein großes Faunengebiet oder deren 
mehre verbreitet find, von einem Urpaare und einem 

Schöpfungspunfte aus mit zunehmender Vermehrung die 
Grenzen ihres Vaterlandes allmälig fo weit auspdehnten, 
wie wir Diefelben jeßt finden. Unzweifelhaft ftammen folche 

Arten von mehren und vielen an verfehtedenen Drten ge= 
fihaffenen Urpaaren ab, was gerade die geographifche Ver- 
breitung der Weichthiere ficher beweift. Landſchnecken 

fünnen nicht weite Neifen über dag Meer vornehmen, 
ebenfo wenig Meeresbewohner über weite Landſtrecken 
und doc) leben die britifchen und ffandinavifchen Land» 
arten mit nur vereinzelten Ausnahmen zugleich auf dem 

Gontinent Europas, und doch hat der füdfiche Theil des 
caspifchen Meeres den größten Theil feiner Mollugfen- 
bevöfferung mit dem fehwarzen Meere gemein, Nicht 
folhe den Charafter einer Fauna wefentlich beftimmende 
Arten find Gäfte in derfelben, fondern nur diejenigen, 
welche untergeordnet in ihr vorfommen und in einer 
andern ihre Sauptentwiclung zeigen. Für viele diefer 
läßt fich die Wanderung beftimmt nachweifen. Es find 
wiederhoft Berfuche gemacht worden Auftern, Perlmuſcheln 

und andere Weichthiere in fremden Gegenden anzufiedeln 
und gar manche derfelben gelangen. Mehre in Europa 
den Hlöfterlingen zur Faftenfpeife dienende Landfchneden 
wurden fehon frühzeitig von den Mönchen in Amerifa ein= 
geführt und haben im Laufe der wenigen Jahrhunderte fich 
dort vollftändig eingebürgert und acclimatifirt. Arten, 
welche ihre Eier im Waffer abfegen, können dur Fort— 
führung derfelben in zufälligen Strömungen in benach— 
barte Faunengebiete gelangen und im dieſen ſich ver- 
mehren. Tiefenbewohner fommen durch fangfame Hebung 

des Meeresgrundes und allmahlige Gewöhnung an Die 
wärmere Temperatur endlich an die Oberfläche, an welcher 
fie früher nur in fältern Gegenden befannt waren. Wir 
gehen auf diefe Verhältniſſe nicht näher ein, da fie ohne 
unmittelbare Bergleichung einer reichhaltigen Sammlung 
und ohne Kenntniß der Arten fein Intereſſe haben. 

Die Weichthiere nähren fih theils von pflanzlicher 
theil8 von tbierifcher Koft und eine nicht geringe Zahl 
von im Waffer vertheilten und aufgelöften Stoffen. 

Legtere wählen die Mantel» und Mufchelthiere, weil 
ihnen alle Fang- und Haltapparate abgehen und viele 
von ihnen zugleich ohne Ortsbewegung find, alfo ihren 

Unterhaft nicht fuchen können, fondern mit dem fich be— 
gnügen müffen, was die Bewegung und Strömung des 
umgebenden Waffers ihnen zum Munde führt, alfo 
mifroffopifche Thierchen und Pflanzen und aufgelöfte 

Stoffe, Teßtere zugleich mit Schlamm. Jede Welle, 
welche eine Aufternbanf, ein Miesmufchellager beſpült 
führt Millionen von Infuforien, Fleinen Kruftern, jungen 

Medufen und anderer Brut herbei, fo daß die Mufibel- 
thiere reichlich verforgt werden. Zu gewilfen Zeiten 

winmelt das Meer auf weite Streden von winziger 
Brut und Scoresby übertreibt nicht, wenn er in einer 

engliſchen Kubifmeile Meerwafjer allein die Zahl der 
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Schalen. 
zum Bohren geeignete Reibplatte verfchlucden ihre Beute 
ganz. 
lich gierige und gefräßige Naubthiere und find befonders 
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Entomoftraceen auf 24000 Billionen berechnet. Die 
Vermehrung diefer Meeresbewohner ift eine fo maffen- 
hafte, daß der Abgang ftets erſetzt wird ganz wie bei 

Leider vermögen wir 
die Nahrungsmittel diefer Thiere nur durch die Unter 
fuchung ihres Darminhaltes zu ermitteln und nicht aus 
Bütterungsverfuchen. Andere und die meiften Mollusfen 
find entfchieden Fleiſchfreſſer und führen eine rauberifche 
Lebensweife. Selbft langfame Mufchelthiere und Schnecken 

befunden folches Naturell und können natürlich nur Thiere 

jagen, welche noch dümmer und blinder wie fie felbft find, 
alſo 3. B. andere im Schlamm ftedlende Mufcheln,, deren 

Schalen fie anbohren, wahrscheinlich mit Hülfe ihrer ſcharf 
bezahnten Zunge, und dann den Bewohner Ytüchweife herz 

vorholen. Man findet nicht felten folche angebohrte 
Andere wie die Bullaarten ohne Kiefer und 

Die Floffenfüßer und Cephalopoden find ſämmt— 

fegtere mit Allem ausgerüftet, was zum räuberifchen 
Handwerk erforderlich ift. Ebenſo entfchiedene Pflanzen— 
freffer haben nur die. Schneden aufzuweifen und zwar in 
fehr verfihiedenen ihrer Familien. Auch fie find nicht 
gerade wählerifch in der Art der Pflanzen; nur fehr ver 

einzelte trifft man ftets an derfelben Pflanzenſpecies, die 

Land- und Süßwaſſerbewohner fcheinen alle weichen 

Pflanzentheile ohne Auswahl anzugreifen, wenn fie nur 
friſch und faftig find; die Meeresbewohner freffen See— 
tang. Merfwürdig ift jedoch, daß einzelne diefer Pflan— 
zenfreffer unter unfern Landſchnecken zuweilen aud) große 
Begierde auf Fleifhnahrung haben und dann Regen— 

würmer und felbft ihre eigene Art verfchlingen. 
Aber fo gefräßig die Mollusfen überhaupt find, fo 

vielfach werden fie felbft von den verfchiedenften Thieren 
und von den Menfchen verfolgt und verzehrt. Unter den 
Meeresſäugethieren zunächft leben einige faft ausſchließlich 
von ihnen, fo die riefigen Wale von den winzigen Floſſen— 
füßern, welche myriadenweife die arftifchen Meere bevöl— 

- fern und eben nur durch ihre zahlloſe Menge befriedigen 
können. Landſäugethiere fcheinen Moflusfen nur ale 

Delifateffen zu wählen, fo fah man den Orangelltan und 
den Predigeraffen an der Küfte fehlau und gefchiet die 
Thiere aus den Mufcheln heraushofen, auch der Wafchbär 
und der Fuchs liebt Auftern und felbft die Ratte fript 
Weichthiere, wenn fie ihren Fleiſchappetit nicht anders 

befriedigen fann. Mehr Feinde haben die Mollusken an 

den Vögeln: Geier, Krähen, Gänfe, Enten, der Auftern- 
fifcher und andere ſuchen diefelben begierig auf. Oft 

findet man auf Bergen in der Nähe der Gewäſſer zahl- 

reiche frifche Schalen: Krähen holten diefelben aus dem 

Waffer, ließen fie hoch aus der Luft herabfallen, damit 

J fie ſich öffneten und verzehrten dann die Thiere derſelben. 

Amſeln und Droffeln freffen Landſchnecken. Unter den 

h Fiſchen find mehre fehr gefährliche Feinde, welche ſchaaren— 

| 
weiſe über die Molluskenſchwärme herfallen und die Fifcher 

benugen diefen Mollugfenappetit und fammeln Boots— 

fadungen voll Weichthiere zum Köder der Fifche, wodurch 

viele Millionen jährlich verbraucht werden. Minder auf 

fällig und großartig ift der Bedarf der Gliederthiere an 

Mollusfen, nur wenige Käfer und Würmer, aber mehre 
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Krebſe wählen diefelben, größer wieder der der Mollusken 
felbft, worunter die räuberiſchen Gephalopoden an Gier 
auf ihre Hlaffengenofjen obenan fteben. 

Fur den Menfchen ift befanntlich die Aufter zu allen 
Zeiten und unter allen Völkern, welche ihrer habhaft wer— 
den können, eine gefchäßte Delifateffe. Schon bei den 

alten Römern nahm die Aufternfchwelgerei fo fehr über— 

hand, daß die Negierung die Einführung derfelben aug 
der Berne mit Strafen belegte und gegenwärtig werden 
fie von allen Küftengegenden tief ins Innere verfandt, 
um auch den Binnenländern zur Leckerei zu dienen. Das 
bei prahlt jede Gegend mit dem Wohlgefchmad ihrer 
Auftern. Sie find num Feineswegs die einzigen Mufcheln, 
welche gegeffen werden. Die Küftenbewohner, zumal in 
füdfichen Gegenden, wo Trägheit und Schmuß die nie= 
dere Bevölkerung beherrſchen, ziehen die in reichlicher 
Fülle Teicht herbeizufchaffenden Mufcheln, Schneden und 
befonders Kopffüßer jeder andern Fleifchnahrung, weil 

foftfpieliger und umftändlicher zu gewinnen, vor. Auf 
den täglichen Märkten der Küftenftädte findet man daher 
ftets große Mengen von Weichthieren der verfchiedenften 
Art ausgeftellt und fie bilden hier troß ihrer Wohlfeitheit 
einen bedeutenden Handelsartifel. Auch wilde Völker 
lieben dieſe FSleifchnahrung. Inter den Landfchneden 

dienen nur wenige als Nahrung, dieſe aber auch zumal 
in Fatholifchen Ländern in ganz erftaunlichen Mengen. 
Unfere gemeine Weinbergsfchnede, in unferer Gegend 
allgemein verachtet, wurde ſchon im alten Rom gemäftet 
und ift noch heute in ſüdlichen Ländern eine gewöhntiche 
Faftenfpeife der Katholifen. Zur Blüthezeit der Klöſter 
fammelten die Schneckenbauern bei Ulm jährlich über vier 
Millionen Stüd, welche in Fäffer verpadt auf der Donau 
bis jenfeits Wien verführt wurden. Um einen Maßftab 
für die Bereutung der Weichthiere als Handelsartifel 
hauptfächlich der niedern Volfsklafje zu geben, mag nur 
Marfeille genannt werden, wo der jährliche Abfag über 
eine Biertelmillion Franken beträgt, in Nizza und Trieft 
wird er im Verhältniß der Einwohnerzahl ſich noch höher 
ftelfen. 

Aber auf die Nahrung allein befchränkt ſich keines— 

wegs der Nuben der Weichthiere für den Menfchen. Die- 
felben dienen nod) gar manchen andern und zum Theil 

wichtigen Zwecken. So find bei mehren afrifanifchen Stäm— 
men gewiſſe Borcellanfchneefen die baare Münze, andere 
Schalen werden zu verfihiedenen KHausgeräthen, zu 
Schmudfachen, zu Spielen, zarte durchſichtige als Fen— 
fterglas verwendet. Die Steckmuſchel fpinnt eine Art 
Seide (Byffus), fo Foftbar, Daß nur Kaifer und Könige 
die einft daraus gefertigten Gewänder bezahlen Fonnten. 
Der tyrifche Purpur, die berühmte Farbe voll Würde 

und Majeftät, welche Fürften und Edelleute ſchmückte, 
wurde bereits von den alten Phöniciern in Handel ges 
bracht und fommt von Mureyarten. Die Kunft mit ihm 
zu färben ging fpäter verloren und die Einführung der 
Cochenille hat ihn vom Markte verdrängt. Mehre Gepha= 
fopoden liefern die in der Malerei unter dem Namen der 

Sepie befannte braune Farbe. Die glänzenden Perl— 
mutterfchalen waren zu allen Zeiten bis auf unfere Tage 
ein fehr beliebter Zierrath, aber der Foftbarfte und ge 

ſchätzteſte Schmuck, welchen die Weichthiere liefern, find 
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die Perlen. Mehre Mufchelarten der füßen Gewäſſer wie 
des Meeres bilden in ihrem Mantel fugelige oder rund— 
fiche Goneretionen von folcher Schönheit, daß diefelben 
den koſtbarſten Eveljteinen gleich geachtet und mit erſtaun— 
lichen Preifen bezahlt werden. Die Berffifcherei iſt da— 
her ein zwar fehwieriges und gefahrvolles, in ergiebigen 
Gegenden aber auch ein höchſt Iucratives Gefchäft. Wir 
werden uns bei den betreffenden Arten naher über das— 
felbe unterrichten. Endlich fei nod der Berwendung 
maffenhaft vorfommender dicker Schalen als Kalkmörtel 
zum Bauen gedacht. In der Mediein find die Weiche 
thiere langft außer Brauch gefommen. Wie das aber- 
gläubifche Altertum vielen derfelben Wunderkräfte zu— 
fchrieb: fo glaubt das gemeine Bolf noch heute an Die 
Heilfraft einzelner, läßt Schneckenſchleim faugen, ver 
backt fie in Brod, kocht Kranfenfuppen daraus und ver— 
ordnet fie in noch anderer Weife. Der Arzt beachtet nur 
noch die Schale des Dintenfifches oder Sepie als Mittel 
gegen Kropf und als vortrefflihes Zahnpulver. 

Diefem mandperlei und zum Theil fehr erheblichen 
Nutzen der Weichtbiere ftellen diefelben aber auch eine 
empfindliche Schäpdlichfeit entgegen. Zwar find fie weder 
furdtbar durch unbäandige Kraft und Blutgier wie der 
Tiger, noch heimtückiſch giftig wie Schlangen und Sfor- 
pione, vielmehr ohmmächtig und ftumpfjinnig, und den— 
noch werden einzelne der menschlichen Defonomie geführ- 
ih. Unter den Meeresbewohnern hat fich der Bohrwurm 
durch Das Vermögen fich in Holz einzubohren und durd) 
die Verfolgung diefes Inftinftes zu einem fehr gefürchteten 
Feinde gemacht, indem er die Schiffspfanfen, Brücken— 
pfeiler, die Pfähle an Dammen und Bollwerken nad) 
allen Richtungen durchlöchert, ſo daß diefelben Dem 
Wogenandrange erliegen. Diefer Schaden ift unberechen- 
bar und wird in allen Meeren und allen Häfen beflagt. 
In anderer Weife verderblich, den auf Gärten und Aecker 
verwendeten Fleiß vernichtend, zeigen ſich die Acker- und 
Wegſchnecken. In günftigen Jahren vermehren fich die- 
felben erftaunfich und verheeren mit ihrer unerfättlichen 
Freßgier die üppigften Pflanzungen. Hin und wieder 
wird auc von giftigen Scneden und giftigen Auftern 
berichtet, allein folche Giftigkeit fcheint nur zufällig zu 
fein und auf befondern Veranlaſſungen zu beruhen. Und 
geradezu in das Neich der Kabeln und Fafeleien gehören 
jene riefigen Kracken älterer Seefahrer, welche baumftarf 
ſich Über den Meeresipiegel erhoben und mit ihren ge— 
waltigen Armen die Maften des Schiffes umfaßten und 

dafjelbe umwarfen. Die wifjfenfchaftliche Forſchung hat 
diefe Ungeheuer nirgends auffinden können und alle Er- 
zahlungen von denfelben beruhen auf Aberglauben und 
feichtfertiger Mebertreibung. 

Die Fruchtbarkeit ift je nach) den Arten eine auf- 
fallend verfchiedene. Unter den Landſchnecken legen einige 

Arten nur 30 bis 50, andere 100 big 600 Gier. Wie 
iſt Dabei eine verderbenbringende Vermehrung möglich? 
wird mancher Zefer fragen. Wenn 1000 Schneden auf 
einem Morgen Acer leben und jede 500 Gier legt, weldye 
bei milden Herbſt- und Winterwetter im nächften Früh— 
linge ſchon wieder fortpflanzungsfähige Thiere find und 
ebenfo viel Eier legen: fo erhalten wir auf dem einzigen 

Morgen fchon 500 Millionen Stück, gewiß eine fihreden- 

Weichthiere. 

erregende Vermehrung! Größer ift die Fruchtbarkeit der 
Süpßwafjerbewohner und unberechenbar, erftaunlic groß 
die der Meeresmollusfen. ine ausgewachſene Aufter 
enthält nad Poli etwas über eine, nad Leeuwenhoef 
gar zehn Millionen Eier, kann alfo eine Nachkommen— 

fihaft liefern, welche als Delikateſſe zu Markte gebracht 
12000 Fäſſer füllt. Und nimmt man hiezu noch, daß 

die Auftern Schon im jugendlichen Alter von einigen 
Monaten fortpflanzungsfahig find: fo fann man jedem 
Aufternliebhaber die fefte Zuficherung geben, daß feine 

Nachfolger niemals Noth feiden werden. Die gewöhn— 
liche Malermufchel unferer Flüſſe ftellt ihre Nachkommen— 
fchaft auf 300000 Stüd. Für die Pteropovden und 

Cephalopoden fehlen noch vdirefte Zählungen, aber die 

Myriaden, in welchen fie im Haushalt der Natur ver- 
braucht werden und ſtets wieder erfcheinen, feßen auc bei 

ihnen eine Vermehrung von Millionen für jedes weibliche 
Individuum voraus. Die Weichthiere ftehen in dieſer 
Hinficht dem wuchernden Infektengeziefer und den Fifchen 

nicht im Geringften nah. Die Natur forgt mit ihrer 
majjenhaften Vermehrung nur für die Aufrechthaltung 
des Gleichgewichts in ihrer Defonomie. 

Die fehr bedeutende Rolle, welche die Mollusfen 
gegenwärtig im Thierreiche fpielen, führten fie zu allen 
Beiten in der Schöpfung, in allen Epochen der Bildungs- | 
gefchichte der Erpoberfläche. Als Wafjerbewohner wurden 
fie jtets mit dem Schlamm und Kies in großer Menge 
abgelagert, welcher zu Gebirgsichichten erhärtete, und ihre 
falfigen Schalen find erhaltungsfähige, dem Verweſungs— 
proceß lange widerftehende Theile, welche fich werfchiedent- 

lich petrifieirt nunmehr in den Gebirgsfchichten finden. 
Ja die Mollusfenfchalen Tiefern dem Geognoften die 
häufigſten und wichtigften BVerfteinerungen zur ficheren 
Altersbeftimmung und Barallelifirung der neptunifchen 

oder Schichtgefteine und dem Geofogen ein überaus ſchätz— 
bares Material zu Ermittelungen über die Bildungsweife 
der Gefteinsfchichten und die phyfifchen Verhältniſſe wäh- 
rend derfelben. Sie find die Leitmufcbeln in dem ver- 
worrenjten und fchwierigiten Schichtenbau der Gebirge, 
oft genügt eine einzige Art die Altersfolge feitzuftellen. 
Sie find daher auch von den vorweltlichen Thieren am 
meiften berüdfichtigt und am umfafjendften bearbeitet 
worden, feider können wir nicht zugleich fagen am gründ— 
fichiten, da die Mehrzahl ihrer fyftematifchen Beſtimmun— 
gen von Geologen und Geognoften ohne eine hinfäng- 
fiche Kenntniß der lebenden Gondhylien und fehr gewöhn= | 
lich ohne alle Berückfichtigung der Organifation ihrer Be- 
wohner und die Paläontologie wird noch fange einen | 

Im- läſtigen Ballaft nußlofen Materiales fortfchleppen. 
merhin find die allgemeinjten Refultate aus den vielfei- 

tigen verfchiedenen Unterfuchungen der foſſilen Conchylien 
als ficher begründete zu betrachten und wir müffen hier ' 
wenigitens einen Blick auf diefelben werfen. 

Nur die fchalenlofen Tunicaten oder Mantelthiere 
haben feine Spuren ihrer vorweltlichen Exiſtenz hinter- 

laſſen und die theils ebenfalls nadten, theils fehr zart- 

ſchaligen Sloffenfüßer des hohen Meeres nur wenige und 
meift fchwierig deutbare. Die übrigen Abtheilungen, 
nämlich die Armfüßer und eigentlichen Muſcheln, die 
Schneden und Kopffüßer wahrhaft erjtaunfiche Mengen 



in reicher Manichfaltigfeit. Immer find es nur die 
Schalen, Weichtheife gehören zu den feltenften Funden, 
find aber für die wifjenfchaftliche Unterfuchung die inter- 
ejfanteften. 

| Die Mollusfen der erften Periode des organifchen 

Lebens, welche in den Formationen des Grauwadenz, 
| Kohlen⸗ und Kupferſchiefergebirges abgelagert ſind, zeich— 
hen ſich allgemein durch zarte dünne Gehäufe mit fehr 
feiner zierficher Skulptur der Oberfläche aus und wider- 
Sprechen jenen Annahmen, daß der Kalkgehalt des Meer— 
waſſers allein den beftimmenden Einfluß auf die Falfigen 

Gerüſte der Meeresthiere ausüben, und daß die Urbewoh— 
ner des Oceanes riefige und maflige Gefchöpfe gewefen 

ſeien. Sie tragen alle allgemeinen Charaktere der heutigen 
Bewohner des hohen Meeres und beftätigen dag da— 

malige, auch aus andern geofogifchen Gründen nach— 
gewieſene bedeutende Meberwiegen des Oceanes über das 
Feſtland. Die größte Manichfaltigfeit der Formen ent- 
wickeln in jener Periode die Arm- und Kopffüßer, gerade 
| die beiden Gruppen, welche in der heutigen Molluskenwelt 

| die dürftigften Formenkreiſe ns haben. Mit fehr 
| wenigen Ausnahmen find ihre Gattungstypen fremdartige 
und jeltfame Gejtalten, zum Theil ganz eigenthümfiche 

Familien bildend, welche im fpätern und den gegenwär— 
tigen Meeren feinen einzigen Vertreter aufzuweifen haben. 

Dagegen fehlen von den Mufcheln und Schneden in jenen 
Beiten mehre Familien, welche in der lebenden Schöpfung 
eine bedeutende Rolle fpielen. 

In der fecundären Periode, welche durd die Schich— 
tenfyfteme der Trias, des Jura- und des Sreidegebirges 
bezeichnet wird, nimmt die Menge und Manichfaltigfeit 

der Mollusfen beträchtlich zu. ine große Anzahl der 
frühern eigenthümfichen Typen ift verfchwunden und 
andere theils wieder eigenthümfiche theils noch jebt 
lebende find an ihre Stelle getreten. So erfcheinen in 
den Schichten der Trias zum erften Male Auftern und 
mmufern häufig, im Suragebirge gefellen ſich andere 

Familien in reicher Formenfülle hinzu und im Kreide 

gebirge treffen wir mit diefen die der Gegenwart fremd» 
artigen Typen zum legten Male in üppiger Entwicklung. 
Nach Ablagerung defjelben mit Eintritt der tertiären 
Periode nimmt die Mollusfenwelt im wefentfichen den 
heutigen Charafter an, und befchränft ihre Abweichungen 

e örtliche Eigenthümfichfeiten, welche je mehr fie ſich 
der Gegenwart nähern, an Bedeutung verlieren, 

Bei der hohen Wichtigfeit, welche die Mollusfen im 

- Haushalt der Natur und für die menfchliche Defonomie 
haben, mußten fie ſchon frühzeitig die Aufmerkfamfeit aud) 
der Gelehrten und der Forfcher auf fich stehen. Dennod) 

 heint das claffifche Altertum nur eine fehr dürftige 
Kenntniß von ihnen gehabt und nur Ariftoteles ihnen 

ernſte Studien gewidmet zu haben. Die wenigen Arten, 
welche der große Stagyrit befpricht, Fannte er fo genau, 
daß Sahrtaufende vergingen, bis einzelne feiner Beobad)- 
tungen wieder beftätigt werden konnten. Erſt in unfern 
Tagen find einzelne feiner Angaben gerechtfertigt worden. 
Was fonft die Schriftfteller des Alterthums und aud) 
des Mittelalters über die Weichthiere berichten, charakte— 

riſirt nur deren Oberflächlichfeit und Albernheit und er- 
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weitert die Kenntniß von der Oragantfation und den 
Lebensbeziehungen diefer Thiere nicht. Erſt mit der 
Eröffnung des Seeweges um das Vorgebirge der Guten 
Hoffnung nad Indien und mit Columbus' Fahrten nad) 

Amerika wurde das Intereffe an den Konchylien erweckt 
und genährt. Es gelangten aus den tropifchen Meeren 
die merkwürdigſten, abfonderlichften und prachtvolliten 

Schalen nad Europa und fanden hier fo große Bewun— 
derer, daß fie eifrig gefammelt und von heimfehrenden 
Serfahrern mit ganz enormen Breifen bezahlt wurden, 
3. B. eine Adıte Wendeltreppe mit 600 Gulden. Diefe 

Sammelwuth fhaffte zwar Material zu wilfenfchaftlichen 
Forfchungen herbei, beſchränkte fich zunächſt aber auf 
bloße Spielerei, von welcher die damaligen Namen für 
einzelne Konchylien wie Babelsthurm, Pferdefuß, Pim— 
pelchen, Schweizerhofe, altes Weib, Strohhut u. dal. 
Zeugniß geben. Mit folchem Apparat wurden die Samm— 
lungen in Foliowerfen befchrieben und abgebildet. Nur 
wenige Männer wie Fabius Columna und befonders 
Martin Liter, dann der berühmte Mifroffopifer Swam— 
merdam und noch wenige andere begannen ernfte For— 
fhungen. Die Refultate derfelben wurden von Linng, 
dem hochverdienten Begründer der fuftematifchen Natur- 
gefchichte, verwerthet. Er ordnete die Schalenmoflusfen 
als eigene Ordnung in feine fechite Klaſſe Vermes ein 
und theilte fie in Vielſchaler, Zweifchaler, regelmäßig 
gewundene Einfchaler und in Einfchafer ohne regelmäßiges 
Gewinde, die nackten Mollusfen zerſtreute er überall in 
der Kaffe. Die heutige Syftematif Lächelt verächtlich 
über diefe Eintheilung, aber die damalige befchränfte 
Kenntniß der Mollusfen ermöglichte Feine beſſere und fie 
bot Anhalt genug, um zu weitern Korfchungen vorzu- 

gehen. Diefe lieferten Adanfon, Bolt, Ballas, Geoffroy, 
D. 8. Müller, Bruguiere, Martini und Chemnitz, Schrö— 
ter, da Coſta u. v. A., aber feiner von Allen vermochte 
die junge Wiffenfchaft in ein neues Lebensftadium über 
zuführen. Da begann der neunzehnjährige Cüvier feine 
Bergliederungen an der Meeresfüfte und dehnte diefelben 
in wenigen Sahren fo weit aus, daß feinem Scharfblic 

der Organifationsplan der Mollusfen nicht mehr ver- 
borgen bfieb. Er umgrängte die Klaſſe fchärfer als es 

feinen Vorgängern möglich war und theilte fie gleich bei 
feinem erften Berfuche naturgemäß in Gephalopoden, 
Gaftropoden und Acephafen. Mit gleichem Erfolg wandte 
fich Lamarck den Weichthieren zu und auf diefen beiden 
Männern ruht unmittelbar die heutige Naturgefchichte 

diefer Thierklaffe. Zahlreiche Konchyliologen und Mala— 
fozoologen Schließen feitdem ihre Arbeiten der fichern 
Grundlage Güviers und Lamarcks an, wir erwähnen von 

ihnen nur aus Frankreich Blainville, Deshayes, Fer— 
ruſſac, dOrbigny und Moquin Tandon, aus Deutjchland 
Pfeiffer, Philippi, Ad. Schmidt, Roßmäßler und Trofchel, 

aus England Sowerby, Reeve, Gray, Swainfon. Die 
Literatur ift in den feßten Jahrzehnten ftetig und bedeu— 

tend angewachfen, durch prachtvolle Kupferwerke zu einer 

Koftbarfeit emporgeftiegen, welche den meiften Sammlern 
in Deutfchland ihre Herbeifchaffung unmöglich machen. 
Mögen fie fatt der endlofen und unüberfehbaren Zer— 
fpfitterung der Schalenarten zu folgen, ihre Aufmerf- 

famfeit zugleich den Forſchungen über die Thiere zuwen— 
3 
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den, fie werden an diefen eine genußreichere Befriedigung 
finden. 

Nah oben ift die Klaffe der Mollusfen durch die 
Gephalopoden oder Kopffüger ſcharf begrenzt, nach unten 
dagegen waren ihre Grenzen immer fraglich. Neuerdings 
bat man bier in fie die ganze Gruppe der Bryozoen oder 
Moosforallen aufgenommen und dadurch ihren Begriff 
gegen früher beträchtlich erweitert. Wir verfennen die 
manichfachen Beziehungen der Bryozoen zu den Mollusfen 
nicht, diefelben genügen ung aber noch nicht diefe Korallen= 
thierchen geradezu als Mollusfen zu betrachten. Wir 
ſcheiden diefelben in unferer Darftellung bier noch aus 
und belafjen fie fo fange bei den Polypen, bis die fortge= 
feßten Forſchungen über die verwandtfchaftlichen Beziehun— 
gen entfcheidende Auffchlüffe gegeben haben. Die Son— 
derung der Klaſſe in zwei Hauptabtheilungen oder Unter— 
flaffen in die Gephalophoren oder Weichthiere mit 
Kopf und in die Acephalen oder Fopflofen Weichthiere 
ift eine ganz naturgemäße und feit Güviers Begründung 
auch allgemein anerkannte. Mit der Abfcheidung des 
vordern Leibesendes zum Träger der Sinnesorgane bei 
den Gephalophoren fteht in inniger Beziehung die höhere 
Ausbildung des Bewegungsapparates zur freiern Orts— 
bewegfichfeit. Diefe Vorzüge befunden ungweideutig eine 
höhere Entwicklungsſtufe im Vergleich zu den Acephalen 
und auch die vegetativen Organfyiteme nehmen an diefer 
Bevorzugung Theil, indem der Ernährungsapparat com— 
plieirter, das Athemorgan felbftändiger, auch die Fort- 
pflanzungsorgane zufammengefegter erfcheinen. Bei den 
Acephalen tritt am Rumpfe höchſtens der Fuß oder ftatt 
deſſen Arme hervor, niemals ein Kopftheil und mit 
Abwesenheit diefes find die Sinnesorgane überhaupt 

unvollfommener, unbeftimmter, die Gentrafifirung im 
Nervenfyftem geringer, zugleich auch die Ortsbeweglich- 
feit befchränfter und häufig ganz aufgehoben. In glei 
chem Maße erfcheint der Ernährungs und Gefchledhts- 
apparat vereinfacht. 

Die Gephalophoren fowohl wie die Acephalen ſon— 
dern ſich nach ziemlich erheblichen Eigenthümlichkeiten 
hauptfächlich im Bewegungsapparate in je drei Ordnun— 
gen. Bei erftern find die befondern Bewegungsorgane 
zugleich Fang- und Haltapparate und als Arme Freig- 
förmig um den Mund geordnet, dann heißen fie Cepha— 
Iopoden oder Kopffüßer Die Arme zeigen fehr 
verfchtedene Grade der Entwicklung und charafterifiven 

Weichthiere. 

dadurch vortrefflich die engern Gruppen diefer Ordnung, 
zugleich bedingen fie eine fchärfere Abfcheidung des Kopfes 
vom NRumpfe als bei den übrigen Gephalophoren und mit 
diefer weiter die höchfte Ausbildung der Sinnesorgane, 
Sn die Höhle des völlig gefchloffenen Mantels führt ein 
fogenannter Trichter, zu den Kiemen, dem After und den 
Gefchlehtsöffnungen und das mit Gewalt aus ihm her- 
vorgetriebene Waffer veranfaßt durch feinen Stoß das 
Rückwärtsſchwimmen. Andere Gephalophoren bewegen 
fich mittelft des fehr musfulöfen Fußes, der breit fohlen- 
fürmig oder anders geftaltet ift und heißen deshalb 
Gaftropoden, Schneden. Sie haben ein eins 
fehaliges meift gewundenes Gehäufe, am minder deutlich 
abgefegten Kopfe zwei oder vier Fühler und athmen dur) 
fehr veränderliche Kiemen oder durd Lungen. Bei den 
noch übrigen Gephalophoren verfümmert der Kopftheil 
noch mehr big zum gänzlichen Fehlen und ftatt des Fußes 
der Schneden befiken fie große Seitenfloffen zum Ru— 
dern, wegen der fie Pteropoden oder Floffenfüßer 

heißen. 
oder find nackt und athmen durch Kiemen oder entbehren 

eines befonderen Refpirationgorganes. 
Don den Drdnungen der Acephalen nehmen die 

eigentlihen Muſcheln, auch Gormopoden umd 
wegen der zweiffappiaen Schale Bivalven genannt, die 

erfte Stufe ein. Der zweiflappigen Schale entfprecdhend 
ift auch ihr Mantel deutlich zweilappig und innerhalb 

deffen fißen die bfattartigen oder fammförmigen Kiemen, 
vorn an der Bauchfeite der musfulöfe Fuß. Die Schalen 
öffnen fih durch die Glaftieität eines Schloßbandes und 
fihließen fich durch eigene fehr kräftige Muskeln, nad) 
deren Anzahl man fie in Monmyier und Dimpyier theilt. 
Ebenfalls zweifchalig aber mit anderer Musfufatur an 
den Schalen find die Mitglieder der zweiten Ordnung, 
am auffälligften charafterifirt durch zwei fpiralig aufge 
roflte Arme neben dem Munde, nad) denen man fie Arm— 
füßler oder Brahiopoden nennt. Die Athmung 
übernimmt der gefranzte Rand ihrer beiden Mantellappen. 
Die letzte Ordnung bilden die Mantelthiere over 

Tunikaten, ftets ohne Schale und von einem voll 
ftändig gefchloffenen Mantel mit nur zwei Deffnungen ums 
geben, daher fie im äußern Ausfehen auffällig von alfen 
übrigen Weichthieren abweichen. Sie bewegen fich 
fchwimmend durch ausftoßendes Waffer oder find fixirt. 

Syſtematiſche Ueberſicht der Weichthiere, 

A. MWeichthiere mit Kopf. Cephalophora. 
Mit mehren oder vielen Armen am Kopfe, nackt oder mit einfacher Schafe. 1. 
Mit zwei oder vier Fühlern am Kopfe, mit Fuß und einfacher — 
Mit ſeitlichen Floſſen ohne Fuß, mit Schafe oder nadt . 
B. Kopflofe Weichthiere. Acephala. 

Mit zweiflappiger Schale und muskulöſem Fuße. 
Mit zweiflappiger Schafe und Spiralarmen neben dem Munde 
Ohne Schafe und mit ringsgefchloffenem Mantel 

Drdnung. 
2. Ordnung. 
3. Ordnung. 

Stopffüßer. Cephalopoda. 
Schneden. Gastropoda. 
Sloffenfüßer. Pteropoda. 

Mufcheln. Cormopoda. 
Armfüßler. Brachiopoda. 
Mantelthiere, Tunicata. 

5 Ordnung. 
. Ordnung. 
. Ordnung. [org Bu 

Sie haben wie die Kopffüßer eine einfache Schafe 



Tyypen unfere ernftefte Aufmerffamfeit. 

die tiefiten Familien der Fifche und Amphibien. 

Kopffüßer. #9 

Erite Ordnung. 

Kopffüßer, 

Obwohl die Kopffüßer die höchſt organifirten, durch 
fehr anziehende Abfonverlichfeiten im Körperbau wie in 
der Lebensweife gleich ausgezeichnete Mollusken find, 

finden fie doch unter den Gonchyliologen Feine befonderen 
Freunde und Verehrer, denn nur zwei derfelben Tiefern 

Gehäufe in die Sammlungen. Immerhin ift ihre Orga— 
nifation oft und gründlich unterfucht worden und auch 
ihre eigenthümliche Zebensweife nach mehren Seiten hin, 
wenn auch lange noch nicht vollftändig beobachtet. Sie 
verdienen um ihrer felbft willen und befonders noch wegen 
ihrer hohen geofogifchen Bedeutung, zur Aufklärung der 
feltfam eigenthümfichen Schalen der untergegangenen 

Ihr Drganis- 
mus ift in einzelnen Theilen, zumal in den Sinnes— 

organen nicht blos vollfommener als irgend ein Glieder— 
thier, fondern erhebt fich mit diefen Organen felbft über 

Aber 

diefe Erhebung betrifft eben nur einige wenige Organe, 
der Organifationsplan überhaupt ift feiner ganzen Ans 
lage und Ausführung nach ein entfchieden unvollfommener 
und wir finden e8 durchaus naturwidrig, die Mollusfen 
wegen der hohen Ausbildung einiger Organe in den Kopf- 
füßern dem viel ftrenger organifirten Typus der Glieder— 
thiere überzuordnen. 

Der Leib der Gephalopoden hat eine walzige oder 

ſackförmige Geftalt und ſteckt nur felten in einem Falfigen 
Gehäufe, ift vielmehr häufiger nadt und dann oft mit feit 
fihen Hautfloffen als untergeordneten Bewegungsorganen 
ausgerüftet. Den Sad bildet der Mantel und an feinem 
obern Ende, wo der Kopf mehr oder minder deutlich ab- 

gefeßt ift, öffnet er fich ſeitlich am Grunde des Kopfes, 

um dem zum Athmen nöthigen Waller den Eintritt 

— 

zu verſchaffen, welches durch einen vorn angebrachten 
hohlen fleiſchigen Kegel, den Trichter, wieder ausgeſtoßen 
wird. Im Scheitel des Kopfes liegt die von fleifchigen 

Lippen umfaumte Mundöffnung, um diefe ftehen zwar 

kreisförmig geordnet, doch paarig fymmetrifch die großen 
fleiſchigen Arme, und feitfich unter deren Grunde jederfeits 

ein vielfammeriges inneres Gebäufe. 

ein großes Auge. 
Der Mantel fondert fehr gewöhnfich eine Schale ab, 

und zwar ift diefelbe eine äußere als Gehäufe dienende 

nur bei Argonauta und Nautilus, bei jener ein einfaches 
ungefammertes, bei diefem ein durch innere Scheidewände 
in Kammern getheiltes Gehäufe, bei allen übrigen Gepha- 

lopoden ijt fie eine innere bald kalkige, bald blos hornige 
im Rücken des Rumpfes gelegene Platte, felten auch hier 

Sp auffallend 

diefe Unterfchiede find: die Structur des Mantels bleibt 

im Wefentlichen dieſelbe. Er befteht nämlich zuäußerft 

aus einer ungemein zarten Oberhaut, unter weldyer eine 
dicke Zelfgewebsfchicht zugleich mit dem Farbitoff folgt, 

dann kommen zwei jedoch nicht allgemein vorhandene 

fehnenartig häutige Lagen und darunter endlich die deut— 
liche und ftarfe Muskelſchicht, welche nach innen noch von 
einer Hautfchicht ausgekleidet ift. Die beiden Außerften 

Cephalopoda. 

Schichten fegen auch) über den Kopf und die Arme fort, 
während die Musfelfhicht, hauptfächlich aus Ringfafern 
beftehend, nicht gleichmäßig durch den ganzen Mantel aug- 

gebreitet if. Durch ihre Gontraftion verengt ſich Die 
Mantelhöhle und wird in Folge davon das in ihr be— 
findfiche Waſſer nebft den etwaigen Auswurfsftoffen durd) 
den Trichter entfernt. In der Zellenfchicht enthalten 
eigenthümliche, von einer zarten elaftifchen Membran 
umgebene Zellen, die fogenannten Chromatophoren, den 
Farbſtoff. Diefe Zellen können fid) rundlich zufammen- 
ziehen und vielzadig erweitern. Dadurch wechſelt die 
Sarbenvertheilung und e8 entjteht jener prachtvolle Farben 
wechfel, welcher viele nacte Cephalopoden ebenfo aus— 
zeichnet wie das Chamäleon. Bon diefer Farbenpradt, 
welche mit der fihönften der Conchylien wetteifert, zeigen 
freilich die Spiritus-&xempfare in unfern Sammlungen 
feine Spur, fie gehört nur dem frifchen Leben des Thieres 
an und obwohl ihr Spiel fhon den Alten befannt war, 
wurde fie doch erft in unferm Sahrhundert näher unter— 
fucht und ift phyfiologifch noch jetzt nicht ficher aufgeklärt. 
Die an den Seiten des Numpfes bisweilen hervor— 
tretenden Floſſen find blos häutig und dehnen fich ſaum— 
artig aus oder fißen als breite abgerundete oder edige 
Zappen unterhalb der Körpermitte. 

Die Arme am Kopfe find zweierlei Art, namlich 

wirkliche Arme oder Tentafelarme. Erſtere können nicht 
zurücdgezogen, nur wenig verfürzt werden, ftehen zu acht 
oder zehn um den Mund herum und find mit Saugnapfen 
oder feltener mit hornigen Krallen bewehrt. Die Ten— 
tafelarıng dagegen vermögen ſich in häutige Scheiden an 
ihrem Grunde zurüdzuzieben, tragen niemals Saugnäpfe 
oder Krallen und umftehen in großer Anzahl freisförmig 

den Mund. Beiderfei Arme find fleifchig, aus Längs— 
und NRingmusfelfafern gebildet. Nach ihnen fondert 
d'Orbigny gang treffend die Kopffüßer in Acetabuliferen 
oder folche mit wirklichen Armen und Saugnäpfen an 
denfelben und in Tentafuliferen oder folche mit zahlreichen 

ZTentafefarmen. 
Der Verdauungsapparat zeichnet fi) in all’ feinen 

Theilen eigenthümlich von dem der Mollusfen aus. 
Gleich die Lage der Mundöffnung im Scheitel tft charafte- 
riftifeh, nicht minder deren ringförmige, tief eingezackte 
Lippe, welche fich durch Faltenbildung verdoppeln und 

felbft mit zahfreichen fühlerähnlichen Fortfäßen befegen 
fann. Im Munde fieht man fehr gewöhnlich zwei braune 
bewegliche Körper. Es find die einem Papageienfchnabel 
nicht unähnlichen Kiefer, welche ſich fenfrecht gegen ein- 

ander bewegen und bald Falfig bald hornig find. Ihr 
fehr Fräftiger und complicirter Musfelapparat, welcher fie 

befähigt hartfchalige Krufter, Mollusfen und Strahlthiere 

zu zermalmen, befeftigt fih an eigenthümfichen Knorpeln 
im Innern des Kopfes. Die Kiefer felbit ſtecken in dem 

ziemlich musfulöfen Schlundfopfe. Zwiſchen ihnen ragt 

die fleifchige Spibe der fihmalen Zunge herauf, welche 
tiefer hinab mit Längsreihen horniger Plättchen und 

3* 



20 Weichthiere. 

Stacheln ähnlich wie häufig die Schneckenzunge beſetzt iſt. 
Vom Schlundkopfe ſteigt eine anfangs ſehr enge, innen 
längsgefaltete Speiſeröhre oft mit kropfartiger Ausſackung 
geradlinig zum Magen hinab und dieſer iſt ſackförmig, 
bisweilen getheilt, innen jedoch ſtets ohne Kauapparat. 
Aus ihm entſpringt ziemlich nah des Eintrittes der 
Speiſeröhre der Darm, bisweilen mit blindſackartiger 
Erweiterung und läuft dann gerade oder gewunden wieder 
aufwärts im Leibe zum Trichter zurück, neben deſſen innerer 
Mündung die ftets eigenthümfic ausgezeichnete After 
öffnung liegt, fo daß die Exkremente fofort mit dem aus— 
geftoßenen Wafferftrom entfernt werden. Die Speichel— 
drüfen Tiegen paarig am Schlundfopfe auf der Speiferöhre 
und ergießen den Speichel in die Mundhöhle. Die große, 
meist rothgelb, gefärbte Leber erfüllt den Hintern Abfchnitt 
des Gingeweidefaces um den Magen und Darm herum, 
bald als einfache bald als Lappige und zertheilte Drüfen- 
maffe, immer mit einzigem Ausführungsgange in den 

Blindfad des Darmes. 
Das Gefaͤßſyſtem der Kopffüßer zeigt den höchten 

Grad der Ausbildung unter allen Weichthieren, indem 
es aus einem contractilen Herzen als pulfirendem Gentrals 
organ, einem arteriellen, capillären und vendfen Gefäßnetz 
befteht. Das Herz liegt in der Mitte der Leibeshöhle, 
ift einfammerig und fendet eine auf- und eine abfteigende 
Schlagader aus.  Erftere verforgt den Mantel und alle 
obern Körpertheile mit Blutgefäßen, leßtere den Magen, 
Darm, die Kiemen und Fortpflanzungsorgane Ihre 
legten Berzweigungen verlaufen in feine Gapillargefäße, 
welche Koöllifer bei den Embryonen fihon ausgebildet be— 
obachtete. Diefe führen das farblofe, grünfiche oder 
viofette Blut in feine Venen über und deren Hauptſtämme 
münden in zwei große Behälter, fogenannte Kiemenherzen, 
aus welchen ein Gefäßftamm unmittelbar zu den Kiemen 
lauft. In Ddiefen durch Sauerftoffaufnahme gereinigt, 
ftrömt das Blut in die feitlichen Vorräume des Herzens, 
welche um den Nüctritt zu verhindern durch Klappen 
gegen die Herzfammer abgefchloffen find. Die Kiemen 
find in einem oder in zweien Paaren am NRumpffad 
neben einander befeftigt vorhanden und entfpricht dieſer 
BZahlenunterfchied dem der Arme, fo daß man die Ab- 
theilung der Acetabufiferen auch Zweifiemer oder Dibran— 
chiaten, die der Zentafuliferen auch Vierkiemer oder 
Zetrabrancdiaten nennt. Jede Kieme bildet eine große 

zierliche, aus vieläftigen Büfcheln oder Blättchen zu= 
jammengefegte Pyramide, deren Spige nad) oben ges 
richtet ift. Der Kreislauf des Blutes ift, da das Haar— 
gefäßnetz vorhanden ift, ein vollftändig gefchloffener. 
Das Waſſergefäßſyſtem fteht zwar in engem Zufammen= 
hange mit dem Blutgefäßfyiten, aber nur in einem 
außerlichen , nirgends, in einer direften Communication. 
Es nimmt das Waller aus der Mantelhöhle durch zwei 

oder drei Deffnungen neben der des bald zu erwähnenden 
Tintenbeutel8 auf und diefe führen durch Kanäle in zwei 
oder fech8 neben dem Herzen gelegene geräumige umd 
dDünnwandige Höhlen oder fogenannte Seitenzellen, welche 
durch Kanäle und Oeffnungen mit andern Zellen um den 
Magen, Blinddarm, Kiemenherzen in unmittelbarer Ver— 
bindung ftehen. Durch jene großen Zellen am Herzen 
treten die beiden großen Hohlvenenſtämme hindurch und 

find auf diefer Strecke mit einer Menge veräftelter Drüfen- 
büfchel befeßt, welche frei in das Waſſer der Zellen hin- 
einragen. Das feinere Gewebe dieſer fogenannten 
ſchwammigen Körper befteht aus contractilen Fafern, auf 
welchen fich eine ftructurlofe Haut und mehrfach über 

einander gefchichtete Zellen verbreiten. Der von Ddiefen 
Zellen abgefonderte ſchmutzig gelbe Saft enthält nach der 
chemifchen Analyfe Sarnfaure und werden daher Die 

Drüfenbüfchel auf Nieren gedeutet. 
Zur Stüße und zum Schutze des Muskel- und 

Nervenſyſtems befiken die Gephalopoden ein inneres 
Senorpelgerüft, deffen Gewebe zwar dem Knorpelgewebe 
der Wirbelthiere im Wefentlichen gleicht, deſſen Theile 
aber durchaus nicht auf die Elemente des Knochengerüftes 
zurückgeführt werden fünnen. Sie find in ihrer Anlage 
und in ihrer Ausführung ganz eigenthümliche und haben 
in erftrer nicht entfernt die Bedeutung zum Typus wie 
die Wirbel des Knochenſkeletes oder der aus einer Modi— 
fieirung der Wirbel hervorgegangene Schädel. Beſtändig 
vorhanden ift nur der Kopffnorpel. Er nimmt in feinem 
mittfen, von der Speiferöhre durchbohrten Theile die 
Hauptnervenmaffe auf, daneben das Gehörorgan und 

fhüßt mit feitfichen Fortfäßen die Augen. Sein Zwed 
fallt alfo mit dem der Schädelfapfel zufammen, aber 
deren Anlage vermag man im ihm nicht nachzumeifen. 
Weiter Dient er zugleich den Armen als den wichtigiten 
Bewegungsorganen, zugleich auch Greif- und Zaftorganen 
und deren befonderer Muskulatur zur Stüße. Die 
übrigen -Theile des innern Knorpelgerüſtes, nämlich 
Rücken-, Schooß-, Arm- und Floffenfnorpel Fommen 
nicht allgemein vor, fondern nur als zufällige Stügen. 
Die Hauptmusfulatur beftebt aus zwei Baaren fehr fräf- 

tiger Muskeln im Rumpfe. Diefelben gehen von der 
Rückenwand des Mantels aus und zwar das eine Baar 
nach vorn, um fih in den häutigen Wandungen des 
Trichters auszubreiten, das andere aufwärts gegen Die 
Bafis der Arme. Schwächere, faſt häutige Muskeln 
laufen vom Nadenfnorpel zum Trichter. Der ftarfen 
Musfellage im Mantel felbft ift fehon oben gedacht worden, 
Wo Floffenhäute auftreten, an den Seiten des Rumpfes 
oder zwifchen den Armen und diefe wie Schwimmhäute 
verbindend, enthalten diefelben dünne Muskeln oder nur 
Faſern, feine eigentlichen Bündel. 

Das Nervenſyſtem fallt fogfeich durch die beträchtliche 
Größe feiner Gentralmaffe auf, welche als Hirn in der 
nad vorn häutig aefchloffenen Höhle des Kopffnorpels 
liegt, diefelbe jedoch nicht ganz ausfüllt. Trotz ihrer 
Größe hält fie feſt am Mollusfentypus, indem fie einen 
den Schlund umfaffenden Ring bildet, deſſen Fleinere 
obere Bartie feine Nerven an die Mundtheile Tendet, 
während die viel größere untere Ganglienmaffe alle 
übrigen Drgane des Kopfes, den Trichter und Mantel 
mit Nerven verforgt. Wenn daher diefe Ganglienmaffe 

durch einzelne Anfchwellungen einige Aehnlichkeit mit dem 

Gehirn der Fifche annimmt, fo ift diefelbe nur eine 
fcheinbare, die Anlage ift eine durchaus andere und läßt 
feine Beziehungen zwifchen Cephalopoden- und Fifchhirn 
erfennen. Die Armnerven ftehen am Grunde der Arme 
durch Querfüden unter einander in Verbindung und lau— 
fen al8 einfacher oder doppelter Strang in deren Achfe 



zu erfennen. 

Kopffüßer. 

bis zur Spitze bin, zahlreiche Fävden an die Musfeln und 
Saugnäpfe abgebend. Die beiden fehr Fräftigen Stränge, 

| welche zum Mantel gehen, bilden jeder auf feiner Seite 

‚ eine große Ganglienanfchwellung, aus deren Rande die 
zahlreichen Fäden in den Mantel ausitrahlen. Zwiſchen 

den Hauptfträngen entfpringen aus der untern Hirnmaſſe 

nod) zwei Arfte, welche am Halfe berablaufen und den 
merkwürdigen Tintenbeutel, Herz und Kiemen die Fäden 

liefern. Mit diefen scheint auch das Cingeweidenerven- 
ſyſtem in Berbindung zu ftehen, deffen vorderer Theil 

zwei über und unter dem Schlundfopfe gelegene Ganglien 
mit den Fäden für Mund und Speiferöhre bildet, während 

fein größeres hinteres Ganglion auf dem Magen Tiegt 
und nad) verfchiedenen Richtungen die Faden für vie 
übrigen Eingeweide ausfendet, 

Wenn man den Mollusfen im Allgemeinen fehr un— 

vollfommene Sinnesorgane zufchreibt: fo nimmt man 
davon ihre höchſte Entwiclungsftufe, die Kopffüßer aus, 
da dieſe nach dem Bau ihrer Sinne allein bemeffen min— 
deſtens mit den Fifchen auf gleiche Stufe geftellt werden 

müffen. Keine andere Gruppe der wirbelfofen Thiere, 
feldft nicht unter den Inſekten, erfreut ſich fo fehr ausge- 
bildeter Sinnesorgane wie die Cephalopoden, welche folche 
für Fühlen und Taften, für Schmecken und Niechen , für 
Hören und Sehen befiken. Das Taftaefühl ruht be 
fonders in ten gefranzten Lippen und in den Armen, 
welche bei den Tentafuliferen zu wahren Fühlern werden. 

Die Zunge ift wenigftens in ihrem Spigentheile weich 
und fleifchig und hier mit weichen Zotten beffeidet, welche 
den Gefchmad wahrnehmen. Ueber das Geruchsorgan 
war man lange in Zweifel, und in der That gleichen auch 

die in der Nähe der Augen befindlichen Gruben mit ihrer 
wulftigen Berandung vielmehr Ohren als einer Nafe; 

alfein im Grunde beider Gruben erhebt fich eine Bapille, 
in welcher ein neben dem Sehnerv entfpringender eigen— 
thümficher Nerv fich verbreitet, fo daß alle Bedingungen 

für Geruchsempfindung erfüllt find, andere Sinnesdeutung 
aber ausgefchloffen wird. Die Gehörorgane ftecken wie 
bei allen Weichthieren tief im Innern und find äußerlich 
felbft bei dem am meijten ausgebildeten Kopfe gar wicht 

Hier find fie in den mittlen Theil des 

Kopfknorpels eingebettet als zwei rundlfiche, ringsum ab- 

REN 

gefchloffene Höhlen bisweilen mit höckerartigen Vor— 
fprüngen an der innern Wandung und jtets mit einem 
vorragenden birnförmigen Sädchen verfehen, welches in 
feinem flüffigen Inhalt den unregelmäßigen, oft kryſtal— 

liniſch Falfigen Dtolithen enthäft und in feiner Wandung 
den Hörnerven von außen her aufnimmt. Vollkommener 

fanden wir auch bei den Fifchen das Gehörorgan nicht 

ausgebildet und es genügt in diefer Einfachheit und Ver— 
fteeftheit den ftrengen Wafferbewohnern, da die Unterfchei= 

dung von Schallfhwingungen in der Luft für ihr Leben 
eine ungleich geringere Bedeutung hat wie für die in der 

freien Luft oder auf dem Lande Lebenden Thiere. Die 
Augen endlich zeichnen fich ebenfo fehr durch Größe wie 

a 
complicirten Bau aus und verleihen der Phyſiognomie der 

Kopffüßer einen höchſt eigenthümlichen Ausdrud, Did 
vorgequollen fiegen fie an den Seiten des Kopfes unter 
halb der Arme in einer hinten vom Kopffnorpel ums 

wölbten, vorn von derber faferiger Haut umwandeten 

N 

vermittelt. 
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Kapſel. Diefe Haut zieht fi) verdünnt an Stelle der 
Hornhaut über den Augapfel weg, läßt aber durch eine 
Deffnung das Seewaffer in die vordere Augenfammer 
eintreten oder bleibt ganz zurück, fo daß die Kinfe dann 

frei daliegt. ine feröfe Haut Fleidet die Augenfapfel 
aus und tritt von einer filberglängenden Pigmentmaſſe 
durchzogen auf dem Augapfel bis zum Rande der Bupille 
heran. Im Auge findet man deutlich ausgebildet die 
Iris, Sflerotifa, den Glaskörper, die fugelige aus zwei 
Hälften beftehende Linfe, die doppelfchichtige Neghaut 

mit dem Sehnerv und außen den bewegenden Musfel- 
apparat. Nicht felten ſchlägt die Außere Kopfhaut eine 
alte gegen das Auge vor und bildet ein wahres Augenlid. 

So erheben fich im Bau der Augen die Kopffüßer noch 

über die Fifche. 
Endlich bleiben uns noch die Kortpflanzungsorgane 

übrig. Selbige find ftets auf Männchen und Weibchen 
vertheilt und ftecfen die Feimbereitenden Drüfen in einer 
befondern vom Eingeweidefade gebildeten Sohle im 
Grunde des Mantelraumes, Aeußerlich find die Männ— 

chen ftets durch etwas abweichende Bildung des einen 
bei der Begattung befonders thätigen Armes zu erfennen. 
Der einfache Gierftoff hat die Form einer viellappigen 
Drüfe, in deren Läppchen die Eier innerhalb befonderer 
geftielter Kapfeln reifen. Dann platzt diefe Hülle und 
die reifen Gier fallen in die Eierftockshöhle und gelangen 
durch einen einfachen oder doppelten Eifeiter, welcher 
meift gerade auffteigend an der Geite des Maſtdarmes 
mündet, in ven Mantelraum und durd den Trichter nad) 

außen. Aber noch vor ihrem Austritt aus dem Eileiter 
werden fie von einer an diefem befindlichen Drüfe mit 
einer Hülle verfehen, welche ihre äußere Form und die 

eigenthümliche Befchaffenheit des Laiches beftimmt. Doc 
ift dieſe Drüfe nicht allgemein vorhanden. Die männ— 

fiche Drüfe befteht aus zahlreichen veräftelten Schläuchen, 
in welchen die Samenelemente ſich entwiceln ; alle mün— 
den in eine gemeinfchaftliche Höhle, von welcher der viel— 
fach) gewundene Samenleiter ausgeht. Bevor derfelbe 
fein fchlauchartiges Ende neben dem Maftdarm in Die 

Mantelhöhle vorſtreckt, erweitert er fich plötzlich mit Dicken 
drüſigen Wandungen, nimmt hier einen gewundenen 
Blindſchlauch auf und tritt dann in einen dünnwandigen 
musfulöfen längsfaltigen Sad, in welchem fich zur Brunſt— 
zeit Die Samenfäden verfammeln. Im Einzelnen ändern 
diefe Organe manichfach und eigenthümfich ab. Während 

der Brunftzeit haften fih Männchen und Weibchen nah 
beifammen und umarmen fi), wie bereits Ariftoteleg 

beobachtete, eine förmliche Copulation aber findet nicht 

ftatt. Die Befruchtung der Eier gefchieht gewöhnlich 
vor dem Laichen in der Mantelhöhle des Weibchens und 
wird durch den eintretenden vefpiratorifchen Waſſerſtrom 

Nur bei dem PBapiernautilus oft fich ein 

Arm mit der Samentafche ab und fucht im die weibliche 
Mantelhöhle einzudringen, um hier die Befruchtung zu 

vollziehen; das Männchen felbft nimmt bier alfo an ver 

Begattung gar feinen Theil. 
Die Entwiclung der Embryonen in den Eiern erfolgt 

ftets außerhalb des mütterlichen Körpers im Waſſer und 

verfolgt einen von den übrigen Mollusfen erheblich ab— 
weichenden Gang, indem namlich nur ein Theil des 
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Dotters fich dem gewöhnlichen Furchungsproceſſe unter 
wirft und der Embryo nicht aus dem ganzen Dotter, 
fondern von einem auf ihm ruhenden doppelfchichtigen 
Keimblatte gebildet wird. Auf diefem anfangs kreis— 
förmigen Keimblatte erhebt fich ein mittfer Wulft als 

Anlage des Mantels, jederfeits daneben treten die Augen— 
wülſte hervor, zwifchen diefen und dem frühern Gentral- 
wulſt zwei neue Wülſte als Zrichterhälften, dann die 
peripherifchen Armwülfte. Allmählig heben fich in der 

Anfangs flächenförmigen Anlage des Embryo die Augen- 
und Armwülfte als Kopftheil mehr und mehr hervor, 
während der mittle Mantelwulft zur Bildung des Rumpfes 
fadförmig heraustrirt: der an der Nückfeite des Kopfes 
als Vertiefung entftandene Mund rückt in die Mitte und 
gleichzeitig ummwächft das innere Keimblatt den ganzen 
Dotter, bildet num einen formlichen Dotterſack, deffen 
unterer Theil im Kopfe ftebt, von wo aus langfam die 
ganze Dottermasfe verzehrt wird, ohne daß eine unmittel= 
bare Verbindung mit dem fihon frühzeitig entitehenden 

Darmfanale ftattfindet, Noch bevor der Embryo das 
Gi verläßt, find alle innern Organe foweit ausgebildet, 
daß das ausfchlüpfende Junge feinen Aeltern im Weſent— 

tichen gleicht und alfo einer Metamorphofe ſich nicht weis 
ter unterwirft. 

Die Kopffüßer find insgefammt ftrenge Meereg- 
bewohner und theils der Küften, theils des hohen Meeres, 
feine einzige Art haft fih im Brafwaffer und nod viel 

weniger in füßem Waffer auf, Die Küftenbewohner 
halten fich meift am Grunde auf, wo fie langſam mit 
Hüffe ihrer Arme umherkriechen, während die pefagifchen 
Arten durch ruckweiſes Ausitoßen des Waſſers fchwimmen. 
Mit jedem Athemzuge tritt das Waſſer zu den Seiten 
des Halfes in die Mantelhöhle ein und wird fogleich durch 
die gewaltige Gontraftion des Mantels wieder ausge 
ftoßen durch den Trichter und Ddiefer heftige Waſſerſtoß 
treibt den Körper rückwärts. Alle Cephalopoden ſchwim— 
men daher rückwärts und viele mit folcher Schnelligkeit, 
daß Schon PBlinius von ihnen ſagt, fie fliegen, aud 
ſchwingen fte fich über dem MWafferfpiegel empor. Die 
Floſſen fiheinen den Körper in fenfrechter Stellung zu 
erhalten. Die meiften feben gefellig beifammen, manche 
in ungeheuerlichen Schaaren und zu gewiffen Jahres— 
zeiten regelmäßig weite Wanderungen ausführend. 
Lichtſcheu pflegen fie am Tage in der Tiefe zuzubringen 
und fommen erft nad Sonnenuntergang an die Obere 

fläche. Alle find gefräßige und gefürchtete Räuber; 
fchnell, aewandt und ftarf bewältigen fie ihre Beute feicht, 
welche hauptfächlich Krufter, andere Weichtbiere, Quallen 
und Strahfthiere Tiefen. Sie halten das Schlachtopfer 
mit den Armen und verfchlingen es gang, wenn e8 zu 
aroß ift ftüchweife, Während des Schwimmeng werden 
die Arme alle nach vorn in eine Richtung geftreet, Damit 
fie fein Hinderniß bieten, behufs des Kriechens dagegen 
wendet das Thier fih um, den Kopf nad) unten, ftreckt 
die Arme fast gerade aus und gleitet Durch deren ab» 
wechfelndes Feftfeßen und Nachziehen des Körpers viel 
ſchneller fort, al8 man e8 nach dem pfumpen unbeholfenen 
Bau glauben follte. Nachgeftellt wird ihnen unaufhör— 
ih von Defphinen und Potfiſchen, deren Hauptnahrung 
fie ausmachen, vom Albatros und Sturmvögeln und 

mehren Fifchen. Die Küftenbewohner werden aller Orten 
von der niedern VBolfsflaffe gegeifen und find in den 
Seeftädten täglich auf dem Markte. Ihr Fleiſch Schmeckt 
troden und nichts weniger alg angenehm, behagt daher 
dem Gaumen und Magen des Binnenfänders gar nicht. 
Dennoch werden fie in manchen Gegenden gefhäßt und 
einige wenige Arten follen auch ein zartes und ſchmack— 
haftes Fleifch haben. Man ißt fie frifch zubereitet und 
troden und gefchieht der Fang fowohl mit Neben wie 
an Angeln hauptfächlich während der Nadt. Ihre 
Laichzeit fallt in ven Frühling und findet man den Laich 
oft Flumpenweife auf der Oberfläche treibend. Nur der 
Papiernautilus fihleppt feine Eier in der Schafe mit ſich 
herum. Die Brut wächit fchnell heran. Ueber die Lebens— 
Dauer der einzelnen Arten Tießen ſich leider noch feine 
Beobahtungen anftellen, doc wird diefelbe wohl bei 
allen mehre Jahre währen, aber bei den vielen und unauf— 
hörlichen Nachftellungen fterben natürlich die meiften eines 
gewaltfamen Todes. Ihre Größe ſchwankt zwifchen fehr 

bedeutenden Gränzen. Während namlich einige Arten 
nur Zollgröße erreichen, wachfen andere zu Dimenfionen 
von einigen und mehren Fuß heran, doch niemals zu 
folchen Ungeheuern, welche Schiffe umzuwerfen vermöchten, 
wie abergläubifche Neifende berichten. Die Folofjalften 
GSeftalten, von welchen neuere Neifende erzählen, find 
immerhin fchreefbaft genug, um von einer Angitlichen 
Phantafie übertrieben zu werden. So ſah Peron bei 
Bandiemensland einen Rieſen mit ſechs bis fieben Fuß 
fangen Armen von fechs bis acht Zoll Dide, und Quoy 
und Gaimard fchäßten einen andern, deffen Reſte fie in 

der Nähe des Aequators auffanden, auf 200 Bfund 
Schwere. Wiffenfchaftlich unterfucht konnte noch feiner 
diefer Riefen werden. Arten von wenigen Fuß Größe 
befigen in ihren Armen fihon eine dem Menfchen gefähr- 
liche Musfelfraft, glücklicher Weife fommen ſolche an den 

Küſten, wo der Menfch ihren Angriffen ausgefegt fein 
würde, nicht vor. 

Vom höchften Intereffe ift die geologifche Entwicklung 
der Gephalopoden. Sie erfcheinen ſchon in den älteften 
Urmeeren und zwar in reicher Geftaftenfülle der Nautilug- 
familie, welche feit der ſecundären Schöpfungsperiode 
bereits auf den noch jeßt lebenden Nautilus befchranft 
ift und der einer der fehr wenigen Gattungstypen tft, 

welche zu allen Zeiten durch Arten vertreten war. Als— 
bald noch in der primären Schöpfungsperiode gefellt fich 
zu diefem die Familie der Ammoniten, doc anfangs nur 
mit der typifchen Gattung Ammonites. Erſt gegen ven 
Ausgang der ferundären Periode, hauptfächlich während 

der Epoche des Kreidegebirges entfaltet dieſe Familie 
ihren Formenreichthum, um dann plößlid aus den Ge— 
wäffern zu verfchwinden. Mit Beginn der tertiären 
Periode ift die ganze Abtheifung der Tentafuliferen auf 
den einzigen Nautilus der heutigen Meere reducirt. Die 

andere Hauptgruppe, die der Acetabufiferen dagegen er— 
fchien zuerft während der Liasepoche auf der Erdoberfläche 

und hat feitdem an Manichfaltigfeit der Geftalten zuge— 
nommen. Leider find ihre Meberrefte, die viel zartern 
und darum minder erhaltungsfähigen innern Rückenſchalen 
viel feltener im fofitfen Zuftande befannt geworden und 

wird deren Senntniß noch fange eine fehr ungenügende 



bleiben. 
frühern Schöpfungsepochen vollſtändig und gründlich 

der Vorwelt (Leipzig 1852) zur Sand. 
lebenden Arten, welche über alle Meere zerftreut find, iſt 
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Wer ſich über die reiche Gephalopodenwelt der 

unterrichten will, nehme den dritten Band meiner Fauna 

Die Zahl der 

eine fehr geringe, nur etwa hundert. 
Die Gintheilung der Ordnung in zwei gleichwerthige 

Gruppen haben wir bereits gegeben, nämlich in Aceta= 
| buliferen oder Dibranchiaten und in Tentafuliferen oder 

Tetrabrandiaten, je nach der Befchaffenheit der Arme 

und der Zahl der Kiemen. Jede diefer Gruppen löſt 
fich in zwei größere Familien auf. Die Acetabufiferen 

in acht und in zehnarmige, die Tentafuliferen in Nauti— 
liten und Ammoniaden, welch Teßtere ausfchließfich der 

Borwelt angehört und daher hier zunächſt Feine weitere 
Berückſichtigung findet. 

A. Acetabulifere Cephalopoden. 

Die befchränfte Anzahl von acht oder zehn Armen 
am Kopfe, welche nicht einziehbar, nur wenig retraftif 
find und Saugnäpfe tragen, der ausgebildete Trichter, 
der Mangel eines gefammerten Gehäufes und der Befik 

- don nur einer Kieme jederfeits in der Mantelhöhle zeich- 

Mantels beſitzen. 

finden. 

nen die Mitglieder dieſer erjten Gruppe auffällig von 
denen der zweiten Gruppe aus. Die meiften Acetabu= 
liferen find vollig nackt, nur der Bapiernautilug bewohnt 
ein zartes, ungefammertes Gehäufe. Ihm und feinen 

- nächften Verwandten fehltzugfeich die innere Schafe, welche 
die übrigen bald Falfig, bald nur hornig, meift in Form 
einer Platte, des fogenannten Schulpes, im Rüden des 

Größe, Form, Dicke und Structur 
diefes Schufpes ändert nach den Gattungen ab; er ift der 
einzige Theil diefer Thiere in den Conchylienſammlungen 
und gewöhnlich nur von ein oder wenigen Arten zu 

Der Körper geht von der furz ſackförmigen Ge— 
ftalt in die Ianggeftredt walzige über mit verdünntem 

untern Ende und gewöhnlich fehr fcharf vom Rumpfe ab— 

- mehren Reihen, bald fißend bald geftielt. 

gefeßten Kopfe. Der Trichter vorn am Halfe bildet eine 
abgeftugt Fegelförmige Röhre. Die muskulöfen Arme 
ftehen freisfürmig um den Mund und pflegen paarweife 
etwas von einander verfchieden zu fein. Längs ihrer 
innern Seite ſtehen die Saugfcheiben in einfacher oder 

Jede Saug— 

ſcheibe (Fig. 1) bildet eine kreisrunde fleiſchige Scheibe mit 
Heiner Erhöhung in der Mitte; ſobald ſich ihr ſchleimiger 

- Rand auf einen fremden Körper Legt, ziehen Musfeln den 

mittlen Theil zurück und es entfteht ein luftleerer Raum, 

ze — 

wodurch das Feſthaften bewirkt wird. Bisweilen wird 

der weiche Rand der Saugſcheibe durch einen innern hor— 
nigen, am Rande auch wohl gezackten Ring geſtützt und 
erhält dadurch mehr Feſtigkeit. Die Saugſcheibe kann 
ſelbſt verkümmern und aus ihrer Mitte erhebt ſich eine 
ſtarke hornige Kralle, welche ebenfalls als Klammer— 
apparat zum Kriechen dient. Bei einigen Acetabuliferen 

ſind die Arme am Grunde oder auch weiter hinauf durch 
eine muskulöſe Schwimmhaut ſchirmartig verbunden. 
Die tief im Kopfe ſitzenden Augen bieten in der Entwick— 

lung ihrer äußern Augenlider und der Hornhaut beſondere 

Saugſcheiben eines Octopusarmes. 

Familiencharaktere. Die Eigenthümlichkeiten der innern 
Organe ſind außer den Kiemen keine die Gruppe allge— 
mein kennzeichnende. Nur beſitzen alle in dem bekannten 
Tintenbeutel ein Abſonderungsorgan, welches den Tenta— 
fuliferen fehlt. Derſelbe liegt als längere oder kürzere 
Blafe in der Leber, hat drüſige Wandungen und fendet 
feinen Ausführungsgang am Maſtdarm entlang, bis er 
in diefen felbft oder neben dem After mündet. Gr ſon— 
dert eine intenfiv fihwarze oder braune Flüſſigkeit ab, 
welche von einigen Arten als Sepie in der Malerei Ver— 
wendung findet. Die Intenfität des Farbſtoffes ift eine 

ungemein große und eine fo beharrliche, daß man felbft 
mit fofjiler Sepie aus dem Juragebirge, deren Alter nach 
Millionen von Jahren bemeffen werden muß, noch hat 
malen fönnen. Die phyſiologiſche Bedeutung dieſes 
Zintenbeutels und feines Inhaltes ließ ſich big jegt nicht 
ermitteln. Zweckmäßigkeitstheoretiker nehmen allgemein 
an, daß Thier entziehe fich, indem es durch Ausſtoßen 
der Flüffigkeit fich in eine dunkle Wolke Hülle, dadurch 
den Verfolgungen feiner Feinde. Allerdings gaben einige 
Kopffüßer in Gefahr die fchwarze Flüffigfeit von ſich, 
fehr viele andere aber nicht und wozu eine folche Waffe, 
da dieſe Thiere in der Schnelligkeit und Gewandtheit 

ihres Schwimmeng den Verfolgern viel ficherer entgehen 
als durch Solche Schwarze Wolfe, wozu noch Vertheidigungs— 
mittel, da die Natur felbft die Tintenftfche myriadenweife 
zur Nahrung für andere Räuber beitimmt hat. Wäre 

es nicht viel zweckmäßiger geweſen Diefe Verfolger gar 
nicht zu erfchaffen, als die Verfolgten mit unzufänglichen 

Waffen zu verfehen. Traut ihr denn der Natur fo wenig 
Liebe zu ihren Kindern, fo wenig Weisheit zu, daß fie 
deren Exiſtenz mit fo kläglichen Hülfsmitteln wie e8 der 
Zintenbeutel ift, fhüßen follte. Dieſe Exiſtenz ift durch) 
die Schwimmfertigfeit ausreichend geftchert und wo Dies 

felbe nicht ausreicht, tritt eine andere Nothwenpigfeit 
nämlich die Exiſtenz des Verfolgers als maßgebend ein. 

Die Acetabuliferen verbreiten ſich gegenwärtig über 
alfe Meere und durd alle Zonen und find in etwa hun— 
dert Arten: befannt, deren Gattungen wir hier in zwei 

Familien vereinigen. 
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Erste Familie. 

Achtfüßler. 

Nur acht ſchlanke Arme ſitzen am Kopfe, welcher faſt 
die Größe des kurz beutelförmigen Rumpfes hat. Die 
ein-, gewöhnlich aber zweireihigen Saugnäpfe der Arme 
find fibende und entbehren des hornigen Ringes. Die 
großen Augen find unbeweglic in der Augenfapfel be— 
fertigt. Niemals eine innere Schale im Rücken des Man— 
tels, mit Ausnahme von Argonauta auch Feine Außere 
Schale, ebenfowenig Seitenfloffen am nackten Körper. 
Nicht minder auffällige Eigenthümfichfeiten bietet die 
innere Organifation. So durchziehen ihre Arme zwei 
Nervenſtränge mit fnotigen Verdickungen, die Riechgruben 
fiegen hinter den Augen verfteckt, die Gehörfapfeln find 

ÖOctopoda. 

alatt, die Speiferöhre erweitert fich ſtark kropfartig, der. 
Magen ift oft fehr musfulds, die Leber eiförmig und 
ungelappt und die Kiemen von queren häutig gefäumten 
Bögen, nicht von Blättchen gebildet. Die Begattungs- 
weife der Achtfüßfer ift ganz einzig in ihrer Art, ohne 
weiteres Beiſpiel in der ganzen Thierreihe und müßte 
nach gewöhnlicher Anfhauungsweife als wahrhaftiges 
Wunder bezeichnet werden. Die männlichen Gefchlechts- 
werfzeuge liegen namlich gürtelförmig um die linken Kie— 
mengefüße und beftehen aus der Samendrüfe und deren 
Ausführungsgange, welcher in eine retortenförmige ges 
fchloffene Höhle mit Samenleiter und drüfigem Anhange 
mündet. Aus diefer Höhle tritt der Samen in mehre 

pufverhornförmige Tafıhen, welche man Spermatophoren, 
Samenträger nennt. Behufs der Begattung Loft ſich nun 
ein Arm vom Kopfe freiwillig und gänzlich ab, nachdem 
er vorher in einem musfuldfen Sädcen an feinem Ende 
einen fadenfürmigen Anhang und an feiner Baſis eine 
Zafche zur Aufnahme der Spermatophoren gebildet hat. 
Sp ausgerüftet ſchwimmt nun der abgelöfte Arm wie ein 
wurmförmiges Gefchöpf eine Zeit lang im Meere umber, 
bis er ein Weibchen findet und deſſen Trichter in die 
Mantelhöhle fchlüpfen kann, wo er dann den Begattungs- 
aft vollzieht. Damit fehließt fein Leben, das Männchen 
aber bildet fih an Stelle des fortgefchickten und der 
Liebe geopferten Armes bis zur nächften Brunftzeit einen 
neuen Arm. Diefe Art der Begattung war ſchon Ariſto— 
teles befannt, aber wer Fonnte fie für wahr halten, fo 

lange fie nicht durch neue und zuverläffige Beobachtungen 
betätigt war. Man fand den Begattungsarın in der 
Mantelhöhle des Weibchens, aber hielt ihn für einen 
hier fchmarogenden Eingeweidewurm, welchen man unter 
dem Namen Hectocotylus befchrieb. Erſt in der neueften 
Zeit ift dieſer Hergang durch forgfältige Unterfuchung 
außer allen Zweifel geftellt und des Stagyriten Angabe 

wieder zur Geltung gebracht. Der Begattungsarın heißt 
num zur Erinnerung an die feicht verzeihliche Mißdeutung 
der Hectocotylusarm oder der heetocotyfifirte Arm. Neuer— 
dings hat nun auch Steenftrup bei einer großen Anzahl 
von Acetabuliferen nachgewiefen, daß bei den Männchen 
ftets ein Arm durch eigenthümliche Bildungsverhaltniffe 
bei der Begattung thätig ift und dadurch verliert die Ab- 
föfung dejjelben bei den Octopoden einen Theil ihrer Ab- 
fonderlichkeit. 

Mantelhöhle Flein und vorn gelegen. 

Die Achtfüßler erreichen zum Theil eine bedeutende - 
Größe und halten ſich mehr an den Küften wie auf der 

hohen See auf, Friechen auf fandigem oder felfigem Boden | 
umher oder verfterfen ſich felbft in Felfenlöcher, was 

andere Kopffüßer nicht thun. Ihre geographifche Ver— 
breitung ift eine fehr umfangreiche. 

1. Seepolyp. 

Mit dem Namen Bolypus, Vielfuß, bezeichnete Arifto- 
teles die Achtfüßler, aber in der neuern Naturgefchichte 
wird derſelbe allgemein für die Korallenthiere, Bolypen, 
angewendet. Wenn wir ihn bier in der Zufammenfeßung 

Seepolyp für die Gattung Octopus aufrecht erhalten: fo 
gefchicht es aus Achtung vor der richtigen Wahl des 
älteften Naturforfchers und feiner Anerkennung im ges 
meinen Leben, überdies Mifverftändniffe durch die Zus 
fammenfegung fehr leicht vermieden werden fünnen. Die 
Gattung begreift gegenwärtig Die Arten mit acht faft 
gleich fangen Armen und zwei Reihen Saugnäpfen an 
denselben, ohne Floſſen und ohne Spur von Schale. 
Ihr kurz beutelförmiger Körper erweitert fih nad) unten 
und hat eine glatte, körnige oder warzige Oberfläche, ift 
aber im Verhältniß zum Kopfe mit den langen Armen 
fehr klein. Der Kopf befißt nicht Die Dice des Rumpfes. 
Die großen Augen find von Lidern bedeeft und Die Arme 
am Grunde durd) eine Hautfalte verbunden, mit großen 
Saugnäpfen befeßt, welche nach den Spiken hin wie ges 
wöhnlich Fleiner werden. Die Kiefer find ftarf zufam- 
mengedrückt, an der Spitze faſt hafig gefrümmt, und mit 

fangen Seitenfortfäßen verfehen. Der ziemlich Tange 
Trichter ift fegelfürmig und dünn, der Eingang in die 

Der dritte Arm | 
der rechten Seite ift heetocotylifirt, kürzer als der linke, 
hat weit weniger Saugnäpfe und andere Eigenthümlich— 
feiten. 

Die Arten bewohnen feichte Küftenpläße und ver- 
bergen ſich hier gern zwifchen Steinen und in Löchern, 
wo fit ſorglos vorbeiziehende Beute mit einigen ihrer 
Arme ergreifen, während fie fi) mit den andern Armen 
im Zoche feithalten. Vorzüglich find Fiſche und Krebfe 
ihren Anfällen ausgefeßt. Trotz diefer feheinbaren Ruhe 
find fie fehr aufgeregten Charafters, fehr lebhaft und ge= 
fräßig, und ändern ihre Farbe. Den Fifchern find fie 
verhaßt, weil fie eben den Fifchen und Krebfen nachftellen 
und felbft noch im Nege diefelben verfchlingen und zer— 
ftüdeln. Auf fie beziehen fih hauptfächlich auch die 
Fabeln von riefigen und ungeheuerfichen Seepolypen. 
An enropäifchen Küften erreichen fie nirgends eine be— 
deutende Größe, doch kommen in tropifchen Meeren dem 

Menfchen gefährliche Arten vor. Was fie einmal mit 
ihren gewaltigen Armen ergriffen, Taffen fie im Kampfe 
nicht wieder 108. Ihr Fleiſch wird nur im füdlichen 
Gegenden gegeffen, im mördfichen allgemein verachtet. 
Shre Verbreitung erſtreckt fih über alle Meere mit Aus- 
nahme der hocnordifihen und fann man ihre Manich- 
faltigfeit nach der Länge der Arme gruppiren im folche 
mit längern obern, mit längern mittlen und mit längern 
unsern Armen. 

Der gemeine Seepolyp, O. vulgaris (Fig. 2), be 
wohnt die europäifchen Küften von England abwärts, 

Octopus. 
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Gemeiner Seepolyp. 

dehnt fein Vaterland aber bis Weſtindien und Braſilien, 
über dem imdifchen und großen Ocean aus. Mit aus- 
geſtreckten Armen erreicht ev höchſtens drei Fuß Länge, 

gewöhnfich nur zwei Fuß, dabei ift er von gedrungenem 
- Bau, mit warziger Oberfläche, dickköpfig, befißt drei 

Fäden an den Augen, dicke faft dreifantige Arme, deren 
- feitlihe am längſten, und Tebhafte bläulichweiße und 

röthliche im tief dunfle Tone wechfelnde Färbung. Eine 
zweite Art an den europäifchen Küften, O. tuberculatus, 

unterſcheidet ſich durch kürzere, diefere, warzige Arme und 
- oben braun viofete, unten weiße Färbung, eine dritte O. 
rugosus durch kurz fegelförmige Arme, deren untere am 

_ Sängften, durch Fleinern Kopf und viel geringere Größe 
überhaupt. Im Mittelmeer Teben noch andere Arten, 
deren Charaftere bis jegt nicht ficher Feftgeftellt werden 

fonnten, Die Arten ferner tropifcher Meere kommen in 

unfern Sammlungen nur fehr vereinzelt vor und mögen 
hier unerwähnt bleiben, 

2. Moſchuspolhyp. Heledone. 

Ariftoteles erwähnt bereits die Heledone wegen ihres 

Moſchusgeruches und bei den Italienern heißt fie Deshalb 
Muscardino, Im Habitus gleicht fie einem Fleinen ge— 
ſtreckten Octopus, unterfcheidet fich von diefem aber durch 
nur eine Reihe Saugnäpfe auf jedem Arme und durch 

die langen fadendünnen Spiben, in welche alle Arme 
auslaufen und die fi im Tode fpiralig einrolfen. Die 

mittefmeerifche Art, H. moschata, erreicht mit geftredten 

Naturgefchichte I. 5. 

Armen nur einen Fuß Länge oder wenig mehr, ift glatt 
in der Ruhe, mit 95 bis 115 Saugnäpfen auf den 
pleichlangen Armen und von fchöner Färbung im Leben. 
Erft vor einigen Jahrzehnten wurde die zweite Art an 
der fchottifchen Küfte entdeckt, der bauchige Mofchus- 
polyp, H. ventricosa, (Fig. 3), Fleiner als vorige, aber 
gedrungener, mit Fürzern ungleich Tangen Armen und 
blaffer gefärbt. Auch bei ihnen ift der rechte dritte Arm 
hectocotyliſirt. 

Hieran ſchließt ſich die ſehr ſeltene grönländiſche Gat— 
tung Cirroteuthis, ebenfalls mit nur einer Reihe Saug— 
näpfe an den Armen, welche aber mit Fäden beſetzt ſind 
und bis gegen ihre Spitzen hin durch eine große Schwimm— 
haut ſchirmartig verbunden werden. Außerdem hat ſie 
flügelartige Seitenfloſſen. In anderer Weiſe eigenthüm— 
lich zeigt ſich die Gattung Philonexis, indem fie ihre 
zweireihigen Saugnäpfe ftielt. Ihre Tebhaft gefärbten 
Arten bewohnen das hohe Meer, find von gedrungenem 
Bau, fehr geringer Größe: Ph. atlanticus im tropifchen 
Theile des atlantifchen Dceanes, Ph. velifer im Mittelmeere, 

3. Bapiernautilus. Argonauta. 

Der Papiernautifus ift der einzige Achtfüßfer, ja der 
einzige Acetabufifere, welcher ein Gehäufe bewohnt und 
diefes Gehäufe war von jeher wegen feiner Schönheit und 
BZartheit eine Zierde jeder Conchylienſammlung, auch fein 
Bewohner längſt befannt, aber man ftritt und zweifelte, 

ob diefer Bewohner aud) der wahre Befiger, der Erbauer 
A 
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feines Gehäuſes fei und Fonnte Feine Sicherheit über 
feine 2ebensweife und fein Betragen erhalten. Das 
Thier fteht nämlich in Feiner unmittelbaren organifchen 
Verbindung mit feinem Gehäufe, fondern ftecft ganz frei 
darin und Fann jederzeit herausfallen. Deshalb glaubte 
man annehmen zu müffen es bilde die Schafe nicht felbft, 
fondern bewohne diefelbe als fremder Eindringling, ganz 

wie der Einfiedferfrebs Schnedengehäufe bezieht, wer der 
eigentliche Befißer fei, das follte die Zufunft aufffären. 
Und fie hat die Zweifel befeitigt. Man hat die Ent- 
wicklung der Schale bei ganz jungen Thieren beobachtet 
und wiederholt gefehen, daß alte Thiere gewaltſame Ver— 
leßungen ihres Gehäufes mit Hülfe der floffenförmigen 
Erweiterung der zwei Arme, welche Kalkſubſtanz abfondert, 
wieder ausbeffert. 

Das Gehäufe ift fihnedenartig eingerolft in derfelben 

Ebene, daher kahnförmig, indem es ſchnell an Umfang 
zunimmt, papierdünn und glasartig, im frifchen Zuftande 
biegfam, nach dem Tode des Thieres brüchig, ftets weiß, 
auf den Seiten gerippt und längs der Nüdenfanten ge 
fnotet. Seine innere Höhlung ift einfach, ungetheilt. 
Das Thier hat einen ſackförmigen, nad unten verdünn— 
ten Rumpf und einen fcharf abgefeßten Fleinen Kopf mit 
zweierfei Armen. Sechs der Teßtern find nämlich lang— 
geftrecft pfriemenförmig, die untern mit einem häutigen 
Kiel an der Rüdfeite, die beiden feitlichen Paare ftarf 
deprimirt, alle mit zweireihigen, faft wie geftielten Saug— 
näpfen und mit fehr furzer Berbindungshaut am Grunde. 
Der dritte linke Arm des Männchens löſt fih als Bes 
gattungsarn ab. Die beiden obern oder Rückenarme 

Weichthiere, 

erfcheinen am Ende breit floffenförmig erweitert, indem 
ihr zurücgefchlagenes Ende durch eine ziemlich dicke Haut 
mit dem mitten Drittheif deg Armes verbunden ift. Die 

Saugnäpfe verfümmern allmählig auf diefen den Rand der 
Floffenerweiterung bildenden Endtheife der Arme, deſſen 
innere Hautfläche ein deutliches Adernetz erfennen läßt. 
Aeltere Abbildungen ftellen durchweg ven Bapiernautilug 
mit hochgeftreeften Sloffenarmen dar, weil man annahm, 
er richte diefelben als wahre Segel empor und laſſe ſich 

mitteljt dDiefer vom Winde an der Oberfläche treiben. Eine 
ganz falfche Borftellung, weder treibt die Argonauta an 
der Oberfläche umher noch benußt fie die Floſſenarme ala 

Segel oder Ruder. Sie febt vielmehr nadı Achter Octopo— 
denweife am Boden, friechend mit Hülfe der ſechs norma— 
fen Arme und fchlägt die Flofjenarme ſeitwärts am Gehäufe 
herab, um diefes feft zu halten, da fie in anderer Weife 
nicht mit demfelben verbunden ift. Die großen Augen 
liegen dick vorgequollen an den Seiten des Kopfes und 
haben ein fehr dünnes durchfichtiges oberes Lid. Der 
Trichter bildet einen langen, über die Bafis der Arme 
binausreichenden Fleiſchkegel am Halſe und ift durd) 
dünne Hautfalten angebeftet. Das Gehäufe wird alfo 
von den erweiterten Armen gebildet und zeigt in feiner 

feinern Structur die Kalfmafje in der überwiegenden 
organifchen Grundfubftang in fehr dichtftehenden Fleinen 
runden Haufen abgelagert. Die bei der Abfonderung 
der Schalenfubjtang nicht thätige Außenfläche der beiden 
Arme ift glatt und gefärbt wie die übrige Körperober— 
fläche, während die innere Fläche farblos ift und netz— 
fürmige Mafchen zeigt. Bon den Eigenthümrfichfeiten 
der innern Organe fei nur erwähnt, daß der Darm 
geradlinig. vorläuft, während er bei vorigen gewunden 
ift, die Kiemen aus 15 Bogenpaaren, bei vorigen Gat— 
tungen aus nur 12 DBogenpaaren beſtehen, die ovalen 
Eihüllen am fpißen Ende einen fangen dünnen Faden 
haben, welcher fich mit den Faden anderer Eier verwickelt 
und dadurch die fümmtlichen Eier zu traubenförmigen 
Klumpen vereinigt. Der Laich bleibt im Gehäufe. 

Der Papiernautifus nur in zwei Arten über Die 
wärmern Meere verbreitet, führt dieſelbe nächtliche 
Lebensweiſe wie feine Verwandten, riecht Tangfam am 
Grunde des Meeres umher und ſchwimmt wie alle Kopf- 
füßer durch rucweifes Ausftoßen des Waſſers aus der 
Mantelhöhle durch den Trichter, Ueber feine Lebens— 
dauer und befonderes Betragen konnten noch Feine Be- 
obachtungen angeftellt werden. Sobald er ftirbt und die 
Musfelthätigfeit feiner Arme aufhört, fällt er aus dem 
Gehäuſe heraus und diefes ein Teichtes Spielzeug der. 

Wellen wird an den Strand geworfen. Daher find denn 
die Gehäufe in den Sammlungen gar feine Seltenheit. 
Der gemeine Bapiernautilus, A. argo, (Fig. 4—7), lebt 
im Mittelmeere und warmen atlantifchen Oceane, bei 
Amboina und im Großen Oceane. Sein Gehäufe hat 
fchmafe fi) gabelnde Seitenrippen ohne Höcker. Das 
Thier filbert ſchön weiß mit rofigem Anfluge, hat un- 
gleich lange Arme mit fehr kurzer Verbindungshaut am 

Grunde und die Augen. Die zweite Art, A. nodosa, 
(Fig. 8), lebt im Indifchen und Großen Oceane und 
unterfcheidet ſich alfo gleich durch die behöckerten Rippen 

feines Gehäufes, doch nur im ausgewachfenen After, in 
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Gemeiner Papiernautilus, friechend, 

| der Jugend (aa) find die Gehäufe beider Arten einander 

genverhältniß der Arme u. f. w. 

Zweite Familie. 
Behnfüßler. Decapoda. 

Die zahfreichern Mitglieder diefer Familie unter 

fcheiden fi insgefammt von den Octopoden durch den 

Beſitz von zehn Armen am Kopfe, von welchen ſtets zwei 

verlängert und nur am Ende mit Saugnäpfen beſetzt 

find. Ihr Körper fhwanft von der kurz beutelförmigen 

bis zur geſtreckt walzigen Geftaft und hat fehr gewöhn- 

lich Seitenfloffen und ftets eine innere Schale im Rüden 

des Mantels. Der Kopf ift immer fleiner als der Rumpf, 

die gewöhnlich großen Augen in ihrer geräumigen Höhle 

ſehr beweglich, die acht Arme von gleicher oder verfchies 

dener Länge und fehr verfchiedentlich mit Saugnäpfen, fel- 

tener mit Krallen bewehrt, die beiden längern Arme merk— 

lich zurüchziehbar, die Saugnäpfe ftets mit einem Innern 

hornigen Ringe und in der Trichterhöhfe eine Klappe. 
Bei der großen Manichfaltigfeit der Mitglieder verweilen 
wir nicht länger bei der allgemeinen Charafteriftif, ſon⸗ 

dern wenden uns ſogleich am die Hauptvertreter, welche 

ſich in mehre ſogenannte Unterfamilien gruppiren. 

1. Tintenfifcd. Sepia. 

Drer Tinten- oder Kuttelfifch, feit Ariftoteles auch 

under dem griechifchen Namen Sepia befannt, vertritt einen 

gleich. Das Thier erfcheint fchlanfer, mit anderem Län— 
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eigenen Formenkreis der Zehnfüßler, deffen Mitglieder 
von furzem gedrungenem Körperbau find, ſchmal band- 
fürmige oder ganz verfümmerte Seitenfloffen ftets ohne 
Knorpel, mehr als zwei Reihen Saugnäpfe an den Armen 
haben, Feine befondern Armfnorpel, wohl aber untere 

Augenlider und einen freien Trichter befißen. Die Sepia 
als typische Gattung diefer Gruppe zeichnet ſich durch 
ihren voluminöfen ovalen und deprimirten Numpf mit 

ſchmal bandförmiger Seitenfloffe, welche vom obern bis 
zum untern Ende reicht und bier mit der andern Seite 
zufammentrifft, aus. Ihr fehr dider Kopf ift breiter als 
lang, fehr dickäugig, die Lippen getheilt, die Kiefer mit 

} Fig. 6. 
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Höckeriger Bapiernautilus. 

furzem Schnabeltheil, die Zunge mit fieben Reihen hor- 
niger, fpishafiger Zähne. Die acht Arme find fehr 
fräftig, von verhältnißmäßig geringer Länge, die untern 
dicker als die obern, das vierte Baar am längiten; ihre 
Saugnäpfe diefleifchig und geftielt, in vier alternirenden 
Reihen, alle mit fihiefem hornigen Ringe; die beiden 
verfängerten Arme dünn, am Ende erweitert und die 
und nur hier mit Saugnäpfen in fünf oder ſechs Reihen 
befegt, bei gleicher Größe in zahlreichen Neihen. Die 

Perbindungshaut am Grunde der Arme fehlt zwifchen 
dem vierten Paare. Der linfe Baucharm ift hectocotyfifizt. 

Der Trichter ift kurz und did, Die im Rüden des 
Mantels ſteckende Schale mißt Rumpfeslänge, ift geftrect 
elliptiſch, oben abgerundet, am untern Ende mit feiner 
Kegelſpitze (Fig. 9), eine dünnhornige Platte an der 
concaven Fläche mit dickem lockern Kalkbeleg, an der 
convexen mit ſehr dünnem dichtern Kalküberzug. 

Sepienſchulp. 

Die Sepien bilden die artenreichſte aller lebenden 
Cephalopodengattungen und verbreiten ſich im Mittel— 
meere und Atlantiſchen Oceane, im Rothen Meere und - 
großen Oceane. Alle ſind ſtrenge Küſtenbewohner, welche 
in großen Schaaren beiſammen leben, aber während der 
kalten Jahreszeit ſich in die Tiefe zurückziehen. Ihre 
Nahrung beſteht hauptſächlich in Fiſchen und Weich— 
thieren, ſie ſelbſt werden in ſüdlichen Gegenden überall 
gegeſſen und liefern in ihrem Tintenbeutel die bekannte 
ſchwarze Farbe. 

Die gemeine Sepie, S. officinalis, (Fig. 10, 11), 

bewohnt die europäifchen und afrifanifchen Küften und 
ift feit den Alteften Zeiten befannt und wiederhoft fehr 
forgfältig unterfucht worden. Am großen Kopf wird die 
runde Munddffnung von einer dreifachen Lippe umgeben, 
von welcher die äußere die größte, die innere die dickſte 
und zugleich am Rande gefranzt iſt. Die acht Fürzern 
Arme meſſen etwa ein Drittheil der Körperlänge, find 
zufammengedrüct Fegelfürmig und enden fehr fpiß drei= 
fantig, auf der Innenfeite platt, auf der Rückfeite ge— 
wölbt, auf jener mit vierreihigen Saugnäpfen, welche 
gegen die Spitze der Arme hin an Größe abnehmen. 
Das unterfte Armpaar ift das längſte. Die retraftifen 
Arme haben Körperlänge, find gerundet und tragen auf 
dem erweiterten Ende vier Reihen geftielter Saugnäpfe 
von ungleicher Größe, deren hornige Ninge am Rande 
gezact find, während die hornigen Ninge der übrigen 
Saugnäpfe glattrandig find. Unter den im Leben brennend 
rothen Augen verengt fich der Kopf, um einen Hals zu 
bilden, an deſſen VBorderfeite der fehr Furze Trichter her— 

vorragt. Die Geitenfloffe hat einige Linien bis Zoll 
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Breite je nach der Körpergröße, welche felbft bis 11, 
Fuß beträgt. Die Färbung der glatten nadten Körper- 

oberfläche ift während des Lebens fleifchfarben mit dun— 
keln Flecken und Streifen befonders auf der Rüdenfeite. 
Da man diefe Sepie Leicht in frifchen Spirituserempfaren 
aus den Küftenftäpten beziehen fann und fo Gelegenheit 
hat fich Durch eigene Anfchauung vom innen Bau der 
Kopffüßer zu unterrichten: fo mögen noch „einige ana= 
tomifche Beobachtungen bier Plaß finden. Der Mantel 
hat in der Mitte der Bauchfeite feine größte Dice und 

laßt fieben Schichten unterfcheiden, während in der 
Rückenmitte die ftarfe Musfellage fehlt und deren Stelle 

der Schulp einnimmt. In der Umgebung diefes befißt 

der Mantel zahlreiche Drüfen, welche das Material zum 
Schulp liefern. Der Rand deſſelben ift mehr knorplig 
als Falfig, dünn und durchfcheinend, Die Rückenfläche 
taub, körnig Falfig, die Bauchfläche mit Bogenftreifen, 
welche von feinen Kalkblättern herrühren, die felbft wieder 
durch feine Kalffaulchen verbunden. Diefer ganze Kalk— 

deleg wird mit zunehmendem After dicker. An Samm- 
Tungsesemplaren des Schulps fehlt gewöhnlich die zarte 

Spitze des untern Endes, auch pflegt der dünne Rand 
befhädigt zu fein. Der große Kopffnorpel liegt zwifchen 
den Augen und dem Trichter, von Haut und Musfeln 
umgeben, dreiedig, oberfeits das Gehirn und die Augen 
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in fih aufnehmend, vorn unten die Gehörorgane ent— 
haktend und hinten in der Mitte von der Speiferöbre 
durchbohrt, Kleine Knorpelblättchen vervollftändigen die 
Augenhöhlen, ein gürtelförmiger vierfchenfliger ftüßt die 
Arme, ein anderer fiegt im Nacken und dient den Trichter- 
musfeln zum Anſatz. Die Musfulatur des Mantels 
befteht hauptfächlich aus Ningfafern, die Floſſen ent- 
halten in ihrer Bafis Musfelfafern, welche von einem 

fchmalen Knorpelftreif auggehen; andere Muskeln gehen 
von der Innenfeite des Manteld zum Trichter und zum 
Kopfe hinauf; die Armmusfeln entfpringen von deren 
Knorpel und find am Grunde mit einander verbunden, 
wo fie den Schlundfopf mit den Mundtheifen umgeben. 

Die Saugnäpfe haben je einen Fegelfürmigen Muskel und 
befteben aus Ringfafern. Der Eingeweidefad fondert 
fich in verschiedene Abtheilungen. An feinem obern Ende 

ragt der Maftdarnı und der Ausführungsgang des Tinten— 
beutel8 hervor, jederfeits daneben liegen die Gefchlechts= 
öffnungen; Leber, Speiferöhre und Speicheldrüfen be— 
finden fich in einem fehnig hautigen Behälter. Bon den 
hornigen Kiefern umfaßt der große Unterfiefer den Fleinen 
Dberfiefer, beide haben eine hafige, fchneivende, Scharfe, 

fchwarze Spige und enden nach hinten in einem hohlen 
braunen Fortfaß, an welchem die fie bewegenden Mus— 
keln haften. Die zwifchen den Kiefern aufragende Zunge 
trägt rückwärts gefrümmte ſpitzige Zähnchen und befit 
eine fehr Fräftige Musfufatur. Die fleinen eiförmigen 

Speichefdrüfen Tiegen jederſeits der Speiferöhre gleich 
hinter dem Kopffnorpel und Schicken ihren geraden Aus— 

führungsgang in die Nähe des vordern Zungenrandes. 
Der fehr kurze weite Schlundfopf ſetzt als enge Speifes 

röhre fort, welche gerade abwärts laufend in den eifür= 
migen weiten Magen mündet. Von dieſem tft ein 
zweiter Sad abgefeßt, welcher der Anfang des Darmes 
ift. Diefer fteigt kaum leicht gewunden zur ZTridters, 
höhfe aufwärts und mündet in dem von zwei Blätt- 
chen befeßten After, nachdem er vorher noch den Aus— 
führungsgang des Tintenbeutel8 aufgenommen bat. 
Der Tintenbeutel ift verlängert birnförmig und befteht 
aus drei Hauten, deren innerfte den ſchwarzen Inhalt 

abfondert. Die Leber beftceht aus zwei fpikendigen 

Zappen, welche gleich hinter dem Kopffnorpel beginnen 
und die Speiferöhre begleiten. Das in der Körpers 
mitte gelegene Herz tft gefchoben dreieckig und fehr ftarf 
fleifchig und fendet einen ftarfen obern und fchwachen 
untern Hauptgefähftamm ab. Jederſeits neben ihm Tiegt 

ein fogenanntes Kiemenherz, in welches drei Gefäßſtämme 
münden. Die Kieme erfcheint flügelartig an der Innen— 
feite des Mantels befeftigt, aus parallelen Blättchen bes 
ftebend, jedes derfelben mit gefräufelten Längsfalten 
verfehen. Die Hirnmaſſe liegt im Grunde des Kopf: 

fnorpelg, vor ihr noch zwei zum Eingeweidenervenfyftem 

gehörige Ganglienfnoten. Aus der untern Partie er— 
heben ſich in deren Mitte die beiden platten Knoten, welche 

die Nervenäfte zu den Armen und Kopfmusfeln ausfen= 
den; Dahinter entfpringt jederfeitS der Augennerv, der 

vor dem Eintritt in den Augapfel gewaltig anfchwillt 
und dann in viele Zweige zerfpalten eintritt. Hinter 

ihnen nach innen gehen jederfeits zwei Nerven für den 

Trichter ab und weiter nach hinten jederfeits ein ſehr 
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ftarfer Aft, welcher abwärts Taufend im obern Theil des 

Mantels fich in zwei teilt, deren äußerer bafd einen grogen 
Senoten bildet und von diefem aus zahlreiche Fäden in 
den Mantel fendet, während der innere Aft fich in der 
Floffe vertheift. Endlich treten hinterwärts noch zwei 
Hefte aus dem Hirn hervor, welche abwärts an den Maſt— 
darm und ZQintenbeutel fich begeben. Die Mund» 
theile verforgt ein vor dem Hirn gelegener Ganglienfnoten, 
welcher auch einen Aft zum Magen binabfendet, auf diefem 

einen neuen Knoten bildet, der viele Fäden abaibt. Als 

Gehörorgane dienen zwei rundlich vieredige Höhlen im 
hintern Theile des Kopffnorpels, ausgefleidet von einer 
zarten Haut, erfüllt mit einer Flüſſigkeit, in welcher ein 
dreiecfiges dunfelbraunes Steinden ſchwimmt. Die 
männliche Drüfe ift rundlich platt und fondert einen 

vielfach gewundenen Ausführungsgang aus. Die Eier- 
ftöce Tiegen an derfelben Stelle. — Die Sepie verläßt 
das Meerwaffer freiwillig nicht und ftirbt außerhalb 
deſſelben ſehr fchnell, wie denn auch die auf den Märften 
feilgebotenen, wenige Stunden vorher gefangenen todt find 
oder höchftens noch ſchwache Zuckungen zeigen. Am lieb— 
ften friechen fie auf fteinigem und felftgem Grunde umber, 
wo fie bei Sturm mit ihren Armen fich fefthalten fönnen 
und wo fie meift auch reichliche Nahrung finden. Wäh— 
rend des Schwimmeng legen fie die kurzen Arme an ein= 
ander und ziehen die fangen gang zurück. Zum Unter 
halt dienen ihnen die verfchiedenften Seethiere, Mufcheln, 
Schnecken, Krebfe, Fische u. a., welche fte mit ihren mus— 
Fulöfen Armen umfchlingen und Fraftlos machen, dann 
ftüchweife verzehren. Den bei den Octopoden fo fehr 

lebhaften Farbenwechſel befigen fie nur in fehr ſchwachem 
Grade. Die Laichzeit fallt in das Frühjahr und wird 
der Laich auf Seetang abgelegt. Die einzelnen Eier find 
oval, von einer biegfamen fchwarzen Schale umgeben und 

‚neftielt. Im Altern Zeiten wurden die Sepien fehr 
ſchmackhaft zubereitet und als Leckerbiſſen auf die vor— 
nehmften Tafeln gebracht, zumal die Trächtigen vom 
Januar bis März, auch verwendete man fie gegen Zahn 
weh, bei gewiffen Srauenfranfheiten, zur Vertreibung der 
Hautfleden. Gegenwärtig werden fie nur noch von 
armen Zeuten gegeffen, und der Rückenſchulp als Os sepiae, 
weißes Fifchbein, gebrannt gegen Kropf und zu Zahn 
pulver, auch zum Polieren benugt. In manden Gegen— 
den gewinnt man auch ven Inhalt des Tintenbeutels zur 
Malerei. — Die übrigen Arten im Mittelmeere und 
atlantifchen Ocean laſſen fich nur nach aufmerffamer Ver— 
leichung unterfcheiden. So ift S. ornata fchlanfer, braun 

mit weißen lecken, mit breitern Floſſen und Diefern Armen, 
ſehr fchmafer Erweiterung an den langen Armen; S. tuber- 

eulata hat Höcker auf der Nücdenfeite und fehr ſchmale 

Floſſen; S. elegans ift die fchlanfefte im Mittelmeer 
mit ganz fchmalen Floſſen, oberfeits vofafarben. 8. lati- 

manus, rostrata u. a. im großen Deean, 8. indiea an 
der indifchen Küfte, u. v. a. 

Zu ung: 

Der berühmte Seefahrer James Roß fing den Figur 
12 und 13 abgebildeten Tintenfifh im 3. 1832 an der 
Küfte von Elwin Bai in der Prinz Negenten = Einfahrt 

und übergab ihn R. Owen, welcher ihn nad) eingehender 

Rossia. 

Fig. 12. 13. 

Arktifche Noffia. 

Unterfuchung als eigentbümfichen Gattungstypus erfannte 
und zu Ehren des Entdeckers Roffia nannte. Der fehr 
furze, gedrungene Körper mit den abgerundeten ffügel- 

artigen Seitenfloffen unterfcheidet Die Roffia fogfeich auf- 
fällig von der Sepia. Am fehr dicken Kopfe fallen die 
großen Augen auf und dieſe werden von einem durchfich- 
tigen Augenfide gang bedeckt. Die kurzen Arme find 



kegelpfriemenförmig, dreifantig, mit fehr Furggeftielten 
dicken Saugnäpfen anfangs. in zwei gegen dag Ende hin 
in vier Reihen befegt. Die drehrumden langen Arme 
haben auf der fanzetlihen Erweiterung zahlreichere fang 
geftielte Saugnäpfe. Der Rückenſchulp nimmt nur die 
ı halbe Lange des Rumpfes ein und ift fehr dünn und blog 

| hornig. Die traubenförmigen Eierſtöcke (ce) und die 
\ ovalen Eier (d) bieten nichts befonders Eigenthümliches. 
‚ Außer Diefer arftifchen Noflia, R. palpebrosa, führt 
doOrbigny noch eine Art aus dem Buſen von Neapel 
| auf, R. macrosoma mit noch kürzerem — und tiefer 
ſtehenden Floſſen, und aus dem großen Oceane von 
Manilla eine R. subulata geſtreckter und mit am Grunde 
Bist verengten Floſſen. 

3. Sepiofa. 

Dieſe kleinſten aller Tintenfifche gleichen in der all= 

gemeinen Körpertracht den Rofiien, denn fie baben deren 
ganz kurzen beutelförmigen Körper, deren flügelartige 

I Sloffen und dreifantige Arme mit geftielten Saugnäpfen. 

Auch figen die Floſſen hier wie dort mehr am Rücken als 
gerade an den Seiten. Aber die Sepiolen haben jtets 
kleinere Floſſen, deutlich und länger geftielte Saugnäpfe 
und einen fehr fehmalen dünnen hornigen Rückenſchulp. 
Der Kopf ift kurz und die Dicken Augen haben ein Fleines 
res Lid als vorige. Die retraftifen Arme meſſen über 

eins und tragen auf ihrem erweiterten Ende mehr 
ats acıt Reihen lang geftielter Saugnäpfe mit fchiefen 
hornigen Ringen. Die Sepiofen find ftrenge Küften- 
bewohner und eben ganz wie die Seyien, mit welcen 
fie früher auch in eine Gattung vereinigt waren. Ihre 
geographiſche Verbreitung erſtreckt ſich über alle Zonen. 

Die Arten haben zwei alternirende Reihen von Saug— 
näpfen an allen kurzen Armen, fo die gemeine mittel— 

meeriſche S. Rondeleti (Fig. 14), höchſtens zwei Zoll 

fang, glatt, mit ovalen he furzen nur wenig uns 

Sepiola. 

IE 

Gemeine Sepiola. 

gleichen Armen, Eugeligen Saugnäpfen, viofet mit Wolken— 
flecfen und mit grünem Augenring und mit Rückenſchulp 

in Form einer Degenflinge, an-den meiften Küftenpläßen 
des Mittelmeeres häufig, aber wegen ihrer winzigen Größe 

nicht geachtet. Die atlantifche Art an den Küften Eng- 
lands und Franfreichs, S. atlantiea, unterscheidet fich durch 
zahfreichere Saugnäpfe an den obern Armen, durch nod) 

mehr abgerundeten Körper, größere Kiefer und.breitern 
Rückenſchulp. Sie ift bläulichweiß mit runden Purpur— 
flefen. Cine dritte Art mit. vier Reihen Saugnäpfen 

auf den kurzen Armen ift Grants Sepiola, S. stenodac- 

Kopffüßer, 31 

Grants Sepiola. 

tyla (Fig. 15, 16) an den Küften von Mauritius, fehr 
furz und breit im Rumpfe mit fat Freisrunden Sloffen, 
fangen dünnen retraftifen Armen und purpurn. 

4. Cranchia. 

Eine abfonderliche Sepiengeftalt durch die Kleinheit 
des Kopfes im Verhältniß zu dem fehr großen beutelfür= 
migen Rumpfe und durch die zwei runden, am Grunde 
verwachfenen Hautlappen am Körperende. Die Augen 
bilden den größten Theil des Kopfes, die Arme find Furz, 

fegelförmig mit zwei Neihen alternirender Saugnäpfe bes 
feßt, die beiden langen Arme fehr die und mit vier 
Reihen Saugnäpfe, der Zrichter fehr lang und an 
beiden Enden zugeſpitzt. Die beiden bis jegt befannten 
Arten bewohnen den warmen atlantifchen Ocean und er= 
reihen höchſtens drei Zoll Gefammtlänge. - Cr. scabra 
(Fig. 17) beffeidet fid mit Eleinen hornigen Wärzchen 
und ift weiß mit zerftreuten rothen Punkten; die andere 
Art Cr. maculata ift glatt und ſchön fchwarzfledig. 

Cranchia. 

Srandia. 

Einige Achnlichfeit in der allgemeinen Körpertracht 

mit Grancia befißt die Gattung Spirula, welche jedoch) 
einen eigenen von den Sepien mehrfach verfchiedenen 
Typus befundet. Sie ift ebenfalls kurz und die im 
Rumpfe, furzarmig, aber dickköpfig, ſehr Fleinäugig und 
mit größern Endfloffen. Am auffälligften iſt jedoch ihre 
Schale. Diefelbe bildet namlich feinen flachen Rücken— 
fchulp, fondern ein fpirafgewundenes ſchneckenähnliches 

Gehäufe, die Windungen in einer Ebene liegend und fi) 

nicht berührend, die innere Höhle durch quere Scheide— 
wände in Kammern getheilt und die Kammerwände von 
einem Sipho durchbohrt. Die Kammern enthalten nur 
Luft und das ganze Gehäuſe fteht im Innern des Manz 
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tels wie fonft der Schulp. Man findet eg in Samm— 
fungen gar nicht felten. Die einzige Art, Sp: fragilis 
lebt im warmen atfantifchen Dcean und an den Moluden. 

5. Kalmar. 

Der Formenfreis der Kalmare führt uns fchlanfe, 
im Numpfe walzenförmige Tintenfifche vor, welche ſich 
von den Sepien im Befondern noch unterfcheiden durch 
den Mangel der Augenfider, durch Anheftung des Trid)- 
ters am Kopfe, ftets nur zwei Reihen Saugnäpfe an den 
Armen, endftändige Floffen und durch den dünnen hor- 
nigen, feder= oder fpatelfürmigen Rüdenfhulp. Die 

eigentlichen Kalmare find fchlanf walzenförmige Geſtalten 
mit Fugelförmig verdünntem untern Ende und breit drei— 
eckigen Sloffenlappen an demfelben. Der Kopf ericheint 
im Verhältniß zum Numpfe fehr Elein, furz, unterhalb 
der Augen ftarf halsartig verengt; die Augen felbit did 
vorgequollen, von einer zarten vollig durchfichtigen Haut 
überffeidet; die Kiefer dünn und biegfam, der Unterkiefer 
mit langen GSeitenflügeln, der obere ohne ſolche. Die 
furzen Arme find Fegelpfriemenförmig, dreifantig oder 
zufammengedrüct, das dritte Paar am fängften, das erfte 
am kürzeſten, alle mit zwei Reihen alternirender, ſehr kurz 
geftielter Saugnäpfe, deren fihiefe hornige Ringe am obern 
Nande gezähnt erfcheinen. Der vierte linfe Arm fungirt 
bei der Begattung, die Saugnäpfe verfchwinven allmahlig 
auf feinem Endtheil, deren Stiele aber verwandeln fich 
in fange fegelfürmige Bapillen und geben dem Ende des 
Armes ein gekämmtes Anfehen. Die beiden Tangen 
retraftifen Arme find drehrund, mit dicer Tanzetlicher 
Envderweiterung und mit vier Neihen Saugnäpfen auf 
diefer. Der Trichter hat eine mäßige Größe. Der 
obere Nand des Rumpfes tritt hinten und jederfeits höher 
hervor und das untere Rumpfende umfaffen die Floſſen 
ganz, deren gemeinfchaftlicher Umriß meift rautenförmig 
iſt. Der fürperlange Rückenſchulp hat eine federförmige 
Geſtalt (Fig. 18a), einen erhabenen mittlen Kiel oder 
Schaft und fahnenförmige Seitentheile, Das untere Ende 

Loligo. 

Big. 18. 

Gemeiner Kalmar. 

zugeſpitzt. — Die Arten leben geſellig, oft in großen 
Schaaren beiſammen, und find nächtliche Küſtenbewohner. 
Während der warmen Jahreszeit ziehen fie regelmäßig 

ſehr fang. 

Weichthiere. 

aus gemäßigten Gegenden ſüdwärts, gemeinfich mit den 
Fifchzügen, und halten fich hier während der Zaichzeit auf. 
Der galfertartige Laich wird haufenweife abgefeßt und be— 
feftigt fib an fremde Körper. Die Nahrung befteht in 

Fleinen Fischen und Weichthieren, während die Kalmare 
ſelbſt von räuberifchen Fifchen und Walthieren unauf— 
haltſam verfolgt werden, ihr Fleiſch aud) von den Küſten— 

bewohnern dem der Sepien vorgezogen wird. Ihr Vater— 
fand erſtreckt fih über alle gemäßigten und warmen 
Meere. 

Der gemeine Kalmar, L. sagittata (Fig. 18), be= 
wohnt den atlantifchen Dean und das Mittelmeer, er= 
reicht im Körper etwas über einen Fuß Lange und ift 
zart bläufichweiß mit heffrothen Flecken. Die Floſſen 
nehmen faft die zwei untern Drittheile des Rumpfes ein 
und jede hat die Breite deifelben. Die furzen Arme 
tragen ſchiefe Saugnäpfe und die retraftilen Arme find 

Männchen ſchmah, 

ſtumpf. 
nur 23 Paar Saugnäpfe regelmäßig, die nächſtfolgen— 

bei dem Weibchen viel breiter und 

den find plöglich fehr Elein, fo daß man das 27. Baar 
nur noch unter der Zoupe erfennt, dagegen werden Die 
Stiefe zu großen Papillen, deren man etwa 40 Paare 
zählt. In manchen Gegenden wie an Neufundfand und 
Labrador erfcheint der Kalmar myriadenweife, um bie 
Schaaren der Stodfifche zu mäften und allgemein glaubt 
man, daß deren Fleifch am beften ift, wenn fie hinlänglich 
Stalmare zur Nahrung haben. Man verwendet Tebtere 
daher auch gern zum Köder. 
weifen folche Mengen an Strand geworfen, daß fie vers 
faufend die Luft verpeften. ine zweite Art an den 
europäifchen Küften, L. parva, ift viel Fleiner, die fehlan- 
fefte von allen, hat ſchmale einen herzförmigen Umriß bil - 

roth und viofet punftirt.. dende Floffen und ift gelb, 
L. brasiliensis an den Küften Südamerifas unterfcheidet 
fich durch viel kürzere Floſſen und rothe Flecken. L. brevis 
deſſelben Baterlandes ift fehr furz, mit querovalem Um— 
riß der Floſſen und fehr breitem Rückenſchuſp. L. suma- 

trensis tft gleichfalls von furzem gedrungenen Bau, dunfel= 
viofet gefleckt aufrofigem Grunde und mit rautenförmigen 
Floſſen. 

Eine zweite Kalmargattung Sepioteuthis ſtellt ſich im 
Habitus zwifchen die Sepien und Loligo, 

jene, gedrungener als diefe, mit Seitenfloffen längs des 
ganzen Rumpfes, welche demfelben einen ovalen Umfang 

Diefe Form der Floffen unterfcheidet die verleihen. 

Arten äußerlich beftimmt von dem eigentlichen Kalmar. 
Der Rüdenfchulp gleicht einer breiten Feder. Am Männ— 
hen wandelt fich der vierte linke Arm ähnfich um wie bei 
Loligo, nur nehmen die Stiele der verfchwundenen Saugs 
näpfe die Form blattförmiger Papillen an. Die Arten 
feben im derſelben weiten Verbreitung wie vorige. 
S. sepioidea an den Antillen, weiß mit braunvioleten 

Flecken, mit fehr fhwacher Erweiterung an den fangen. 

Armen und fehr zartem durchfcheinendem Rückenſchulp. 
S. lunulata an Neu Guinea roth oder dunfelbraun, mit 
langen dünnen Armen und fehr ſchmalem Schulp. 

Der Heine Formenkreis der Loligopfiden zeichnet ſich 
merfwürdig aus dadurch), daß die vordere Augenfammer 

Der federförmige Rückenſchulp ift bei dem 

Bei erjtern ftehen auf dem vierten Tinfen Arm 

Von Stürmen werden big- 

geſtreckter als 
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geöffnet ift und die Linfe unmittelbar vom Waffer befpüft 
wird. Es find Schlanke Tintenfifche mit enpftändigen 
abgerundeten Floſſen und ohne Klappe im Trichter, Die 

Gattung Loligopsis fpigt ihren Rumpf nad) unten fchlanf 
zu und hat nur an diefem dünnen Ende die Floffen. 
Am fehr funzen Kopfe treten die großen Augen auffallend 

ftarf hervor, die Arme find fehr kurz und kegelförmig, 
mit geftielten Saugnäpfen, die beiden fangen Arme dünn 
und nicht einziehbar, der Trichter ungemein groß. L: pavo 

im Atlantifchen Decane, L. eyclura im Großen Oceane. 
— Chiroteuthis macht durd das Mißverhäftnig ihrer 

Körpertheile den Eindrud eines Monftrums. Der fchlanf- 
fegelförmige Körper trägt am fpigen Ende eine große 

ovale Flojfe und der Kopf ift unverhältnigmäßig lang 

und did, großäugig, die acht kurzen Arme aber gar länger 
als Kopf und Rumpf zufammen, fehr die, mit Fleinen 
fugeligen, fehr lang geftielten Saugnäpfen, und die bei- 
den langen nicht retraftilen Arme fadendünn von zwölf— 

facher Körperlänge, auf ihrer ganzen Länge mit einzelnen 
Saugnäpfen befeßt und auf dem fehr dien erweiterten 

Endtheil wieder mit vier Reihen fehr Eleiner Sauanäpfe. 
Der Rückenſchulp ift fehr zart, biegfam und ſchmal. Die 
mittefmeerifche Art, Ch. Veranyi tft durchfcheinend weiß 

und rothbraun punftirt, die atlantifche Ch. Bonplandi 

behöckert die Enden der Arme. — Die dritte Loligop— 
fivengattung, Histioteuthis, hat ein nicht minder abfon= 

derliches Anfehen. Auch ihr Rumpf ift nämlich Fegel- 
fürmig, nur viel plumper als bei Chiroteuthis und trägt 

am Ende breite ovale Seitenfloffen. Der Kopf aber hat 
- die Die und Länge des Rumpfes. und fit mit ganzer 

Dicke demfelben auf. Die acht furzen Arme find did 
kegelförmig, mit fehr Fleinen geftielten Saugnäpfen be= 
fegt und faft zu zwei Drittheifen ihrer Länge durch eine 
Schwimmhaut fhirmartig verbunden. Die langen Arme 

- erweitern fi am Ende did. Der Trichter ift fehr kurz 
und die, der Rückenſchulp breit und biegfam. Die Art 

- H. Bonelliana lebhaft roth und fein punktirt, Tebt im 
Mittelmeer. 

6. Krallenfalmar. 

Der lebte Formenfreis der Zehnfüßler wird von den 
Teuthiden gebildet, welche in der allgemeinen Körpertracht 
ganz den eigentlihen Kalmarn gleichen, alfo geftredt 
walzenförmig im Rumpfe mit rautenförmigen Endfloffen, 
großem Kopfe, großen Augen und Furzen fräftigen Armen. 

- Aber die Saugnäpfe an leßtern zeigen eine ganz eigen- 
thümliche Umwandlung, indem ihre hornigen Ringe zu 

furchtbaren Krallen werden. Der SKrallenfalmar hat 
folche Krallen nur an den erweiterten Enden der beiden 
langen Arme, welche aus den Saugnäpfen hervorragen 

und zwei Neihen bilden, begleitet von Saugnapfreihen 
(Fig. 19). Seine kurzen Arme find kegel-pfriemenför— 
mig, Fantig und gefielt, die obern verfürzt, alle mit zwei 
Reihen Saugnäpfen, deren hornige Ringe am Rande nicht 

gezäahnt find. Der fehlanfe Rumpf ſpitzt ſich am untern 
Ende zu und trägt bier fehr breite dreifeitige Floſſen. 

— Der Trichter ift fehr kurz und der ſchmale federförmige 
Rückenſchulp nimmt die ganze Länge des Numpfes ein 
unten mit einem fchlanfen Kegel endend. Die Arten 

leben mehr in warmen als gemäßigten Meeren, zwar 

Naturgefchichte I. 5. 

Onychoteuthis. 

Krallen des Krallenfalmars. 

ebenfalls aefellig, doch nicht in großen Schaaren beifam- 
men und erreichen 3. Th. eine riefige Größe. Auf fie 
müffen denn auch die fabelhaften Berichte älterer Reifen- 
den bezogen werden. Exemplare von einigen Elfen Länge 
wurden beobachtet. Außer durch ihre gewaltige Musfel- 
fraft werden dieſe Kalmare nod durch ihre Krallen 
gefährlich, welche fcharfipigig in das gefangene Schlacdht- 
opfer eindringen und daffelbe nicht wieder fahren laſſen. 
Die Arten an den europäifchen Küften halten fih in 
befcheidener Größe. Banks Kralfenfalmar, O. Banksi 
(Fig. 20) geht aus dem Atlantifchen Oceane in die Nord- 
fee, wird etwa Fußlang und ift roth mit dunfeln Sieden, 

Banks Krallenfalmar. 

fehr fchlanf im Rumpfe, deifen befloßtes Ende ſich ſchnell 
zuſpitzt. Am Kopfe treten jederſeits elf Längsleiſten 

hervor. Ihr ſehr nah ſteht die mittelmeeriſche O. Lich- 

tensteini mit ſchlank zugeſpitztem Rumpfende, mit nur 
acht Längsleiften am diden Kopfe. O. platyptera an 
den Hüften Chilis u. a. 

Man trennt vom Krallenfalmar die Gattung Eno- 
ploteuthis, weil deren Arten an allen Armen nur Krallen 

5 
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und feine Saugnäpfe befigen, die großen Geitenfloffen 
die Enpfpige des Rumpfes frei laſſen und der ſchmal 

federförmige Rückenſchulp nicht mit einem befondern Kegel 
endet. Die wenigen Arten bewohnen die tropifchen 
Meere und halten fih fern von der Hüfte auf. E. lep- 
tura im Golf von Guinea hat an jedem kurzen Arme 

etwa ſechzig ſcharfſpitzige Krallen, am Ende der beiden 
fehr fangen Arme zehn in zwei Reihen. E. Lesueuri 
im Großen Ocean unterfcheidet fid) durch ihre viel größern 
Floſſen. 

Die Gattung Ommastrephes bewehrt ihre ſehr kurzen 
dicken fantigen Arme wieder mit Reihen von Saugnapfen, 

deren hornige Ringe am Rande fcharf gezähnt find. Ihre 
beiden langen Arme find die und ftarf und am verdidten 

Ende mit vier Neihen fehr ungleich großer Saugnäpfe 
befegt. Alle Arme haben Randfalten. Der Trichter ift 
furz und verftedt; Rumpf und Floffen wie bei den Kal— 
marn. Die Arten halten fich in großen Scaaren auf 
dem hoben Meere und werden von allen NRäubern des 
Waſſers und der Lüfte begierig verfolgt. O. sagittatus 
febt im nördlichſten Atlantifchen Ocean, O. pelagicus 

geht ſüdwärts, O. todarus im Mittelmeer und der vier 

Fuß lange O. giganteus im Großen Deeane. 
An die Krallenfalmare ſchließen fih eng an jene vor— 

weltlichen Thiere, welche die fogenannten Donnerfeile 
hinterlafjen haben. _ Eo nennt man finger= und fegel- 
fürmige Kaffftaheln mit faferiger Textur und einer 
trichterförmigen Höhle am dicken Ende. In dieſer ſteckt 
ein gefammerter Kegel, deſſen zarte hornige Hülle ſich 
nad) oben erweiterte und den Rückenſchulp eines Krallen- 
falmars bildete. Die Donnerfeile vder Belemmiten kom— 
men nur im jurafitichen und in Sreidefchichten vor, und 

in einzelnen derfelben in ganz erftaunlicher Menge. 

B. Tentakulifere Cephalopoden. 

Vierte Familie, 
Nantilen. 

Die zweite Hauptgruppe der Kopffüßer, die der Ten— 

takuliferen oder Tetrabranchiaten iſt in den gegenwärtigen 
Meeren nur durch eine Familie und die einzige Gattung 
Nautilus Schiffsboot, vertreten, während ſie in der 
Vorzeit in vielen Gattungen dieſer Familie und noch in 
der ſehr vielgeſtaltigen Familie der Ammoniten lebte. 
Wir laſſen letztere hier unbeachtet und beſchäftigen uns 
nur mit dem lebenden Nautilus, deſſen Organiſations— 
verhältniſſe allein einiges Licht über die Bewohner der 
zahlreichen foſſilen Gehäuſe verbreiten. Leider hält ſich 
unſer Nautilus nur in der Tiefe der Gewäſſer auf, ſo 

daß nur erſt ſehr wenige Exemplare etwa ſechs oder acht 
der anatomiſchen Unterſuchung unterworfen werden konnten, 
während doch das abgeſchliffen ſehr ſchön perlmutterglän— 
zende Gehäuſe in keiner Conchylien- und Raritätenſamm— 
lung fehlt. Es wird, ſobald das Thier todt iſt, leer an 

den Strand geworfen und iſt alfo leicht zu ſammeln. 
Zur Unterfcheidung von den Xcetabuliferen bietet 

Nautilus im äußern wie im innern Körperbau fehr auf- 

füllige Eigenthümfichfeiten. Das Thier bewohnt nur die 

Nautilidae. 

fegte Kammer feines fchnecfenartig gewundenen Gehäufes, 
deſſen Höhle durch quere Scheidewände in Kammern ab- 
geheilt ift. Vom hintern Leibesende geht ein häutiges 

Rohr, der fogenannte Sipho, alle Kammerwände durch— 
brechend bis in die embryonale Kammer hinauf. Ein 

umgefchlagener knorpliger Mantelrand und einige Mug- 
fein befeftigen das Thier in der Wohnfammer, was bei 

dem Papiernautilus nicht der Sall war. Der Kopf 
ſchnürt fich nicht tief von dem ſackförmigen Rumpfe ab, 
befigt große geftielte Augen, zahlreiche Tentafelarme um 
den Mund, Fühlerfäden an den lappigen Xippen umd 

vorn einen völlig in zwei Lappen gefpaltenen Trichter, 
Der Mantel fchlägt fih nach hinten über dag Gehäufe 
zurück und bildet über dem Kopfe eine dicke Dreifeitige 
Kappe. Der Mangel eines Tintenbeutel$ und zwei 
Kiemenpaare find die auffalfigften-innern Unterfchiede. 

Das Verhältniß des Thieres zum Gehäufe ftellt der 
ſenkrechte Durchfchnitt beider in Figur 21 dar, die Kam— 
mern mit dem fie dDurchziehenden Sipho ſämmtlich ge— 
öffnet und die Wohnfammer vom Thiere ganz erfüllt, 

Fig. 21. 

Nautilus, fenfrecht vurchfchnitten. 

Der die Bauchfeite dejjelben beftimmende Trichter Tiegt 

an der Rückenwand des Gehäufes und der Rücken des 
Thieres mit der Kopffappe entfpricht der Bauchfeite des 

Gehäufes. Die Condyliologie hat die Gegenden des 
Gehäufes benannt, bevor das Thier befannt war, und 
diefe Benennungen erfcheinen nun ganz widerfinnig, aber 
fie find fo allgemein gebräuchlich geworden und längſt fo feft- 
gewurzelt, daß Verwirrung entftehen würde, wenn man dies 
felben bei der Befchreibung der Nautiliten und Ammo— 
niten in ihrer naturgemäßen Bedeutung anwenden wollte. 
Man bleibe fich alfo ftets bewußt, daß der Rücken des 
Gehäufes die Bauchfeite des Thieres, und die Bauchfeite 
des erftern Die Rückſeite des Tegtern if. Das Gehäufe 
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von Nautilus ift ftets foiral gewunden, die Windungen 
in einer Ebene Tiegend, fihnell an Größe zunehmend und 
die letzte alle frühen völlig oder größtentheils ein— 
ſchließend. Viele foffile Gehäufe folgen andern Win- 
dungsgeſetzen und felbit ganz gerade ftabfürmige kommen 
dor. Acußerlich ift das Gehäufe unferes Nautilus ohne 
Sierrath, mit einer derben Falfigen Schicht überzogen, 
nad) deren Abfchleifung die prächtig perlmutterglänzende 

innere Schicht hervortritt, deren glatte Oberfläche nur feine 
in fanften Wellenbogen verlaufende Anwachslinien er 
fennen läßt. Diefe Linien entfprechen dem jedesmafigen 
Mündungsrande des Gehäufes und bilden auf dem Rücken 
dejjelben eine Buchtung, über welche der Trichter hervor- 
tagt. Foſſile Gehäuſe zeigen fehr manichfaltige Aufere 
Bierrathe und viele auch einen andern Verlauf der Wachs— 
thumslinien. In der Wohnfammer erfennt man an 
ſchön erhaltenen Gehäufen noch ven Streifen, wo der 

Mantelrand feitgewachfen war und ſeitlich auch die Stellen, 
an welchen die Muskeln bafteten, welche das Thier zu— 

rücziehen. Die Kammerwände (xx) find von vorn be- 
trachtet concav und legen ſich mit ihren Rändern innig 
an die innere Wandung des Gehäufes an. Man nennt 
diefe Berbindung die Nahtlinie der Kammerwände, auch 
Lobenlinie und fie hat bei der großen Veränderlichkeit 
nach ftrengen Gefeßen für foſſile Gehäufe einen hoben 
fyftematifchen Werth. Die Zahl der Kammerwände er= 
reicht mit dem vollen Wachsthum des Thieres ihr Mari: 
mum, ift aber je nach den Arten eine fehr verfchiedene 
und immer ift Die Wohnkammer die größte, ein Drittheil 
bis die ganze feste Windung einnehmend. Die Kam— 
mern find ftetS leer und werden gewöhnlich Luftfammern 
genannt. Der häutige Sipho (Gi) durchbohrt die Scheide- 
wände bei unferm Nautilus gerade in der Mitte, hat 
alfo eine centrafe Lage, ändert diefelbe aber bei worwelt- 
lichen Gehäuſen auf der ganzen Linie von der Mitte des 
Bauchrandes bis zur Mitte des Nüdenrandes, alfo von 
der entfchieden ventralen bis zur entfchieden dorſalen Lage. 

Die todten Gehäufe zeigen vom Sipho nur noch die 
Deffnung in den Scheidewänden und oft einen furzen 
röhrigen Fortfaß an denſelben, der häutige Theil ift ver— 
fauft und verfchwunden. Allgemein betrachtet man nun 
die Kammern des Gehäufes als Mittel zur Hebung und 
Senfung des Thieres im Meere. Don der Mantelhöhfe 
aus kann ſich der häutige Sipho mit Waſſer füllen fo 
fehr, daß er in jedem Kammerraume di anfchwillt, dann 
wird dag Thier betrachtlich ſchwerer und finft in die Tiefe, 
durh Entleerung des Siphos verliert e8 an Gewicht 
und fteigt an die Oberfläche. Die Form und Beſchaffen— 
heit des Sipho ändert jedoch bei foſſilen Gehäufen fo er- 
heblich ab und widerfpricht bei vielen einer ſolchen Deu— 
tung ganz entfchieden, daher man diefelbe keineswegs als 
eine allgemein gültige, überhaupt nur als eine bloße 
Annahme betrachten darf. Der Nautilus halt fich meift 
am Grunde auf und nur bei ganz ftilfer See wagt er 
fih an die Oberfläche, ift hier aber fo fcheu und vorfichtig, 
daß er bei der geringften Störung ſich fehnell in die Tiefe 
verfenft und feinem Beobachter feine Bewegungen und 

fein Betragen verräth. 

‚Das Thier wurde zuerft von Rumph in der befannten 

amboinifchen Raritätenfammer unvollfommen (Fig. 22) 

Nautilus nach Rumph. 

dargeftellt, naturgetreu abgebildet und gründlich unter- 
fucht aber erft von R. Owen, welcher damit feine 

Meifterichaft als Anatom befundete und dieſelbe feit nun= 
mehr dreißig Jahren durch wielfeitige und umfafjende 

Unterfuhungen auf das glängendfte bewährt hat. Wir 
entlehnen feinen Abbildungen unfere Figuren 23 und 24. 
Die natürliche Hautfarbe des Thieres ift im Leben dunkel— 
roth mit weißen Flecken. Der Mantel umhüllt wie ge 

wöhnfih den Rumpf vollftändig und haftet mit einer 
knorpligen Ranpdfeifte an der Schafe feft, nach oben ſchlägt 

er einen Lappen über den converen Rüden der vorlegten 
Gehäuswindung, welche auf diefe Strede bei nicht abge— 

Fig. 23. 

Anatomie des Nautilus. 
Br 
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Anatomie des Nautilus, 

fchliffenen Exemplaren ſchwärzlich gefärbt erfcheint, und 
bildet gegen den Kopf eine zurüdziehbare Kappe. Der 

Kopf felbft ift im Verhältniß zum Rumpfe fehr groß, 
und ftellt gleichfam nur eine große Scheide vor, in welche 

der Mund und die zahlreichen Tentafelarme zurücgezogen 
werden fünnen. Letztere ftehen zu neunzehn jederfeits 
des Mundes unregelmäßig übereinander und meffen einen 
bis zwei Zoll Länge, find fegelförmig und dreifeitig, an 
der Spike geöffnet und aus diefer Deffnung tritt ein ge= 
tingelter Fühler hervor, welcher bei einer Linie Dicke bis 
auf drittehalb Zoll Länge vorgeftredt werden Fann. 

Balenciennes hat diefe Zentafelarme als modiftcirte Saug— 
näpfe gedeutet und van der Hoeven diefe Auffaffung be= 
ftätigt, fo daß diefer auffällige Unterfchied von den Aceta= 
huliferen in der urfprünglichen Anlage des Typus an 
Bedeutung verliert. Aus zwei Deffnungen vorn an der 
Haube ragen ähnliche Tentafeln hervor, andere fißen vor 
und hinter den Augen. Diefe find von Hafelnußgröße 

und fißen auf Stielen, nicht in Augenhöhlen. Legt man 
die Tentafeln mit ihren Scheiden aus einander: fo wird 
der Mund fichtbar. An der äußern Seite feiner gefranz 
ten Lippen fißen vier platte Fortfäße, aus welchen kleine 
Zentafeln hervorragen. Im Munde fteefen die beiden 
Kiefer, welche Figur 25 in ihrer natürlichen Lage und 
darüber getrennt dargeftellt find. Die Speiferöhre wird 
nad) unten allmählig weiter und bildet einen fehr anfehn- 
fichen Kropf, aus deſſen Grunde fie wieder als ganz enger 
furzer Kanal hervortritt und zum Magen hinabfteigt. 
Diefer ift ein nicht fehr geräumiger ovaler Sad mit 

rundlichem Blindfad, deſſen innere Fläche blattartige 

Kiefer von Nautilus, 

Läangsfalten befikt. Der Darm fteigt wenig gewunden 
nach) oben. Speicheldrüfen find nur in einem fümmer- 
lich Eleinen obern Paare vorhanden. Die Leber Dagegen 
ift fehr voluminds, in vier Drüfenmaffen gefondert und 
jede derfelben aus zabfreichen Läppchen zufammengefeßt, 
um die Speiferöhre bis auf den Magen herab vertheilt. 
Die vier Gallengänge vereinigen fi in einem gemein- 
ſchaftlichen, welcher in den Anfang des Darmes mündet. 

Das Herz Tiegt in einem zähhäutigen Sade, empfängt 
rechts und links je zwei Kiemenftämme und fendet eine 
obere und untere Aorte aus, welche fich durch alle Theile 
de8 Körpers verzweigen. Die vier Kiemen haben eine 
längliche Byramitenform und blätterigen Bau, jederfeits 

eine große und eine Feine, erftere mit 48 Blättern auf 
jeder Seite, die Teßtere mit 36. Das Waffergefäßfyftem 
geht von ſechs Seitenzellen aus, welche das Waffer durch) 
drei Deffnungen aus der Mantelhöhle aufnehmen. Der 
Hauptfopffnorpel fchließt fih auf der Rückenſeite nicht, 
hat auch feine Seitenfortfäge, aber entwicelt fich nad) 
unten’ fehr ftarf, wo ftarfe Muskeln entfpringen. Die 
untere Hirnmaffe erfcheint in ein vorderes und hinteres 
queres Band getrennt, erfteres verforgt die Tentafeln 
und Lippen mit Nerven. Die Augen ragen auf einem 
musfulöfen Stiefe aus dem Kopfe hervor und befigen 
ein verfümmertes unteres Lid, aber weder eine Hornhaut 
noch eine Linſe konnte bis jeßt darin gefunden werden. 
Die Buchſtaben in unferer Figur 23 bezeichnen aa den 
Mantel, b hinteren Lappen deffelben, e vordern freien, 
Rand, d Mündung der Athemröhre, e Erhöhung des 
Eierftoces, FM horniger zur Befeftigung des Mantels die— 
nender Rand, g Tinfer Befeftigungsmusfel, h an dem— 
felben haftendes Schafenftüd, i häutige Röhre des Sipho, 
k Trichter, 1 linker Seitentheil und m Muskeln deſſelben, 

n Kopffappe, op Sautlappen und Fühler um den Mund, 
rr Augengruben, s Auge, t Augenftiel, uv Augenlid, w 

Pupille, xxx Scheidewände des Gehäufes, yyy falfiger 
Sipho, z Wohnfammer und in Figur 24: aa Kopffappe 
der Länge nad) gefpalten, b hintere Lappen deffelben, e die 
von ihm gebifdete Höhfung, Ad hervorragende Kante und 
ee Schnittflächen diefer Theile, ff innere Fläche der Kappe, 
gg Außere Lippenfortfäße, hh Aufere Lippenfäden, ii kk 



innere Lippenfortfäße und Fäden, 1Geruchsorgan, m freig- 
runde gefranzte innerfte Lippe der Länge nach gefpalten, n 
Oberkiefer, o Unterfiefer, p Muskelring zur Befeftigung 

der. Kiefer, q oberes Kiefermusfelpaar, r Muskeln zur Her— 
vorſchiebung der Kiefer, s Speiferöhre, t Kropf, u unterer 
enger Theil der Speiferöhre, v Magen, w Darm, x After, 

2 %eber. 
| Bon der ungemein reichen Formenfülle nautifinifcher 

Gehäuſe früherer Schöpfungsperioden ſind nur zwei Arten 

—J Fig. 26. 

3 

a 

Gemeiner Nautilus. 
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in den gegenwärtigen Meeren erhalten: der gemeine Nau— 

tilus, le Sciffsfuttel, Nautilus pompilius (Fig. 
26), häufig in unfern Sammlungen und fenntlich an der 
völligen Einhüllung der frühern Windungen durd die 
legte und der genabelte Nautilus, N. umbilicatus (Fig. 

27), dejjen lebte Windung die frühere nur zum Theil um— 
wickelt; zum andern Theil in einem Nabel frei hervor— 

treten läßt, feltener in den Sammlungen, Beide Arten 
fommen nur von den Molucken zu ung. 

Big. 27. 

II pe: 
d \ 

Genabelter Nautilus. 

J Zweite Ordnung. 
Schnecken. 

Während die Kopffüßer als ſtrenge Meeresbewohner 
uns Binnenländern nur in todten Sammlungsexemplaren 
bckannt werden, wenn wir nicht ſelbſt uns hinaus auf 
das Meer begeben und fie in ihrem Element unter mans 

cherlei Unbequemfichfeiten und Unannehmtichfeiten aufs 
ſuchen, kriechen die Schnecken in unſern Gärten, Feldern 
und Teichen, ja in unſern Kellern umher und gelten durch 
den täglichen Anblick für allbekannte Thiere. Wozu fie 
in die Hand nehmen und genauer anfehen, e8 find ja 

chnecken, ſchlüpfrige häßliche Thiere, ihre Gehäuſe find 

ie gewöhnlich und fefjeln weder durch prachtvolle Farben 
und Zeichnungen nody durch bewundernswerthen Bau. 

Mehr macht man bei ung im gemeinen Leben aus ihnen 

nicht. Wenn ſolche Alltagsmenfchen, die weder über fic) 
noch über die fie umgebende Natur jemals ernfte Betrad)- 
tungen anftellen, gelegentlich eine große Conchylienſamm— 
ung fehen, dann find fie des Stauneng und Bewunderng 
übervoll ob der prachtvollen Gehäufe, der wundervollen 

Dinge, welche die Natur ſchafft. Seht nur unfere ge 
meinften Schnecken genau an, fie find nicht minder wun— 

dervoll, nur befcheidener in ihrem Außerlichen Bub, 
Die breite flache Sohle, auf welcher unfere Schneden 

langſam fortfriechen oder vielmehr gleiten, ift bei allen 
das Hauptbewegungsorgan und deshalb heißen nad) ihr 

Gastropoda. 

die Schnecken fehr bezeichnend Bauchfüßer, Gaftropoden. 
Sie dehnt fih) vom Kopftheife an gewöhnlich längs der 
ganzen Unterfeite nach hinten aus und überragt hier den 
Leib mehr oder minder beträchtlich. Von diefer Bildung 
der Sohle oder wenn man den ganzen Körpertheil bes 
zeichnen will, des Fußes weichen jedoch einige Meeres— 

ſchnecken bedeutend ab, indem fich derfelbe verfürzt 
und völlig comprimirt und dann zum Schwinmen oder 
Nudern dient, oder aber indem er vollig verfümmert und 
verfehwindet. Je nad der Lebensweife ändert übrigeng 
auch die breite Sohle ab, fihon bei unfern Süßwaffer- 

ſchnecken, welche an dünnen Pflanzen auf und nieder- 
ffettern, umfaßt fie die Stengel und hat nicht die über: 
wiegende Länge wie bei Wegfchneden. Der Kopf mit 
feinen zwei oder vier Fühlern als vorderer Leibesabſchnitt 

erfcheint niemals fo fcharf abgefeßt, fo die und groß wie 
wir ihn bei den Gephalopoden fanden, iſt nur ein Kort- 
faß, ein Vorfprung vorn am Leibe, aber ftetS mit dem 

Munde und Fühler und wenn Augen vorhanden find, 

auch mit diefen verfehen. Auf dem Rücken des nad 
oben gewölbten Fußes Tiegt der Eingeweideſack oder 
eigentfiche Rumpf der Schnede, oft hoch hervortretend 
und fpiral gewunden oder unter dem blos ſchildförmigen 

Mantel verftedt, VBerhältniffe welche unfere Weg- und 
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Weinbergsſchnecke zeigen, zugleich mit dem auffälfigften 
äußern Unterfchiede, daß erftere nackt ift und letztere ein 

Gehäuſe beſitzt. 
Das Gehäuſe iſt alſo wie hieraus hervorgeht kein 

weſentlicher Theil des Schneckenleibes. Von ſehr nah ver— 
wandten Schnecken kann eine ſchalenlos, die andere mit 
Gehäuſe verſehen ſein und weiter können ſolche gleich— 

organifirte Schnecken auch ſehr verſchiedenartige Gehäuſe 
haben und umgekehrt wieder Mitglieder ſehr entfernter 
Familien ſcheinbar ganz gleichartige Gehäuſe bewohnen. 
Die ſich ausſchließlich mit den Gehäuſen beſchäftigende 

Conchyliologie oder Teſtaceologie iſt für ſolche Fälle 
gänzlich außer Stande das wahre verwandtſchaftliche 

Verhältniß zu erkennen und zu begründen. Indeß ſind 
dieſelben ſehr vereinzelt und im Allgemeinen läßt auch 
das Gehäuſe Eigenthümlichkeiten finden, denen andere 
am weichen Thierkörper entſprechen. Mit Ausnahme der 

Käferſchnecken haben alle beſchalten Gaſtropoden ein ein— 
faches, ungetheiltes Gehäuſe, deſſen Grundform der Kegel 
iſt, ruhend auf dem kegelförmigen Mantelſacke. So lange 
die kreisrunde bis elliptiſche Kegelbaſis einen größern 
Durchmeſſer bewahrt, als der Kegel Höhe hat, bleibt 

diefe Grundform erhalten; fihlanft fich aber der Kegel 
beträchtlich durch Verlängerung feiner Achſe bei gleich- 
zeitiger Verkleinerung feiner Grundfläche: fo fann das 
lange thurmhohe Gebäude nicht mehr gerade ftehen, es 
fallt mit dem Spigentheife hinten über und rofft jich je 
länger es wird um fo mehr fpirafig ein. Und dieſes 

Einrollen beginnt gleich nach der erften Anlage des Ge— 
haͤuſes am Embryo im Ei. Zu einer gewiffen Zeit be— 
ginnt derfelbe eine eigenthümfiche Drehung, fehleudert da— 
durch die Auferfte Spibe des Fegelfürmigen Mantelfades 

um fich ſelbſt herum und bewirft dadurch die erfte Win 
dung. Im der Richtung diefer baut nun die Schnede ihr 

Gehäufe weiter und legt die Windungen bald in diefelbe 

Ebene mit ihrer eigenen mittfen Theilungsfläche bald und 
häufiger wendet fie die Windungen nach rechts oder nach 
linfs von der Mittelebene ab unter fehr verfchiedenem 
Winfel und inniger oder fofer die Umgänge der Spirale 
an einander Tegend. So entiteht die gewöhnliche Form 
des Schnedengehäufes, deren Spirale fi) dem mathema= 
tifchen Calcül unterwerfen Täßt. Ihre Afymmetrie ift 
daher nur eine feheinbare, man widele die Spirale ab 
und betrachte den Kegel und wird die wirffiche, in der 
Anlage ſtets unverkennbar gegebene, nur in der Ausfüh- 

rung bisweilen modificirte Symmetrie wiedererfennen. 
Ihrer Structur nach zeigen ung die Schnedengehäufe 

eine große Manichfaltigfeit, alle Uebergange von Papier— 
dünne, Biegfamfeit und Durchfichtigfeit big zur maffiven 
Die und großen Härte Das fehr fehwanfende Ber- 
hältniß der Kalferde zur organifchen Grundlage bedingt 
diefe Verſchiedenheit. Auch in der mifroffopifchen Struc— 

tur, in der Anordnung und Lage der Fleinen Kalffryftalle 
findet Feine Uebereinftimmung ftatt. So befteht dag Ge- 
häuſe der Lungenſchnecken und Kammkiemer aug drei ver- 
ſchiedenen Schichten, welche einförmig in ihrer Gefügsart, 
aber wechfelsweife verfihieden find in der Anordnung 

ihres Kalkſtoffes. Jede Schicht zeigt zahllofe Lagen 
verlängert prismatifcher Zellen, jede Lage in ihrer Dicke 

. nur eine Reihe unter ſich paraffeler Zellen, Diefe Zellen- 

Tagen haben wechfelsweife entgegengefeßte Richtungen, 
fo daß jede Zellenreihe die zunächſt unter ihr befindliche | 
unter faft rechtem Winfel trifft. Bei andern Gehäufen 

find nicht drei Schichten zu unterfcheiden, fondern mehre 
Lagen, welche aus einer Reihe zufammenhängender und 
zur Oberfläche paralleler Häute beftehen, deren Zellen 

mit Kalf erfüllt find; und Ddiefe Lagen find von gewun— 

denen, vielfach) in einandermündenden Kanälen durchzogen. 

Die Eigenthümfichfeiten des mifroffopifchen Gefüges find 
überhaupt fo ganz beftimmte, daß die Unterfuchung eines | 
Bruchftücdes genügt, um deſſen Herkunft mit Sicherheit | 
zu erfennen. Leider haben die Gonchyliologen bis jeßt 
das Mifroffop noch nicht zur Hand genommen und unfere | 

Kenntniß von jenen Eigenthümlichkeiten beſchränkt fih 
nur auf wenige Unterfuchungen befonders engfifcher For= 
ſcher. Wird die hohe Wichtigkeit derfelben erft allgemein | 
anerfannt und begriffen: fo wird fieaud) alffeitig gefördert | 

werden. Blogs nach Aeußerlichkeiten die Gattungen, Arten | 
und Abarten unterfeheidend haben dagegen die Gonchylio- | 
fogen eine Terminologie für die Gehäufe gefchaffen, welche | 
die Fleinlichften Unterfchiede ebenfo ftreng berüdfichtigt wie 
die auffalfigiten und wichtigften. Wer ihre fyftematifchen 
Beftimmungen beurtheifen und aufnehmen will, muß vor 
Allem die Bedeutung ihrer Termini fennen. 

Die Geftalt des Gehäufes im Allgemeinen ift Eugelig, 
oval, länglich, eifürmig, halbkugelig, Fegelformig, thurmz, 
pfriemen=, keulen-, birn-, walzenförmig, gedrückt oder 
fcheibenförmig; ſymmetriſch und dann napfs, fegel= oder 
müsenfürmig, auch röhrenförmig; gewunden vegelmäßig 
ſchneckenförmig oder unregelmäßig. Berühren fich die 

Windungen fo innig, daß die Achfe eine gedrehte Säufe 
darftellt: fo heißt diefe Säulchen oder Spindel und deren 
unterer an der Mündung bervortretender Theil ift fpik, 
abgeftußt, platt, drehrund, fehneidend, gefaltet, gedreht, 
durhbohrt u. a. Die Bafis des Gehäufes, an welcher 
die Mündung liegt, erfcheint ausgehöhlt, flach, gewölbt, 
halbkugelig, gefchwänzt, und dann gerade, gebogen, un— 
bewehrt oder bedornt, kurz oder lang. Im der Mitte der 
Grundfläche befinvet fich oft eine Vertiefung, im welcher 
die frühern Windungen mehr oder minder frei hervor— 
treten, fie heißt der Nabel, deffen Befhaffenheit mit 
trichterförmig, drehrund, geferbt, gezähnt, rinnenförmig, 
gerißt u. f. w. bezeichnet wird. Die Spike des Gehäufes 
bifden die früheften Windungen, der fogenannte Nucleus, 
und fie wird gleichfalls nach ihrer Form ob warzenfürmig, 
fein zugefpißt, abgeftumpft u. a. näher befchrieben. Die 
naturgemäße Stellung des Gehäuſes kann Feine andere 
fein als die am Thiere ſelbſt, rechts und links, vorn und 
hinten, oben und unten müjfen vom Thiere auf fein Ge - 
häuſe übertragen werden. Rechts gewundene und links 
gewundene Gehäufe beftimmen fich nur nach diefer Stel— 

fung. Die Windungen oder Umgänge zählt man von 
der erften bis zur legten und ſetzt oft die letzte allen vor— 

hergehenden, welche Das Gewinde bilden, entgegen. Die 
Umgänge haben für fich betrachtet eine fehr wechfelnde 
Form, find flach, concav, gewölbt, drehrund, Fantig, ge— 

fielt und anders, ° Die Linie, welche die einzelnen Wins 
dungen von einander trennt, heißt die Naht und diefelbe 

ift linienförmig, rinnenförmig, tief, bedeckt, geferbt u. ſ. w. 

Die Mündung oder Mundöffnung, aus welcher das Thier 



gefingert, 

über all' dieſe Ausdrücke weitere Auskunft wünſcht, 
dieſelbe in Philippi's Handbuch der Conchyliologie. 

Schnecken. 

aus feinem Gehäufe hervortritt, gewährt dem Syſtematiker 
Eigenthümlichkeiten von erfter Wichtigkeit. 
förmig, rund, halbkreis-, halbei-, halbmondförmig, eckig, 
beil⸗ 

buchtig, gezähnt, 
verlängert; 

Sie iſt kreis— 

berze, birnförmig, lineal, erweitert, verengert, 
ganz, eingeſchnitten, in einen Kanal 

der Mundſaum gleichfalls verſchiedentlich, 
feine äußere Hälfte als Außenlippe von der innern als 
Innenlippe zu unterfcheiden. Die Außenfippe erfcheint 

gerade, offen, zurückgebogen, eingerollt, gezahnt, geflügelt, 

fharf, dünn, ftumpf, die und noch anders, 
Weniger manichfaltig marfirt fi) die Innenlippe, Wer 

fuche 

Sehr viele Schneden tragen auf dem Rücken ihres 
Fußes eine falfige oder hornige Platte, den Deckel, mit 

welchem fie nah Zurüdziehung in das Gehäuſe deſſen 
- Mündung verschließen. 
und Abwefenheit des Dedels alle Schnecken in gededelte 

und ungedeckelte. 

Schalenſtück nicht. 

Fläche, mit welcher er auf dem Fuße aufſitzt, 

Adanfon theilte nach der An— 

So hohe Bedeutung hat jedoc) diefeg 
Man beachtet an demfelben die innere 

und die 
äußere, auch feine Ränder. Seiner Subftanz nad ift 
er Falfartig oder hornartig, feiner Stellung nad) end- 
ftändig oder eingefenkt. Er verfchließt die Mündung des 

Gehäuſes vollitändig oder nur theilweife und verfümmert , 
' mehr und mehr. 

Fortſätze mit dem Gehäufe. 

wechſelt manichfadh. Andere Scneden verfchließen ihr Ge- 
häuſe nur während des Winterfchlafes mit einem Deckel 

Bisweilen gelenkt er durch befondere 
Seine Form und Zeichnung 

und ftoßen denfelben im Frühjahr ab, tragen ihn natür— 
lich nicht auf dem Fuße mit ſich herum, fondern bilden 
ihn im nächſten Herbft von Neuem. 

Der Mantel aller Gehäusfchneden ift dünn und 
häutig, nur am Rande die und drüfig. Er haftet am 
Rumpfe auf dem Rüden, wo er zunächſt hinter dem Kopfe 
in freisförmigen oder ovalen Umriffen fo an den Rumpf 
angewachfen ift, daß beide Höhlen zufammenhängen und 
unmittelbar in einander übergehen. Wenn die Schnede 
friecht, befinden fich der Kopf und Rumpf mit der Sohle 
außerhalb des Mantels, aber zurücgezogen nimmt diefer 
jene in fich auf, indem er feinen verdicten Rand über die 

zufammengezogenen Theile ftülpt. Die allgemeine Kör— 
perhaut pflegt runzlig warzig zu fein und fondert überall 
Schleim ab, welcher die Oberfläche glatt und fchlüpfrig 
erhält. Bei Nacktſchnecken Tiegt der Mantel ſchildförmig 
am Rüden und hat gewöhnlich eine derbe federartige Be— 
fchaffenheit, wie bei unfern Wegfchneden leicht zu erfen- 

nen tft. 
Der Mund liegt bei den Schneden vorn am Kopfe, 

gewöhnlich nach unten gerückt und wird von fleifchigen, 
fehr contraftilen Lippen umgeben, die ihn aus- und ein— 

ſtülpen fünnen und fi gar nicht felten zu einem fleifchi= 
gen, walzigen, aus- und einziehbaren Rüffel entwideln. 
Die Mundhöhle wird durd ihre fehr musfulöfen Wan— 
dungen zu einem rundlichen und oft recht anfehnlichen 

Schlundfopfe. Im demfelben ftedt haufig ein horniger 

Sauapparat. Bei mehren Gaftropoden befteht derfelbe 
aus zwei Kieferplatten, welde fid mit zwei freien, con— 

veren und fehneidenden Rändern gegen einander bewegen, 
bei andern ift nur ein von der Dede der Mundhöhle her— 
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abragender Oberfiefer vorhanden, halbmondförmig mit 
Zeiten befegt, welche am Rande in Zahnſpitzen auslaufen. 

An jeder Seite foldyen Oberfiefers kömmt bisweilen nod) 
ein Fleines Hornftüc vor, fo daß dann drei Kiefer unters 

fchieden werden. Dem DOberfiefer gegenüber am Boden 
der Schlunphöhfe erhebt fich eine Fleifchwulft bald länger 
bald Fürzer, ja bis zur fiebenfachen Körperlänge, in 
welchem Falle fie geſchlungen fich nach hinten verbirgt. 
Diefe Zunge ift wie bei den Gephalopoden mit Außerft 
feinen, zierlichen in Längs= und Querreihen geordneten 

Stacheln oder gezähnten Plättchen befegt, welche nad) ver 
Nahrungsweife verfchieden find. Die Zahl derfelben 
fteigt bis auf viele Taufende. ZTrofchel hat ihrer Manich- 

faltigfeit ein eigenes Werf gewidmet und fehreibt ihren 
Eigenthümtichfeiten den höchften Werth für die Syſte— 
matif zu, indem er wenigfteng für die Kammfiemer die 
Gruppen nad ihnen charafteriiirt. Leider haben wir 

über die Bildungsweife diefer Zähne noch feinen Auf 
ſchluß und Semper glaubt fogar, daß fie nur dem Epithel 
angehören und von Zeit zu Zeit durch Häutung erneuert 
werden. Der Verdauungsfanal pflegt zwei= big dreifache 
Körperlänge zu meffen und fchlingt fi) daher, um Platz 
in der Leibeshöhle zu finden. Er entfpringt aus dem 
Grunde des Schlundfopfes mit einer furzen bis fehr 
langen Speiferöhre, welche an oder vor ihrem hintern 
Ende bisweilen ſich fropfartig erweitert. Der Magen 
zeigt erheblichere Verſchiedenheiten. Bei einigen Schnecken 
nur eine dünnwandige Erweiterung des Darmfanales, ver— 
dickt er bei andern feine Wandungen fleifchig und fegt ſich 
fcharf ab, verhornt fogar feine innere Haut und verfieht 
fic) mit einem aus Platten, Leiften oder Zähnen beftehen- 
den Kauapparat. Auch Theilung in mehre Abfchnitte 

durch ftarfe Einfchnürungen fommen vor. Gewöhnlich 
liegen Eingang und Ausgang einander gegenüber, doch) 
rücken bei einigen Schneden beide näher an einander und 
der Magen erhält die Form eines weiten Blindfades, 
Der Darm bald fehr kurz und wenig gewunden, bald 
und häufiger lang und mehr- bis vielfach gewunden 
mündet allermeift neben dem Athemfoche auf der rechten 
Seite von der Koörpermitte nach außen. Nur bei wenigen 
Schneden liegt der After an der linfen Seite, auch rückt 
er bisweilen nach hinten, zugleich nach dem Rücken hin- 
auf. Der Maſtdarm ſetzt ſich nur felten als befonderer 

Abfchnitt Außerlich erkennbar ab. Speicheldrüſen find 

allgemein vorhanden und liegen als ein Baar Tappiger 
gelber Drüfen an der Speiferöhre oder auf dem Magen, 
ihre langen Ausführungsgange nad vorn fendend, wo 
diefelben durch den Schlundring tretend in die Mund 
höhle jederfeitS der Zunge münden. Nur bisweilen 

kömmt noch ein zweites vorderes Paar vor und ganz 
ausnahmsweife fehlen die Speichelvrüfen gänzlich. Die 
immer fehr große Leber erfcheint als bräunliche afym= 

metrifche und gelappte Drüfenmaffe den Darm umhüllend 
und mit zwei oder mehren Gallengängen in den Magen 
oder Anfang des Darmes ſich einfenfend. 

Das Syftem des Blutlaufes und der Athmung zeigt 
eine minder vollfommene Ausbildung als bei den Kopf 

füßern. Für erfteres fiheinen zwar alle Gaftropoden ein 
pulfirendes Herz zu befiben, welches von einem zarten 
Herzbeutel umgeben in eine dickwandige musfulöfe Herz— 
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fammer und in eine, feltener zwei dünnwandige Vor— 
fammern getheilt ift, beide von herz- oder birnfürmiger 
Geftalt und am dickern Ende in einer Einſchnürung mit 
einander verbunden. Seine Lage nimmt dieſes Herz 
ftet8 am Grunde der Kiemen oder Lungen, alfo meift 
rechterfeits oder bei fymmetrifcher Anordnung der Kiemen 
gewöhnlich in der Mitte des Rückens, feltener nach hinten 
gerüct. Ein furzer Gefähftamm führt das Blut aus den 
Kiemen in die Vorkammer, welche e8 der Herzfammer 
übergibt und diefe geht in eine Norte über, die ſich als— 
bald in zwei Arterien theilt, die eine den Kopf und Die 
fleifchigen Wandungen der Leibeshüffe mit Blutgefäßen 
verforgend, die andere zu den Eingeweiden ſich wendend. 

Alle Veräftelungen münden in Lücken des Parenchyms, 
nirgends in Haargefäße, aus welchen das Blut durd) 
wandungslofe Venenkanäle in das Athemorgan geleitet 
wird. Es fehlt alfo auch ein felbftändiges Venenſyſtem. 
Das Nefpirationsorgan befteht bei den Lungenfchnecen 
aus einer von dem Mantel gebildeten und allermeift 
auf dem Vorderrüden gelegenen Lungenhöhle, welche die 
Luft durch ein verfchließbares, fehr gewöhnlich vorn auf 
der rechten Seite gelegenes Athemloch aufnimmt. Auf 
der innern Fläche diefer rundlichen oder dreiedigen Höhle 
ift ein erhabenes Gefäßneg ausgebreitet, deſſen Zweige 
fi) im den zu den Herzen führenden Stamm vereinigen. 
Die nähere Unterfuchung erweift aber auch diefe Gefäße 
nur als wandungslofe Kanäle, unmittelbar umgeben von 
den musfulöfen Längs- und Querfafern des Mantels. 
Die ungleich größere Mehrzahl der Gaftropoden athmet 
als ftrenge Waſſerbewohner durch Kiemen, welche aus 
Blättern oder Faden gebildet, in Größe, Form, Lage 
und Anoronung fehr wichtige Familiencharaktere abgeben. 
Wir werden fie alfo in der Darftellung der einzelnen Fa— 
milien befonders zu berüclichtigen haben. Das Waffer- 
gefäßſyſtem endlich ſcheint bei allen Schneden ausgebildet 
zu fein, wiederum jedod nur in wandungslofen Kanälen, 
welche fich zwifchen den Venenkanälen hinziehen und an 
der Körperoberfläche nach außen öffnen. Leider ift wegen 
der großen Schwierigfeit der Unterfuhung diefes Syftem 
im Einzelnen noch fehr ungenügend unterfucht worden 
und wird von einzelnen Forſchern ſogar in Abrede 
geſtellt. 

Als beſonderes Abſonderungsorgan beſitzen die mei— 
ſten Schnecken eine unpaare blättrige Drüſe an dem vom 
Athemorgane zum Herzen laufenden Benenftamme Ihr 
Ausführungsgang begleitet den Maſtdarm und mündet in 
der Nähe des Afters nach außen. Sie wird als Niere 
gedeutet. Bei einer großen Anzahl Kammkiemer ver- 
tritt deren Stelle die den Purpurfaft abfondernde Drüfe, 
deren Ausführungsgang in die Kiemenhöhle mündet, 

Ueber die Musfulatur der Gaftropoden laßt fich wenig 
Allgemeines fagen. Der bereits befprodene Fuß mit 
feiner fohlenartigen oder floffenförmigen Erweiterung ift 
der Hauptbewegungsapparat. Längs-, Quer- und fchräge 
Muskelfafern bilden eine mit der allgemeinen Hautbe— 
deefung innig verbundene Musfelfchicht und gefonderte 
Musfelbündel gehen bei den Gehäusfchneden von der 
Spindel des Gehäufes aus, um fih in den Fuß zu ver- 
breiten und als Burüdzieher des Schnedenfeibes zu 
wirken, theils aber auch zu den Fühlern, dem Schlund» 

fopfe, den Begattungsorganen ſich begebend und deren 
Zurüdziehung übernehmend. Bei Nadtfchneden ſetzen 
fich diefe Zurücdzieher an die Innenfläche des Fußes oder 

des Mantels feit. 
Das Nervenſyſtem bietet fehr erhebliche Unterfchiede 

von dem der Gephalopoden. Zunächſt fehlt ein den Gen= 

traftheil defjelben aufnehmender und fehügender Kopf— 
fnorpel allen Gaftropoden und der Schlundring befteht - 

aus einer Gruppe eng zufammengedrängter Ganglien, 
welche durch Nervenftränge unter einander verbunden find. 
An dieſem Schlundringe unterfcheidet man gewöhnlid 

eine obere und eine untere Partie und bisweilen auch 
noch zwei feitlihe. Die obere verforgt die Sinnes— 
organe, doch nicht immer die Gehörbläschen, die untere 

den Fuß und die Eingeweide. Als Taftorgane dienen 
zwei oder vier Fühler, meift maffiv, bisweilen jedoch Hohl 
und einftülpbar, und zwei contraftife Lippen. Die Ge 
hörwerfzeuge befteben in zwei zarten aber feften Bläschen ° 
mit mehren bis hundert Kalfjteinchen oder Dtofithen. 
Diefelben Tiegen bald an der obern bald an der untern 

Sclundganglienmaffe und haben einen an der Oberfläche 
des Kopfes mündenden Gang. Die Otholithen find in 
Form, Größe und Zahl fehr verfhieden, worüber Ad. 
Schmidt eine fehr werthvolle mit Abbildungen begleitete 
Abhandlung in der Zeitfchrift f. gef. Naturwiffenfchaften 
veröffentlicht hat. Augen fehlen nur fehr wenigen 
Schnecken gänzlich; fie figen, ftetS nur zwei, am Grunde 
der Kühler oder an und felbit auf der Spiße diefer. Die 
rundfichen Augapfel find in der Haut eingebettet und 
zeigen die wefentfichen Theile des Wirbelthierauges, 
fommen aber auch verfümmert vor, wo fie dann faum 
den Unterfchied von Licht und Finfternig wahrzunehmen 
vermögen. Ueber die Geruchsorgane find die Anfichten 
noch fehr getheilt. Es feheint feinem Zweifel zu unter 

liegen, daß einige Schneiten empfänglich für Riechſtoffe 
find und glaubt man bei ihnen auch Riechpapillen zumal 

an den Fühlern erfannt zu haben, allein fo viel Beobach— 
tungen und Vermuthungen darüber auch ſchon angeftellt 
worden find, ein ficherer Beweis Fonnte für Die Nafe noch 

nicht geliefert werden und noch unbefriedigender find die 
Dermuthungen über ein befonderes Gefhmadsorgan. 

Die Fortpflanzungsorgane der Schneden zeigen oft 
einen fehr zufammengefeßten Bau und find theils zwitter- 
haft, theils auf männliche und weibliche Individuen ver- 
theilt. In erſterm Falle ericheinen die männlichen Keim— 

prüfen in die Eierſtöcke im eigentlichen Sinne eingeſchach— 
telt und diefe Zwitterdrüfe ſteckt als lappiges oder trau— 

biges Organ in der Leber. Der gemeinfchaftliche oder 
getrennte Ausführungsgang nimmt verfchiedene Anhänge 
auf, deren Zweck noch nicht aufgeklärt werden konnte. 

Diefe Zwitter befruchten fi nicht felbft, fondern gegen- 
feitig durdy Begattung. Bei getrennten Gefchledhtsorga- 
nen fehfen die complicirten Anhänge, die feimbereitenden 
Drüfen Tiegen gleichfall® in oder auf der Leber und 
führen mit kurzen, einfachen oder doppelten Gängen nad) 
außen. Die befruchteten Eier werden einzeln oder haufen 
weife gelegt, nur wenige Schneden tragen fie im Mutter- 
feibe aus und find lebendig gebärend. Nach der regel 
mäßigen und totalen Furchung des Dotters bildet ſich 
ein länglich runder Embryo mit fehr zart geflimmerter 
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Schnecken. 

Oberfläche. Derfelbe Ferbt ſich zunächſt an dem einen 
Pole ein und beginnt dann feine merfwürdige Achſen— 
drehung, wobei ſich der Mantelſack als ftumpfer Kegel 
von der abgepfatteten Bauchfcheibe abhebt. An jeder 
Kerbe wächft bei den Kiemenſchnecken jederfeits ein Segel 

‚hervor und Mantel und Fuß fcheiden ſich fchärfer. Sn: 
zwifchen erfolgt auch die Anlage der innern Organe und 

endlich bricht der Mund durch. Nun verläßt der Embryo 
das Ei und fchwimmt frei umber. Fuß und Mantel mit 
der Schale wachfen fihnell, während die Segel verfümmern 
und allmählig wird das Zunge feinen eltern gleich. 

Die Lungenfchneden erleiden eine folche Berwandfung 
nicht, fondern gleichen ihrer Mutter ſchon, wenn fie das 
Ei verlaffen. 

Die Schneden übertreffen an Manichfaltigfeit und 

Reichthum der Geftalten alle übrigen Mollusfengruppen zu= 
fammen und find zugleich die einzigen Weichthiere, welche 

das Wajfer verlaffen und ihren Typus dem ftrengen 

Heteropoden. 

Lanvdleben anpaffen. Diefer Wechfel des Lebengelementes 
bedingt den tief eingreifenden Unterfehied in Kie men— 
und in Lungenſchnecken oder Bulmonaten, welde 
ihre naturgemäße Maffififation obenanftellen muß. Die 
Geftaltenfülle der Kiemenfchneden nöthigt zu einer beſon— 
dern Gruppirung ihrer Familien, für welche zunächit die 
Kiemen felbit einen Anhalt bieten. Die größere Zahl 
derfelben athmet nämlich durch zwei fammförmige Kiemen— 
bfätter, welche in einer befonderen weiten Höhle vorn im 
Anfange des Mantelfades eingefchloffen find und dieſe 
faßt man insgefammt unter dem Namen der Kamm 
fiemer oder Ctenobranchier zufammen Die 
übrigen Gaftropoden befigen Kiemen, deren Korm und 
Stellung eine fehr veränderfiche ift, die jedoch nie in 
einer befondern Kiemenhöhle fteden, fondern völlig frei 
oder nur unter dem Mantelrande fiegen. Sie bilden die 
Gruppe der Wechfelfiemer oder Heterobrankier. 
Noch ift aber eine Anzahl von Schneden übrig, mit 
ebenfalls veränderfichen oder gänzlich fehlenden Kiemen, 

untirfchteden von allen vorigen dur die Umwandlung 
des breitfohligen Fußes in ein Segel oder eine Floffe, 
und die fich ſchon hierdurch als die tieffte Stufe des 

Gaftropodentupus Fennzeichnen, was auch ihre übrige 
Drganifation beftätigt. Man nennt fie Kielfüßer oder 

Nach diefen vier Gruppen betrachten 

wir die einzelnen Familien, müffen jedoch noch bemerken, 
daß über deren Werth die Syftematifer Feineswegs ſchon 
geeinigt find und hauptfächlich die Seterobranchier je 

nach der Bildung ihrer Kiemen in mehre den andern 
dreien gfeichwerthige Gruppen aufgeföft werden. Wir 

fönnen uns bier auf eine Fritifche Beleuchtung der ver— 
fchiedenen Gaftropodenfyfteme nicht einfaffen, rechtfertigen 
vielmehr die von ung gewählte durch eine eingehende 

Charakteriſtik. 

A. Lungenſchnecken. Pulmonata. 

Die Lungenſchnecken bilden nicht nur durch den allge— 

meinen Befib des Lungenfades fondern aud nad) ihrem 

aefammten äußern und innern Körperbau eine in fi ab= 

gefchloffene und natürlich begrenzte Gruppe der Gaſtro— 

Naturgefchichte I. 5. 

unterhalb des Maufes nad) außen mündet. 

A 

poden, deren SHauptvertreter bei ung vorfommen und 
alfo jederzeit zu einer eigenen eingehenden Unterfuchung 
zu Gebote ftehen, Die nadte Weafchnede, die aroße 
Weinberagsfihnede und die nicht minder befannte Sumpf- 
oder Pfulſchnecke liefern ung treffliche Typen für die ganze 
Gruppe. Der ftets fehr fange Fuß mit ziemlich breiter 
Sohle füllt zuerft in die Augen. Der Kopf mit alfermeift 
vier hohlen und daher einftülpbaren Fühlern fcheint nur 
ein Fortſatz deffelben zu fein und der Leib oder Eingeweide- 
ſack verbirgt fih bei den nacten Arten unter dem fehild- 
fürmigen Mantel, bei den Arten mit Gehäufe in diefem. 

Der Mund Tiegt vorn an der Unterfeite des Kopf- 
randes und ift niemals rüffelförmig vorfchtebbar, dagegen 
ftet8 von wulftigen beweglichen Lippen befeßt, welche die 
zur Nahrung gewählten Pflanzentheile betaften und zum 
Munde führen. An der Dede der Mundhöhle befindet 
fich ein halbmondförmiger brauner Oberfiefer, felten noch 
mit kleinen feitlichen Kieferftücden. Mörch hat nach den 
Verſchiedenheiten, welche der Kiefer bietet, die Familien 
der Bulmonaten begründet. Die musfulöfe Zunge bat 
immer nur eine geringe Länge, allgemein aber zahfreiche 
Reihen feiner mifroffopifcher Zähnchen. Die meift Furze 
Speiferöhre erweitert fich bisweilen vor dem Magen fropf- 
artig und diefer bald musfulds und fcharf abgefeßt, bald 
geftreeft und dDünnwandig, enthält einen kräftigen Kau— 
apparat. Der After Tiegt vorn neben dem Athemfoche, 
alfo gewöhnfich an der rechten Seite. Die nahe gerücte 
Lage diefer beiden Deffnungen bat darin ihren Grund, 
daß das ganz zufammen= und ins Sehäufe zurücgezogene 
Thier fortwährend Luft zum Athmen haben und zugleich 
feinen Koth entleeren fann. Zwei gelbe, meift aroße 

Speichelorüfen Tiegen auf dem Magen, Die Leber tft fehr 
voluminös und fchließt fehr gewöhnlich die Darmfchlinge 
und die Kortpflanzungsorgane ein; ihre Gallengänge ver- 
haften fich verfchieden. Das Gefäßſyſtem hat feine allge 

mein charafteriftifche Eigenthümfichkeit in die Augen fallen, 
dagegen ift aber der oben ſchon befprochene Lungenſack das 
bezeichnendfte Charafterorgan für diefe Gruppe. Bei den 
im Waſſer lebenden Bulmonaten flimmert die Wandung 

des Lungenfades. Die obere alg Niere bezeichnete blätt- 
rige Drüfe liegt bei den Arten mit Gehäufe zur Seite 
des Herzens und des großen Lungenvenenftammes und 
fendet ihren Ausführungsgang zur Refpirationshöhle, 
bei den nackten dagegen bildet fie eine ringfdrmige Wurft 
am Herzbeutel. Als eigenes Abfonderungsorgan muß 

man bei Landſchnecken den geraden Kanal im Fuße be— 
trachten, der jederfeits von Drüſenbälgen begleitet wird, 

im Innern flimmert und durch eine weite Oeffnung 
Er fondert 

blos Schleim ab. 
Am Nervenfyften beachte man die TIheilung oder 

Einigung der über dem Schlunde gelegenen SHirnpartie 
und die Zufammenfeßung der untern aus einem Kreife 
von Ganglien, meift fünf bis fieben, welche bisweilen 
mit einander verſchmolzen erfcheinen. Das Eingeweide- 
nervenfyftem befteht deutlich aus einem vordern und hin— 
tern Plexus. Fühler fommen gewöhnfich vier, feltener 
zwei vor, alle einziehbar, durch einen von der Spindel 
des Gehäufes oder von der Innenfläche des Mantels 
fommenden Musfel, Das größere Paar trägt auf der 

6 
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Spitze oder auf einer Fleinen Erhöhung am Grunde die 
Augen, welche vollfommen ausgebildet find, aber niemals 
fo bunt und glänzend erfcheinen wie bei manchen Kamm— 

fiemern. Die Sehnerven entfpringen neben den Fühler- 
nerven aus der obern Sirnpartie und laufen dicht neben 
derfelben hin. Am Endknopfe der fangen Fühler will 

Moquin Tandon eine Niechpapille erkannt haben. Die 
Gehörbläschen Liegen unmittelbar an der untern Schlund- 
ganglienmaffe oder find durch befondere Stielchen mit den- 

felben verbunden, 
Die Fortpflangungsorgane find mit alleiniger Aus— 

nahme der Cycloſtomen zwitterhafte und reich mit acceffo= 
rischen Organen ausgeftattete. Wenn man auch die Funk— 
tionen dieſer letztern noch nicht fennt: fo find ihre viel- 
fach wechfelnden Formen- und Größenverhältniffe doch von 
Adolf Schmidt, einem der fehr wenigen Prediger, welche 
Gottes Werke ebenfo gründlich ftudiren als Gottes Wort 
und fih dadurch außer um das Seelenheil ihrer Ge— 
meinde noch hohe Berdienfte um Bildung und Wilfenfchaft 
erwerben, einer fehr eingehenden Unterfuchung unter- 
worfen und für die Syftematif verwerthet worden. Wer 
fich dafür interefiirt, Tefe deifen Abhandlung über den Ge- 
fchlechtsapparat der Stylommatophoren. Alle Bulmona- 
ten befruchten fid) gegenfeitig durch Begattung und faichen 
ins Waſſer oder legen ihre Eier einzeln in feuchte Erde. 
Daß die Jungen feine Metamorphofe erleiden, wurde 
bereits oben erwähnt, die andern Eigenthümlichkeiten 
des Entwiclungsganges gewähren fein allgemeines In— 
tereffe. 

Die Bulmonaten find nackt oder mit einem Gehäufe 
verfehen. Im erftern Falle bildet ihr Mantel ein Schild 
am Rücken zum Schuße der Eingeweide und des Lungen 
faces. Die Gehäufe, ftets eigentlich fehnedenartig ge— 
wunden andern doc in Größe, Geftalt und Wachsthumss 
verhältniffen auffallend ab. Im Allgemeinen vünn und 
brüchig kommen fie einerfeits bis zur durchfcheinenden 
Bartheit und Papierdünne, amdererfeits bis zu feften 
ſoliden Kalffchalen vor. Beſonders prachtvollen außern 
Schmud in Skulptur, Farbe und Zeichnung Tieben fie 
nicht, den Kammkiemern gegenüber erfcheinen fie einfach 
und ſchmucklos. Feine Rippen und Höcerchen zieren nur 
fehr wenige Arten, die meiften find glatt oder höchſtens 
von Wachsthumslinien geftreift; die Färbung einfürmig 
und wenn gezeichnet gewöhnlich mit Streifen oder Bän— 
dern. Auch Hinfichtfich der Größe gehören die Lungen- 
fehneden zu den Ffeinen und kleinſten Gaftropoden über— 
haupt. Sie bewohnen das Feftland und die füßen Ge- 
wäſſer alfer Zonen, fteigen in wenigen Arten zu den be= 
deutenden Meereshöhen empor und nehmen gleichfalls im 
hohen Norden bedeutend an Manichfaltigfeit ab. Wenn 
auch einzelne über fehr weite Ländergebiete verbreitet find, 
fo darafterifiren fie im Allgemeinen doch fehr beftimmte 
Faunengebiete. Ihre Bewegungen find langſam, krie— 
chend, gleitend auf der breiten Sohle, indem die Musgfel- 
fafern des Fußes Contraftionswellen machen. Dabei 
verrathen fte große Empfindlichkeit, ziehen fich bei der 
geringften Störung in ihr Haus zurüd, und während 
einzelne Tage lang darin verharren, fommen andere ſchon 
nach wenigen Minuten wieder hervor, noch andere fahren 
nur erfchredt zufammen und Friechen alfo gleich weiter. 

Nur Helicolimax iſt dreift und eilt gereizt oder beunruhigt 
fehnelfer vorwärts oder wenn in der Ruhe und zuſam— 
mengezogen fest fie fich unmittelbar in Bewegung. 
Sämmtlich Pflanzenfreffer, find fie in ihrer Nahrung 
gar nicht wählerifch und freffen alle frifche weiche faftige 
Pflanzentheife, Blätter, Kräuter, Früchte, giftige und 

ungiftige Pilze, dagegen verſchmähen fie trodne und 

faufige Subftanzen durchaus und wenn man einzelne 
oft unter faulen Blättern und zerfeßtem Holze findet: 
fo haften fie fi) hier nur wegen des Schattens und der 
Feuchtigkeit auf. Sie find fehr gierig und gefräßig und 
werden daher ven Culturpflanzen ſchädlich, Fünnen jedoch) 
auch lange, ja einzelne ein ganzes Jahr hindurch faiten. 
Und diefe große Lebenszähigfeit zeigen fie auch bei Ver— 
wundungen und Berftümmfungen, erfegen. Fühler und 
Lippen wieder, leben noch tagelang bei Berluft des Ges 
häuſes, einzelne Süßwafferarten frieren in Eig ein und 
wachen wieder auf. Der menfchlichen Deconomie ge— 
währen fie im Allgemeinen nur wenig Nußen und zwar 
nur die Schnirfelfchneden, deren einige Arten in manden 
Ländern gegeffen werden und zu diefem Behufe nicht 
blos maffenhaft eingefammelt, fondern aud) in’ eigenen 
Gehegen gefüttert und gemäftet werden. Foſſil kommen 
fie Hauptfächlich nur in tertiären Ablagerungen vor und 
zwar in Arten, welche den lebenden auffallend ähnlich, 

zum Theil völlig gleich find. 
Die eben nicht zahlreichen Familien, durch Haupt— 

vertreter fehr gut charakterifirt, laſſen fich Teicht über- 
fehen, während die Manichfaltigfeit der Arten dem Syſte— 
matifer große Schwierigkeiten bereitet. Wir fönnen von 

‚Tegtern nur die wichtigften einheimifchen berückjichtigen 

und müffen die übrigen den Gonchyliologen von Fach 

überlaffen. 

Erste Familie. 
Nacktlungenſchnecken. Limacina. 

Der langgeſtreckte Körper wird längs des Rückens oder 
blos am Vorderrücken von dem ſchildförmigen Mantel be— 
deckt, in welchem ſich nur bei einigen feine Körnchen von 
Kalkerde ablagern ohne eine eigentliche Conchylie zu bil— 
den. Das verſchließbare Athemloch öffnet ſich vorn an 
der rechten Seite am Rande des Schildes und führt in 

einen rundlichen oder gewundenen Lungenſack. Vier ein— 
ftülpbare Fühler, von welchen das hintere lange Baar 
die Augen auf der Spibe trägt; ftarfe Lippen und eine 
Fleine Zunge. Die Fortpflanzungsorgane einfacher als 
bei der folgenden Samilie, mit welcher im Uebrigen der 
anatomifche Bau große Hebereinftimmung zeigt. 

Strenge Landbewohner, welche nur an feuchten, 
ſchattigen Orten in Wäldern, Gärten, Wiefen und auf 
Aeckern leben, und in ihren wenigen Gattungen feinen 
fonderfichen Artenreichthum entfalten. R 

1. Wegſchnecke. 

Unfere allbefannte Wegſchnecke kann als typifcher Ver— 
tretereder ganzen Familie betrachtet werden. Ihre Gat- 
tungsmerfmale Tiegen in dem fehr verlängerten Körper mit 
furzem Tederartigem, nur den Vorderrücken bedeckenden 

Limax. 



rig, fein gefurcht und runzelig, 

körnchen. 

Schnecken. 

5 Schilde, unter welchem die Lungenhöhfe Tiegt, aber auch 
der Kopf mit den. Fühlern noch zum Theil zurückgezogen 

werden kann. Das Athemloch Liegt hinter dem Kopfe 

am rechten Rande des Schildes und in feinem Rande 
mündet zugleich der After, während die Gefchlechtsöffnung 

- unterhalb des obern rechten Fühlers fich befindet. 

Körper ift unten der ganzen Länge nad) flach, oberfeits 
Der 

gewölbt, auf feiner ganzen Oberfläche feucht und fchfüpfe- 
ſehr contraftil und 

dehnbar. . 
Die weit über Europa verbreiteten Arten führen eine 

nächtliche Zebensweife und halten fih am Tage und zu= 
mal bei Sonnenschein in Erdlöcern und unter Laub ver— 
ſteckt. 

fi) und werden in Gärten und Feldern durch ihre große 
- Gefräßigfeit fehr ſchädlich. Durch Ausftreuen von ſcharfem 

Sie vermehren fih an manchen Pläßen erftaun- 

Sand, Aſche, Sägefpänen, welche an ihrer fchleimigen 

Sohle feitfleben und das Fortfriechen verhindern, fucht 
man fie von den Pflanzen abzuhalten. Feruſſac vertheilt 
fie unter zwei Gattungen nämlich unter Arion jene Arten, 
deren Athemloch vor der Mitte des Schildes Liegt, deren 

Mantel unzufammenhängende Kalfförnchen enthält und 
an deren Schwanzende fih eine Schleimprüfe befindet, 
unter Limax die Arten ohne Schleimdrüfe, mit Fleinem 

Scalenrudiment im Mantel und mit hinter der Mitte 
des Schildes gelegenem Athemloch. Erſtere heißen aud) 
Waldſchnecken und leßtere dann im engern Sinne Weg— 

fihneden. 
Die gemeine Waldſchnecke, Arion empiricorum 

(Fig. 28), auch Erdſchnecke genannt, ift von Island und 

Norwegen bis an das mittelländifche Meer verbreitet und 
bei ung in allen feuchten Wäldern gemein. Sie erreicht 
bis fünf Zoll Länge bei drei Viertel Zoll Sohlenbreite, 

Fig. 28 

Eros 

Gemeine Waldfchnede. 

und ändert in der Färbung vielfach ab, braunfchwarz, 

braun, rothbraun, gelbbraun, rein roth, gelblich und 
ſelbſt grünlich. Der Kopf pflegt Dunkler gefärbt zu fein 

als der übrige Körper und die Fühler gewöhnlich ſchwarz, 
daher man die Augen erft bei forgfältiger Betrachtung er— 
fennt. Unter den feinen Runzeln der Oberfläche zeichnen 
fih vier Furchen aus, welche vom Halſe abgehen, zu 
zweien an die Wurzeln der großen Bühler und zu zweien 
zwifchen diefen Fühlern zum vordern Kopfrand verlaufen. 

Die Runzelung verfchwindet je länger der Körper ſich 
ſtreckt und erfcheint ftärfer bei größerer Zufammenziehung. 
Der Kopf ift vom Rumpfe nicht befonders abgefeßt, aber 
unten und vorn von der Sohle durch eine Spalte ges 

fondert, welche in eine furze blinde Höhle führt. Das 
Mantelfchild it länglich eirund, meift hell gerandet und 
enthält in feinem hintern Theil eine Lage weißer Kalk— 

Am Ende der Sohle ragt eine ftumpfe Spike 

hervor, aus deren Ocffnung fich ein fchnefl vertrodnen- 

der Schleim ergießt. Unter dem Mantelſchilde zunächſt 
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hinter dem Kopfe liegt die rundliche von einer feſten Haut 
ausgekleidete Athemhöhle mit netzartigen Gefäßen und mit 
dem Herz faſt in ihrer Mitte, dahinter folgt eine größere 
Höhle mit den Eingeweiden. Der Oberkiefer beſitzt nur 
einen Zahn und zwei undeutliche. Die Speicheldrüſen 
ſind rundlich und kurz, der Darm macht drei Windungen, 
die Leber länglich und ſchmal beſteht aus drei Haupt— 
lappen und vielen Nebenläppchen und hat zwei Gallen— 

gänge. Die Fortpflanzungsorgane erſcheinen einfacher 
wie bei der Weinbergsſchnecke, indem ihnen der Sack mit 
dem ſogenannten Liebespfeil fehlt. Das Thier frißt 

allerlei junge und ſaftige Pflanzentheile und verſchlingt 

bisweilen auch faulende thieriſche Subſtanzen. An war— 
men trocknen Tagen hält es ſich unter Blättern, Steinen, 
in Baumſpalten und Erdlöchern verſteckt, geht aber Abends 
und Morgens ſeiner Nahrung nach, bei feuchter Witterung 
und zumal nach warmem Regen kriecht es auch am Tage 
umher. Da es kein Gehäuſe zu tragen hat, bewegt es ſich 
ſchneller als unſere Schnirkelſchnecken. Erſt mit Eintritt 
kalter Herbſtwitterung verbirgt es ſich in ein Erdloch und 
hält in einen kugeligen Klumpen zuſammengezogen Win— 
terſchlaf. Nach dem Erwachen im Frühjahr iſt es ſehr 
gefräßig und ſucht nach wenigen Wochen ſchon die Be— 
gattung zu vollziehen. Im Mai, ſpäteſtens Anfangs 
Juni legt es 20 bis 30 länglich runde Eier an eine 
feuchte Stelle unter Steine oder Pflanzen, welche anfangs 

durchſcheinend ſind, bald aber gelblich werden. Die aus— 
ſchlüpfende Brut iſt ſehr weich, faſt ſchleimig. — Eine 
zweite Art iſt M. albus weiß mit bisweilen gelbem Sohlen— 
rande, ebenfalls in Wäldern. 

Die lange Wegſchnecke, L. antiquorum (Fig. 29, 
bei abe die Schale des Mantelſchildes), erreicht ebenfalls 
fünf Zoll Länge und ändert auch in der Färbung ab, 
doch meift nur zwifchen fchwarz und gefbfichweiß. Sie 

Big. 29. 

Lange Wegfchnede. 

wird nebft der Ackerſchnecke L. agrestis, befonders in 

Gärten und Feldern-fehr ſchädlich. Dieſe letztere erreicht 
niemals die bedeutende Größe, meift nur etwas über einen 
Zoll und trägt fih fchmußigweiß. Sie wird von Enten, 
Maufwürfen und andern gefräßigen Raubthieren verfolgt 
und ift eine Delifateffe für den Aal, welcher ihretwegen 
das Waffer verläßt und die Erbfenfelder befucht, wo man 
ihm ganz mit Unrecht Appetit auf Erbfen zufchreibt.- Die 
Kellerſchnecke, L. einereus, geht mit dem Gemüfe 
befonders dem Kohl aus Gärten in Keller und vermehrt 

fi) in Teßtern. Sie gehört zu den größten Arten und 
trägt fich grau mit ſchwarzen Striemen oder Flecken. 

2. Vaginulus. 

Diefer der heißen Zone der Alten und Neuen Welt 

angehörige Typus gleicht im Habitus und der Lebens- 
weife unfern Wegfchneden, unterfcheidet fi) aber bei 
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näherer Bergleichung durch den über den ganzen Rüden 
ausgedehnten Mantel ohne alle Kalfablagerung im In— 
nern, durch die an der Spitze gefpaltenen kurzen oder 
untern Fühler und durch die in der Mitte des Körpers 
gelegene Lungenböhle, welche fich durch einen langen 
Kanal am Körperende öffnet. Die weibliche Gefchlechtg- 
öffnung liegt in der Mitte der rechten Seite, die männ— 
liche unter dem rechten Fühler. Figur 30 ftellt V. Tau- 
naisi bei a zufammengezogen von unten, bei b auggeftreckt 
und friechend dar. 

Taunais Vaginulus, 

3. Barmacella. Parmacella. 

Auch diefe Gattung lebt mit ihren wenigen Arten in 
warmen Ländern und fümmt in Europa nicht vor. So— 
viel man von ihrer Zebengweife und ihrem Betragen weiß, 
ftimmt fie gleichfalls mit unfern Wegſchnecken überein, 
aber fie hat ein größeres faft in der Körpermitte gefegenes 
Mantelfchild, das vorn ganz frei und nur in der hintern 
Hälfte angewachfen ift, und eine ftärfere, flache, in vie 
Quere ſchwach gewölbte Schafe enthält. Die Athemhöhle 
liegt weiter nach hinten. In einem ſogenannten Purpur— 
ſacke ſteckt ein horniger, aufgerollfer, brauner und gerin— 
gelter hohler Griffel, deſſen dickeres Ende mit Schleim 
verſchloſſen, das dünnere offen iſt. Welchen Zweck der— 
ſelbe hat, weiß man nicht. Der Hintertheil des Fußes 
iſt zuſammengedrückt, ſchwanzförmig. Oliviers Parma— 
cella, P. Olivieri (Fig. 31), mißt zwei Zoll Länge und ° 
lebt in Mefopotamien, andere Arten an fihattigen Ufern 
der Waldftröme auf Madagasfar und Bourbon. 
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Dliviers Barmacella. 

4. Zeftacella. 

Die drei europäifchen Arten, welche diefe Gattung 
typen, unterfcheiden fih von Limax durch die Lage der 
Lungenhöhle und des Afters am hintern Körperende, be= 
deeit von einem fehr Fleinen Mantel, welcher eine ovale 
Schale mit einer Fleinen Spira enthält. Wenn diefe 
Schnecken an trockne Plätze verfegt werden, entwickelt fich 
ihr Eleiner Mantel fehr beträchtlich und wird fähig das 

Testacella. 

Weichthiere. 

ganze Thier fchügend einzuhüllen. Die in England 
beimifche Testacella scutulum (Fig. 32), gelblich mit 
weißen Seitenftreifen und mit faft Fnorpelig hartem 

Mantel lebt wie die gemeine Waldſchnecke, frißt aber 

auch Negenwürmer, die fie verfolgt und bewältigt. Im 

Fig. 32. 

Englische Teftacella. 

Detober beginnt fie ihren Winterfihlaf. Cine zweite Art, 
T. Maugei (Fig. 33), wurde im Jahre 1740 zufällig 
von Teneriffa nach Dieppe und fpater nad) England ge= 
bracht, wo fie fi in einigen Gegenden zu einem in Gärten 

Fig. 33. 

Mauges Teſtacella. 

ſehr ſchädlichen Geziefer vermehrt hat. Die dritte Art, 
T. haliotoidea bewohnt das ſüdliche Frankreich, gräbt 
gleichfalls nach Regenwürmern und gleicht im Habitus 
ganz einer kleinen Limax, mit der ſie jedoch wegen ihrer 
Schale nicht verwechſelt werden kann. 

Eine nordamerikaniſche Gattung Philomycus hat 
keulenförmige große Fühler und kurze ſeitliche und kein 
Mantelſchild, die auf Neuſeeland lebende Janella nur die 
beiden Augen tragenden Fühler und eine Furche längs des 
Rückens, Plectrophorus auf Teneriffa auf dem hintern 
Körperende eine N hohle Schafe und davor das 
Mantelfchild. 

Zweite Familie. 
Schnirkelſchnecken. 

Die Schnirkelſchnecken oder Heliceen entfalten in ihrer 
Verbreitung über die ganze Erdoberfläche einen erſtaun— 
lichen Formenreichthum, welcher bereits in vielen Tauſen— 
den von Arten beſchrieben worden iſt. Unſere Gegenden 
haben viele und ſehr gemeine Arten davon aufzuweiſen, 
überhaupt aber nur einen ſehr kleinen Theil. Ihre 
Organiſation charakteriſirt ſie als eine ſehr natürliche 

Familie. Abweichend von voriger Familie ſind ſie Ge— 

Helicina. 
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lichen, welcher während des Winterfchlafes das Gehäufe 
ſchließt und nad) dem Frühlingserwachen abgeftoßen wird. 

Leider ift bis jeßt erft die Manichfaltigfeit ver Gehäuſe 

Schnecken. 

häusſchnecken, ihr Gehäufe in Form und Größe überaus 
verfchieden, dennoch mit denen der andern Bulmonaten 

‚ und der Kammfiemer Leicht zu verwechſeln, obwohl ihre 

Manichfaltigfeit einzelne Formenfreife jener wiederhoft. 
Der Eingeweidefad oder Leib im engern Sinne ift von 
dem langen breitfohligen Fuße abgefegt und fpiral ge- 
wunden um Die ganze Höhle des Gehäufes zu erfüllen. 
An dem etwas vortretenden Kopfe befinden fich wie vor— 

hin vier Fühler, won welchen die beiden obern längern 

an der Spige die gewöhnlich deutlich erfennbaren Augen 
tragen; nur ausnahmsmweife fehlen die Fleinen Fühler. 
Am Ende des Fußes ift bald eine Schleimdrüfe vorhan- 

den, bald fehlt eine folche, aber der Fuß bildet und trägt 
feinen bfeibenden Deckel, fondern erzeugt einen vergänge 

eingehend nach blos conchyliologifchen Grundſätzen unter— 
fucht worden, von den Thieren dagegen nur der aller 

fleinfte Theil und wenn uns diefe auch von dem innern 
Bau des Typus im Allgemeinen unterrichten: fo ge— 
nügen fie doch bei Weitem noch nicht um die Gattungen 
ficher zu begründen und gegen einander abzugränzen, die 
Gruppirung der Arten feitzuftellen und überhaupt den 

wahren fyftematifchen Werth der an den Gehäufen er: 
fannten Gigenthümlichfeiten zu ermitteln. Selbſt über 
eine Anzahl einheimifcher, europätfcher Arten liegen ung 
noch feine nach diefer Seite hin befriedigende Arbeiten 

vor, und die Conchyliologen, welche ihr Auge fo fehr auf 
die Erfenntniß der feinften Unterfchiede an ven Gehäuſen 
geübt haben, follten dieſen Scharfblid doch endlich auch 
auf die innere Organifation der Thiere wenden und da— 
durch wenigfteng die ſyſtematiſche Kenntniß der einheimi— 
chen Weichtbierfauna zu einem endlichen fichern Abfchluffe 
bringen. Wir deuten die große Manichfaltigfeit hier nur 
furz an. 

1. Gartenfhnede. Helix. 

Linne vereinigte unter dem Namen Helix die ver- 
fchiedenartigften Land-, Süßwaſſer- und Meeresfchneden, 
weil er teren Eigenthümlichfeiten noch nicht würdigen 
fonnte. Seitdem find nun zwar jene fremdartigen Typen 
aus diefer Gattung entfernt, allein ihre Artenzahl bat 
ſich zugleich ins Ungeheuerliche gefteigert und da wir zu 
den manichfach abweichenden Gehäufen ferner Länder die 

Thiere nicht Fennen: fo find wir heute noch troß der 
Riefenfortfihritte unferer Wiffenfchaft in derfelben Lage 

wie zu Linne's Zeit, indem wir die Gattung zwar fihärfer 
definiren, aber feineswegs ficher umgränzen können und 

unzweifelhaft in ihr Arten aufführen, welche bei hinläng— 

} 

licher Kenntniß ihrer Organifation eigene Gattungen be— 
gründen werden. Man vergleiche nur die Subgenera, 

in welche Bee, Pfeiffer und Albers die weit über Taufend 

Arten zahlende Gattung aufgelöft haben und wird über— 
raſcht fein, wie weit wir noch von einer natürlichen Ein— 
theilung, von einer Einficht in die verwandtfchaftlichen 
Beziehungen der Arten entfernt find. Das Gehäufe ders 
felben ift fcheibenz, fugel= oder fegelfürmig, an der Baſis 
undurchbohrt oder mehr oder minder genabelt; feine Um— 

gange gerundet oder fantig; die Mündung gewöhnlich 
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breiter als hoch, fehief, durch das Hereintreten der vor— 
fegten Windung modificirt, am Grunde nicht ausgefchnit= 
ten, zahnlos oder gezähnt, die. Mundränder fehr gewöhn— 
lich getrennt, Die Außenlippe einfach, fchneidend oder innen 
geſäumt oder aud nach außen umgefchlagen und felbit 
verdickt. Farbe und Zeichnung ändern vielfad) ab. Das 

Thier kann fich vollftändig in fein Gehäuſe zurückziehen 
und tritt beim Kriechen und Sreffen und all feinen Lebens— 
verrichtungen nur mit dem ganzen Rufe und dem Kopfe 
daraus hervor, der eigentliche Leib mit dem Mantel bleibt 
in demfelben verborgen. Bon den vier immer ftumpfen, 
ſehr geſtreckt Fegelfürmigen Fühlern find die obern Die 
fängern und tragen auf der fnopffürmig verbieten Spiße 
die gut entwicelten Augen. Die im Grunde des musku— 
löfen Schlundfopfes fid) erhebende fehr muskulöſe Zunge 
trägt viele Längs- und Querreiben Feiner Zahnchen, 
welche auf einer vierfeitigen, oben eingeferbten Baſis 
ftehen und die größte Aehnlighfeit mit denen von Limar 
haben. Der einfache halbmondförmige Oberfiefer ift an 
feiner concaven, der Zunge zugewendeten Fläche mit zwei 

bis neun leiftenartigen Zähnen bewehrt. Die Furze 
Speiferöhre erweitert fich alsbald in den langen dünn— 
wandigen, immer mit Drüfen und Längsfalten ausge 
fleideten Magen, Hinter dem Pförtner tritt ein kurzes 

Divertifel hervor, im welches die beiden Gallengänge der 

Leber münden. Der Darm fchlägt fi in zwei Wins 
dungen und der Maftvarın legt fih an den hintern Außern 
Rand der Athemhöhle. Die fehr große Leber bildet aller 
meiſt vier Lappen. Auf der obern Seite des Magens 

nehmen die beiden großen platten weißen oder gelbfichen 

Speicheldrüfen Pfag, Deren fehr deutfiche Ausführungs- 
gänge hinten in die Mundhöhle münden. Die gefchlecht- 

lichen Keimdrüfen Tiegen tief in der Leber verſteckt, find 
aber ſchon durch ihre abweichende Färbung leicht in der= 

felben aufzufinden ; die männliche im eigentlichften Sinne 
in die weibliche eingefchachtelt; diefe baumartig veräftelt 
feßt in einen erweiterten vielfach fich windenden Kanal 
fort, welcher zum weiten und langen Uterus ſich aus— 
bildet. Vor feßterem erft tritt der Ausführungsgang der 
männlichen Drüfe aus jenem Kanale hervor und läuft 
nun neben dem weiblichen hin. Die accefforifhen Organe 
an dieſen Ausführungsgängen find fehr beträchtlich und 
fallen bei der Deffnung des Eingeweidefades fogleich in 
die Augen. Was fie im Einzelnen bedeuten, hat noch 
fein phyliologischer Scharfiinn ermittelt. Das erſte un— 
paare nennt man Samenblafe, zwei andere find Fäden— 
büfchel, ein peitfchenformiger Anhang und ganz nach der 
äußern Gefchlechtsöffnung ein drüfiger Sad, welcder den 
Licbespfeil enthält. Es iſt dieß ein zarter Kalfftachel, 
mit Knopf an dem einen und fcharfer Spiße an dem ans 
dern Ende und der Länge nad) gefantet. Bei jeder Art, 
foviel man deren unterfuchte, hat diefer Liebespfeil eine 
fpecififch eigenthümfiche Geftalt und eine reiche Samm— 

fung von Liebespfeilen gewährt eine höchſt anziehende 
Unterhaltung. Bei der Begattung tritt die Spike Des 
Liebespfeiles aus der Gefchlechtsöffnung hervor und beide 

fich paarende Schnecken verlegen fich gegenfeitig, fie fahren 
zurück, nähern fich wieder und wiederhofen diefes Spiel, 
bis beide ihren Liebespfeil abgefchoffen haben, dann erft 

beginnt die Begattung. Bis zum nächſten Frühjahre hat 
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ſich Tängft ein neuer Liebespfeil gebifnet. Die ſehr ge— 
raumige Lungenhöhle ift dreifeitig, in der untern Win- 
dung des Leibes vorn und oben gelegen und mit einem 
baumartig verzweigten Gefäßneg in feiner Wandung ver- 
fehen. Herz und Nervenfyftem bieten feine beachtens— 

werthen generifchen Eigenthümlichkeiten. 
Wenn auch die Mehrzahl der Arten feuchte und 

fihattige Pläße zum Aufenthalt wählt, bewohnen doch 
vorzüglich die Helices unter allen Landſchnecken Orte, 
welche" den heißeften Sonnenftrahlen ausgefeßt find und 
man findet fie zu Taufenden auf den dürrften und ödeſten 
Stalffelfen füdlicher Zander wie in den glühenden Wüſte— 
neien Afrifas. Allerdings fegen fie an diefen Orten ihren 
feuchten Körper nicht unmittelbar den verzehrenden Sons 

nenftrahlen aus, fondern ziehen fich während des ganzen 
Tages in ihr Gehäufe zurück, die Mündung defjelben mit 
Schleimfchichten verfchließend, nur an fühlen Tagen, bei 
bewölftem Himmel und des Abends fehleichen fie ihrer 
Nahrung nach. Ihr Leben verbringen fie alfo zum größ— 
ten Theile in tiefer Ruhe wie nicht minder die hohen Ge— 
birgsbewohner, welche ebenfalls unter ihnen ſich finden. 

Sp gehen die fehr gemeinen Arten Helix pomatia und 
H. arbustorum in den Alpen bis zu 7000 Fuß Meeres: 

höhe hinauf, wo der Sommer ſchon fehr verfürzt ift. Die 
geographifche Verbreitung der Gattung ift eine univerfefle, 
über die ganze Erdoberfläche ausgedehnte, jedod mit topo— 
graphifcher Befchränfung der Artgruppen und einzelnen 
Arten. Don Tebtern hat Europa allerdings einige mit 
Nord- und Südamerifa gemein, doc nicht urfprünglich, 
fondern in Folge unfreiwilliger Verfegung und allmäh— 
figer Acclimatiſirung. Auf einzelne Arten übt die Be- 
fchaffenheit des Wohnortes einen unverfennbaren Einfluß 
aus. So haben in den fumpfigen Niederungen am Rheine 
Helix hortensis, H. nemoralis, H. fruticum die Neigung 

ihre gelblichweiße und hornartige Grundfarbe in roth zu 
verwandeln, fommen im Necarauer Walde bei Manbeim 

an einer Stelle ftet8 roth vor, Helix vermiculata, H. vari- 
abilis und H. pyramidata, bleichen an dürren Plätzen um 

Raguſa ganz aus und find meift weiß. SHinfichtlich der 
Nahrung fcheinen nur wenige Arten ganz beftimmte 
Pflanzen zu wählen, die meiften aber alle frifchen faf- 
tigen Pflanzentheile anzugreifen und feine Auswahl 
zu treffen. Die Sruchtbarfeit ift feine beſonders große, 
denn fie Segen im Allgemeinen nur 30 bis 100 und 
einige mehr Eier, aber da die Brut ſchnell heranwächſt 
und reift: fo vermehren fie fih dennoch an günftigen 
Plägen in wenigen Jahren erftaunfih. Sie legen die 
fugeligen oder eiförmigen Eier einzeln oder durd) Schleim 
fäden fettenartig gereiht ab und diefe dehnen fich gleich am 

erften und zweiten Tage beträchtlich aus, nad) zwei bie 
drei Wochen fchlüpfen die ungemein zarten, fehr empfind- 
fihen Jungen aus und frejjen fehr begierig die zarteften 
Pflanzentheile. Während des Winters Schlafen fie in ihr 
Gehäuſe zurücgezogen und dafjelbe mit einem oder mehren 
aus Schleim und Kalk gebildeten Dedeln verfchließend. 
Der menfchlichen Deconomie fehaden fie in Anpflanzungen 
durch ihre Gefräßigkeit, Doc) kann man ihrer durch fleißiges 

Einfanmeln Herr werden. Andererſeits werden einzelne 
Arten in füpfichen und befonders Fatholifchen Ländern 
gegeffen und zu diefem Behufe nicht blos eingefammelt, 

Weichthiere. 

fondern aud in Gärten oder Gehegen gefüttert und ges 
mäftet. Schon im alten Rom legte man folche Cochle— 
arien an und verftand es die Scineden mit einem be— 

fondern Teige aus Moft, Weizenmehl u. dgl. zu mäften, 
fehr groß zu ziehen und ihnen für die Tafeln der Schlem— 
mer einen angenehmen Gefchmac zu verfchaffen. Helix 
pomatia und H. aspersa werden am maffenhaftelten ver— 

braucht, aber noch viele andere Arten zubereitet, und Die 
wohlſchmeckendſte und verdaulichfte, fehr zart und ange— 
nehm für Zunge und Gaumen foll H. naticoides fein. 
Die Zubereitung ift eine verfchiedene, man ißt fie gekocht, 
in Butter gebraten, auch mit anderem klein gehackten 
Fleifch gemengt, feltener roh, für Leckermäuler erhalten 
fie nur durch die Saucen Reiz. Um einen Maßftab für 
den Bedarf zu geben, mag der jährliche Abfab in Marfeille 
angeführt werden, wo etwa 400 Gentner Helix rhodo- 
stoma, 4800 Gentner H. aspersa, 9600 Gentner H. ver- 

miecularis im Gefammtwerthe von 4800 Franfen zum 
Perfauf fommen. Der Nährftoff des Schnedenfleifches 
ift freilich nach Ebrards Unterfuhungen nur eine fehr 

geringer. 
Mit der Artenfülle fi zu befchäftigen bedarf man 

einer reichhaltigen Sammlung und der monographifchen 
Arbeiten, vor Allem der umfaffenden Pfeifferd. Hier nur 
die gemeinften unferer Gegenden. Die größte unter diefen 
und allen Gaftropoden Deutſchlands ift die allbefannte 
Weinbergsſchnecke, Helix pomatia. Ihr fugeliges 
Gehäufe erreicht etwas über zwei Zoll Größe, meift nur 
anderthalb Zoll, ift auf der Oberfläche runzlig geftreift 
durch die Wachsthumslinien, röthfich oder gelblich und 
mit braunen, verwafchenen Längsbinden gezeichnet; halb- 
bedeckt durchbohrt, die fünf Umgänge ziemlich gewölbt, 
ver Teßte groß, Schwach zufammengedrüdt; die Spindel- 
faufe gefrimmt; die Mündung weit, mondförmig, in= 
wendig glänzend; der Mundfaum aufgeworfen und etwas 
verdict, am Spindelrand erweitert und umgefchlagen, 

fleifchfarben over braunfih. Hin und wieder fommen 
weiße Gehäufe, Tinfsgewundene und auch treppenförmig 
gewundene vor. Das fchleimige, ſchmutzig gelbgrünfiche 
Thier zeichnet feine Oberfläche mit feinen Netzfurchen, 
von welchen eine jederfeits gerade verläuft und die Reihen 
fleiner Erbabenheiten am fcharfen Seitenrande von den 
übrigen abfondert. Der Kopf ift oberfeits gar nicht 
vom Rumpfe abgegrenzt, hat die halbmondförmige Mund: 
Öffnung vorn und diefe wird überragt von einer dünnen 
fehr dünnwandigen Oberlippe und einer dickwulſtigen in 
der Mitte aefpaltenen Unterfippe. Hinter jedem Mund- 
winfel erbebt fich der untere oder kurze walzige Fühler, 
weiter nach hinten über demfelben der längere mehr Fegel- 
fürmige mit fnopfartiger Spiße, neben welcher als ſchwar— 
zer Bunft das Auge fißt. Nechterfeits hinter dem kurzen 
Fühler Tiegt die Gefchlehtsöffnung. Der Leib bifdet 
41/5 Windungen, ift von glatter dünner Haut beffeidet, 
am Grunde, wo er fich über ven Fuß erhebt von einem 
verdichten weißlichen Mantelringe umgeben. Bon den 
Eigentbümfichfeiten des anatomifchen Baues unterrichte 
man fi durch Zergfiederung frifcher Exemplare, diefelben 
mit den andern einheimifchen Arten vergfeichend. 

Weinbergsſchnecke ift bei ung fehr häufig in Gärten und 
Laubwäldern, an feuchten fchattigen Plätzen, an trocknen 

Die 



Schneckengärten hört ein fcharfes Ohr fie freffen. 
riechen ſehr langſam durch wellenförmige Bewegungen 

der Sohle, ziehen fich aber fehr fchnell bei Gefahren in 

Schnecken. 

warmen Tagen verfteckt und zurüdgezogen, nur Abends 
und Morgens begierig freffend, bei Fühler feuchter Witte 
rung den ganzen Tag hindurch thätig. Ihre Gefräßigfeit 
nimmt vom FSrühfinge bis zum Herbſt allmählig ab. 
Wo fie in großer Menge zufammen find, befonders in 

Sie 

ihr Gehäuſe zurück, wobei die Fühler durch feine Ringe 
musfelfafern und durch den von der Spindel des Ge— 
häuſes fommenden Musfeln in fic) felbft eingeftülpt wer- 
den. Unter Waſſer mit Abfchliegung der Luft fterben fie 
nad) 12 bis 24 Stunden, des Gehäufes beraubt nad) 
drei bis vier Tagen. Friſches Futter vermögen fie aus 
einiger Entfernung zu wittern und Friechen demfelben auf 
dem Fürzeften Wege zu. Berlegungen der Schafe, der 
Fühler, der Lippen werden reproducirt. Mit Eintritt 

kalter nebliger Herbfttage erfchlaffen fie, verlieren den 
Appetit gänzlich, verbergen fi) unter Moog, Laub u. dal. 
und bohren ſich endlich einige Zoll tief in die lockere 
Erde, um bier mit nad) oben gerichteter Mündung des 
Gehäufes Winterfchlaf zu halten, wobei fie diefelbe mit 
einem derben weißen kalkigen Deckel verfchließen, den— 
felben oft auc verdoppeln. Sinft die Lufttemperatur 
unter Null: fo hören die Bulfationen des Herzens auf 

und die Thiere find völlig erſtarrt. Ende April, in fehr 
milden Frühlingen fhon in den erften Tagen deſſelben 
erwachen fie, ftoßen den Dedel ab, verlafjen die Löcher 
und friechen nach den jungen faftigen Pflanzen umber. 

Im Mai beginnt die BPaarungszeit und dauert bis in den 
Sommer hinein, indem jede Schnee die Paarung nad) 
einigen Wochen wiederholt. Die Eier werden Tags 
darauf oder fpäter abgelegt ‚an einer vor dem Aus— 
trocknen und vor ftarfem Regen gefchüßten Stelle in ein 
etwa drei Zoll tiefes Loch zu 20 bis 80 und dann mit 

Erde bevedt. Man beobachte die Thiere bei all diefen 
Arbeiten, um die Lebhaftigfeit und den feinen Inftinft 
folder Sinnbilder der Trägheit und des Stumpflinnes 

zu bewundern und fein Urtheif über diefelben auf Wahr— 
heit zu begründen. Die 21/, Linie großen Eier haben 
eine federartige rauhe Schale, darumter eine dünne Haut, 

grünfichgelbes Eiweiß und Dotter. In drei bis fechs 
Wochen je nad) Temperatur und Keuchtigfeit des Lager- 

platzes fchlüpft die Brut aus, welche als erfte Nahrung 
die Eifchale und dann die zarteften Pflanzentheile ver- 
zehrt, noch eine ganz durchſichtige Schale befißt und in 
der Minute 50 Pulsfchläge zeigt. Bis in die fechfte 
Woche bildet das Gehäufe erft anderthalb Umgänge, aber 
oft erreicht Dafjelbe in einem Jahre fchon feine volle 

Größe. In füdfichen und Fathofifchen Ländern wird die 
Weinbergsfchnede fehr viel und gern gegejfen, bei ung 
hat meines Willens noch Niemand Appetit darauf ver- 
fpürt und felbft in Jahren der höchften Fleifchpreife blieb 
fie unbeachtet. Schädlich wird fie befonders in Wein- 
bergen durch Verzehrung der jungen Triebe. 

Sn ſüdlichen Ländern kömmt die rauhe Wein— 
bergsſchnecke, H. adspersa (Fig. 34), vor, welche 

der gemeinen in Größe und Tracht fehr nah fteht, grau— 
gelb oder gelb mit braunen, fein gefleckten Binden, un— 

ee ee 

durchbohrtem Nabel und weißer Mündung. In Betragen 
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und Lebensweife weicht fie nicht ab; ihr Vaterland aber er= 
ftreet fi) über das füdfiche Europa, einen Theil Afiens und 
Afrikas, über Mittel- und Südamerika, wo fie zweifele- 
ohne mit den Mönchen als Faftenfpeife eingeführt ift, 
denn fie iſt als Speife ebenfo beliebt wie die gemeine. 

Andere gemeine Arten unferer Gegend find noch fol- 
gende. Die Baumgartenfchnede, H. arbustorum , bläu— 

fichfchwarz , ihr Gehäuſe zoflgroß, gedrückt kugelig, be— 
deeft durchbohrt, dünnfchalig, fehr fein geftreift, der Länge 
nach runzelig geftricheft, braun, ftrohgelb gefleckt, meift 
mit rothbrauner Längsbinde, fechs gewölbten Umgängen, 
rundlich mondförmiger Mündung, weiß gelipptem Mund— 
faum, deren oberer Rand ausgedehnt, der untere zurüd- 
gebogen ift; in Gärten und feuchten Laubwälvern. Die 
Gartenfchnedfe, H. hortensis, gelbgrünfich, ihr Gehäufe 
gedrückt rundlich, gebändert oder einfarbig, mit inwendig 
weiß gelipptem Mundfaum. Man unterfcheidet viele 

Varietäten: rein gelbe, gelbe mit blaßbrauner Mitte der 
Umgänge, ſchmutzig weiße mit drei bis fünf heflen oder 
dunfeln braunen Längsbinden, weiße mit einer breiten 
und zwei ſchmalen braunen Längsbinden, dunfel fleifch- 
farbene u. a. Einige betrachten die Waldſchnecke, H. 

nemoralis, als bloße Abart der Gartenfchnede, andere 

als ftreng gefchiedene Art, weil ihr Schlund und Mund 
faum ftets braun oder ſchwärzlich iſt. Auch fie Liefert 
große Reihen von Varietäten in die Sammlungen und 
gewährt eifrigen Sammlern durch den Wechfel ihrer Far- 
benzeichnung Unterhaltung: rein gelb, gelb mit einer 
mittfen rothbraunen Längsbinde, gelb mit drei bis fünf 
rothbraunen Binden, dunfel fleifchfarbene, ebenfolche 
mit einer braunen Binde, blaß fleifchfarbene mit mehren 
Binden, auch mit weißen Binden zwifchen den braunen 
und fehr viele andere. Die gelblich graue, etwas fleckige 
Strauchſchnecke, H. fruticum, hat ein noch nicht zoll 
großes, deutlich genabeltes, Fugeliges Gehäufe röthlich 
oder weißgelblich, nur felten mit Faftanienbrauner Längs— 
binde, mit fünf oder fechs mäßig gewölbten Umgängen, 
mit monpförmig runder Mündung, etwas aufgeworfenem 
ſchwach gelipptem Mundfaume. Die fein geftrichelte 
Schnirkelſchnecke, H. strigella, ift weit genabelt, horn= 
farben mit weißlichem Gürtel, mit etwas zurücgebogenem 
Mundfaum, in der Jugend dicht behaart. Die Haide— 
ſchnecke, H. ericetorum, breit genabelt, niedrig, quer= 
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geſtreift, weißlich oder hellbräunlich, einfarbig oder mit 
verſchiedenen braunen und hornfarbenen Längsbinden, 
das Gewinde kaum hervortretend; ſechs ziemlich gewölbte 
Umgänge, der letzte ſtielrund, vorn niedergebogen; die 
Mündung faſt kreisrund, der Mundſaum gerade, innen 
ſchwach gelippt; das Thier grünlich gelb. H. rotundata 
ſehr klein, ſchräg vertieft genabelt, niedrig, eng gewun— 

den, horngelblich mit röthlichen Flecken, fein rippen— 

ſtreifig; der letzte Umgang kantig, die Mündung gedrückt 
mondförmig; der Mundſaum gerade, einfach und ſcharf. 

Die ihr ſehr ähnliche H. ruderata iſt größer, ungefleckt, 
mit mehr gewölbter Mündung. H. pulchella unſere 
kleinſte, genabelt, etwas gedrückt, glänzend weiß und 
glatt, mit nur vier mäßig gewölbten Umgängen, deren 
letzter vorn erweitert und nicht herabgebogen iſt; die faſt 
kreisrunde Mündung ſchief, der Mundſaum zurückgebogen, 
dünn weiß gelippt; das Thier weißlich und mit glänzend 
glasartigem Winterdeckel. H. aculeata durchbohrt, klein, 
rundlich kreiſelförmig, horngelblich, gerippt und die Rip— 
pen ſtachelartig verlängert. H. sericea durchbohrt, ziem— 
lich kugelig, hornfarben mit kleinen Haaren dicht bedeckt, 
mit breit mondförmiger Mündung, kaum aufgeworfenem 
ſcharfem Mundſaume und etwas umgeſchlagenem Spindel— 
rande. H. hispida weit genabelt, faſt ſcheibenrund abge— 
flacht, hornfarben, kurz behaart, ſchwach glänzend, mit 
breit mondförmiger Mündung, aufgeworfenem innen weiß 
gelipptem Mundfaume und die Lippenwulft in der Nähe 

des Spindelrandeg zu einer fcharf hervorragenden Fleinen 
Leifte zufammengefchnürt. H. bidens hornfarben durch— 
fcheinend gegürtelt, Der Mundfaum am Grunde immer mit 
zwei Zähnen, über welchen fich außen zwei Eleine Grübchen 
befinden. H. cellaria weit genabelt, flad und gedrüdt, 
glänzend hellhorngrün, unten weißlich, faft durchſichtig, 
fein geftreift, mit zufammengepreßter fehief mondförmiger 
Mündung und einfachen fcharfem Mundfaume. H. nitida 

weit genabelt, niedergedrückt kugelig, geftreift, durchſichtig, 
glänzend gelbbraun, mit mondfürmig freisrunder Mün— 
dung und dünnem feharfem Mundſaume. H. lapieida 
fehr niedergedrückt, genabelt, mit fcharfem Rande, braun 

gefleckt. 
Von außereuropäiſchen Formen mögen nur einige 

angedeutet werden. H. jamaicensis bauchig, ungenabelt 
mit ſehr weiter Mündung, wulſtigem Spindelrande, ge— 

bändert. H. haemastoma faſt kegelförmig, ungenabelt, 
mit weißen Binden, ſehr breiter Mündung, breitem 
wulſtigem Spindelrande und mit weißen Binden. H. 
realis freisrund.convez, ungenabelt, ftarf glänzend, fehr 

dünnfchalig, die Mündung unten doppelt fo breit wie 
oben und der Munpfaum fcharf. H. perspectiva in 
Panama fast fcheibenformig und fehr weit genabelt, 
die Mündung rundlich mondfürmig und der Mundfaum 
fcharf. Diefe und viele andere find zu Typen eigenthüm— 
licher Subgenera erhoben worden und ift es zur Zeit 

nicht möglich den Werth derfelben genügend feftzuftellen 
und gegen einander abzufchäßen. Einige derfelben wer- 
den denn auch bereits allgemein als felbftändige Gat— 
tungen aufgeführt. So Streptaxis mit nur tropifchen 
Arten, welche im Außern Bau des Thieres nicht von 
Helix abweichen. Dagegen ift ihr Fugelfürmiges oder 
ovales Gehäufe unregelmäßig, indem die legten Umgänge 
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die Spiralrichtung der frühern verfaffen ; ihre halbmond— 
fürmige Mündung gezähnt oder ungezähnt, der Mund- 
farm zum Theil umaefchlagen. Die abgebildete Str. con- 
tusa (Fig. 35), Iebt in Brafilien, andere in Afrifa und 

Indien. — Bon dem brafilianifchen Tomigerus ift dag 

Fig. 35. 

Streptaris. 

Thier noch unbekannt, am kegelförmigen Gehäuſe die feßte 
Windung dergeftalt vorgezogen, daß ftatt des Nabelriges 
eine horizontale Furche entiteht, welche die beiden Hälften 
der letzten Windung von einander trennt. Die Mündung 
eiförmig und durch zahlreiche Zähne fehr verengt. Auch 

von dem ebendort heimifchen Anostoma (Fig. 36), wurde 
dag Thier noch nicht unterfucht, das Gehäufe zeichnet ſich ' 
durch eine in Folge abnormer Drehung des legten Um— 

Fig. 36. 

Anoſtoma. 

ganges nach oben gerichtete Mündung aus. 
auf Cuba und Jamaica hat ein niedergedrüctes Gehäuſe 
mit glängendem Ueberzuge an der Bafis und Lamellen in 
ver Mündung. Die Lampenfchnede, Carocola, kenn— 
zeichnet der fchieffantige gefielte feßte Umgang des Ge— 
häufes und die breitere als Tange Mündung mit eckigem 
Saum. Ühre zahlreichen Arten gruppiren fi) nach der 
Lage des Kieles. Die weftindifche C. acutissima (Fig. 
37), befist fehr ſcharf gefiehte Umgänge, zarte Quer— 
ftreifen und einen bläufichen zurücdgefchlagenen Lippen— 
vand. Die weißlippige C. albilabris (Fig. 38), eben- 
falls auf den Antillen lebend ift röthlichbraun mit weißer, 
fehief über den Nabel gezogener Mündung und zurüde 
gefchlagenem Lippenrand. Der Kiel verläuft wie aus 

den Abbildungen erfichtlich in der Mitte der letzten Win— 
dung und eng an diefe an ſchließt fich unfere einheimifche 
oben erwähnte Helix lapicida. 

u. a. liegt der Stiel an der Unterſeite des letzten Um— 

ganges, bei C. Gualteriana, inflata, filimargo über der 
Mitte deſſelben. 

2. Glasſchnecke. Vitrina. 

Die Vitrinen bewohnen eim ſehr zartes durchſchei— 
nendes Gehäufe, das ein wirklich glasartiges Ausſehen 
hat. Es ift ungenabelt, flady gedrückt, Fugelig oder ohr— 

Bei C. elegans, pileus 

Proserpina 
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Weißlippige Lampenſchnecke. 

foͤrmig, ſtets mit ſchnell an Umfang zunehmenden Um— 
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gängen und daher Furzem Gewinde, mit weiter mond- 
fürmiger oder zugerundeter Mündung, einfacher Außen- 
fippe und gebogenem Spindeltande. Das geſtreckte Thier 

vermag ſich nicht vollftändig in fein Gehäufe zurückzu— 
ziehen, der runzelige Mantel ragt weit hervor und bededt 
den Rüden und ein zungenförmiger Kortfaß von ihm legt 
ich rechterfeits außen an das Gehäufe, ftets in wellen- 
fürmiger Bewegung während des Lebens, aber zurüd- 
ziehbar; der Fuß fchmal und ſpitzig. Die Lungenhöhle 
fiegt weit nad) hinten. Von den immer nur feinen Arten 
leben nur wenige in Deutfhland an feuchten fehattigen 

Orten den Blicken flüchtiger Beobachter nicht auffallend. 
Einige derfelben und zwar die typifchen find Fein, fehr 
zartfihalig und auch weitmündig. Dahin gehört unfere 
durchfcheinende Glasſchnecke, V. pellueida (Fig. 39), 

ig. 39. 

Durchſcheinende Glasfchnede, 
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unter Moos und bei regnigtem Wetter fehr lebhaft, bläu— 

lichgrau mit weißlicher Sohle. Das fehr dünne, grün— 
fihe Gehäuſe ift fehr glänzend durdhfichtig, mit kleinem 
Gewinde, viertehalb ſchwach gewölbten Umgängen, ver 
legte unten breit, abgeflacht, in der Mitte eingedrüct 

und faum häutig gerandet; die Mündung fhief, mond- 
förmig rund, derMundfaum etwas nad) innen gekrümmt, 
überall gleichförmig gebogen. Sehr nah ftehen V. dia- 
pbana und V. subglobosa. Andere haben eine minder 

weite Mündung und ein etwas ftärferes, genabeltes Ge- 
häuſe fo die gebänderte V. laevipes und die in Farbe 
und Zeichnung fehr veranderliche V. eitrina. Die unter 
Figur 40 bei a abgebildete V. Freycineti und bei b 
V. Cüvieri, zwei außereuropäifche Arten werden ohne 
genügenden Grund als eigene Gattung Helicarion auf- 
geführt. 

Fig. 40. 

Helicarion. 

3. Bernfteinfhnede 

Auch diefe Schneden befigen ein dünnfchaliges, aus 
wenigen Umgängen beftehendes Gehaufe, aber ein eiför- 
miges oder Tängliches mit Fleinem Gewinde, großer ſchief 
eirunder Mündung mit einfacher fehneidender Außenlippe 
und einfacher fihneidender Spindel. An dem dicken 
fleifchigen Thiere fallt die Kürze der untern Fühler und 
nicht minder die verdickte untere Hälfte der obern Fühler 
auf, in feinem innern Bau die Längsreihen dreifpißiger 

Zähnchen auf der Zunge und der Mangel eines Falfigen 
Liebespfeiles und des denfelben bildenden Sadıs. Die 
Arten lieben die Nähe des Waffers und verrathen ihre 
fpecififchen Eigenthümlichkeiten nur dem fcharfen Auge. 

Die ftinfende Bernfteinfchnede, S. putris, über Zoll lang 
ift haufig, eiförmig, runzelig geftreift, durchſichtig, bernftein= 
gelb, mit fegelfürmigem Gewinde, feichter Naht, kaum 
fchiefer Mündung, innen wie mit Firniß geftrichen, umd 
das Thier fchmußig gelbgrau. 8. Pfeifferi nur halb fo 
groß, bewohnt die Ufer der Teiche und Seen unmittelbar 
am Waffer, ift geſtreckter, mit fehr fchiefer, verlängert ei— 

runder Mündung; der Leib graufchwarz. Die länglich 
eirunde S. oblonga iſt ftets heil hornfarben, mit tiefer 
Naht der Umgänge und rundlich eiförmiger Mündung. 
Andere Arten fommen bei uns nicht vor und mehre 
Gondyliologen haben auch für fie befondere Subgenera 
aufgeftellt. 

A, Vielfrasſchnecke. Bulimus. 

Die fhon eis bis thurmförmigen Gehäufe diefer 
Gattung führen die Sammlungen ſchon in mehren 
Hunderten von Arten auf. Alle haben eine hohe 
ſchmale Mündung, deren ‚Außerer Saum weit Jänger 

als der innere, die Spindel gerade if. Dagegen er= 
7 

Suceinea. 
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fcheint der Mundfaum bald gerade und fihneidend, bafd 
gerade und die, oder aber umgefchlagen, die Mündung 
zahnlos oder gezähnt, die Baſis genabelt oder unge 
nabeft; der feßte Umgang fehr vergrößert. Die Thiere 
weichen mehr durch anatomifche Eigenthümtichfeiten als 
im Außern Bau und Tracht von Selig ab. Es fehlen 
ihnen unter anderm die büfchelförmigen Anhänge an den 
Ausführungsgangen der Fortpflanzungsorgane. Die be— 
reits unterfchiedenen 600 Arten leben über beide Erd- 
hälften vertheift, in unfern Gegenden nur fehr wenige, 
fleine und nicht befonders auffällige, die meiften in 

tropifchen Ländern und zumal in Südamerifa, wo fie 
zugleich durch bedeutende Größe und fchöne Färbung ſich 
auszeichnen. Einige wenige gebären lebendige Junge und 
werden deshalb oft unter dem Namen Partula generisch 
zufammengefaßt, die bei Weiten meiften legen Eier und 
zwar gewaltig große, Bulimus ovatus 3. B. ſolche von 
Zaubeneigröße. Um die große Manichfaltigfeit zu ordnen 
haben die Monographen, deren wir ſchon oben für die 

Familie der Heliceen gedachten, namlich Bed, Albers, 
Pfeiffer zwanzig bis fechzig Subgenera aufgeftellt, mit 
deren Bgründung es ſich wie mit denen von Helix vers 

halt. Da wir hier Fein Lehrbuch der Conchyliologie 
fiefern: fo müffen diefelben unberüdfichtigt bleiben. 

Unter den einheimifchen Arten fammelt man die 
dunffe, B. obscurus, zuerft. Ihr faft einen halben Zoll 

Hohes, nur zwei Linien dickes Gehäufe ift länglich eiför— 
mig oben zugefpißt, ziemlich glänzend, braun, durchfichtig 
und ſchief geftreift, aus fieben gewölbten Umgängen be= 
ftehend, mit zugerundet eiförmiger Mündung, etwas weiß 
gelipptem, ausgebreitetem Mundfaume und furzem um— 

gefchlagenen Spindelrande. Gewöhnlich findet man die 

Nothlippige Vielfrasſchnecke. 

Gehäufe fehr beſchmutzt, felbft wenn das grauſchwarze 
Dafjelbe bildet fich einen glänzenden 

An diefe Art reiht ſich 
Thier noch Tebt. 
und durchfichtigen Winterdeckel. 
die füdeuropäifche, B. bidens, mit flachen Umgängen, ge 
nabelt, mit ovaler Mündung und Zähnen in derfelben, 
ganz weiß oder mit braunen Längslinien gezeichnet. 
Höchſt eigenthümlich ift der im ſüdlichen Frankreich häu— 
fige B. decollatus, welcher von feinem thurmhohen, viel= 
gewindigen Gehäufe die obere Hälfte abjtößt und die 
Bruhöffnung durch eine Wand verfihließt. Seine Mün- 
dung ift fang oval mit fcharfem Saume Die roth- 
lippige Bielfrasfchnede, B. haemostomus (Fig. 41, bei a 
das Ei, b dafjelbe zerbrochen mit der jungen Schnede, 
e d junge und e ein ausgewachfenes Gehäufe), Tebt auf 
den Antillen, ftreift ihr braunes Gehäufe mit ftarfem 

Wachsthumsfalten und färbt die Lippe blutroth, bedeckt 
den Nabel, fchlägt den Mundfaum um und hat eine große 

lang ovale Mündung. Sie ift ebenſo haufig in unfern 
Sammlungen wie die in Chili gemeine rofige Vielfras— 

ſchnecke, B. rosaceus, welche mit ihr einen befondern 
Sormenfreis vertritt. Figur 42 ftellt bei a das ganze 
Thier, bei b ein jüngeres Gehäufe, bei ce das Junge im 
Ci, bei d das Ei dar. Das Gehäufe ift etwas rauh, 
in der obern Spitenhälfte vofenroth, in der untern 
bräunlich mit weißer Sprenfelung und mit weißer Lippe. 
Das Thier lebt noch in anfehnlicher Höhe der Gordilferen 
und verbirgt fi) während der trocdnen Jahreszeit unter 
trocknen Pflanzen in tiefem Sommerfchlaf. Capitain 
King brachte e8 in Baumwolle verpadt nach) England, 
wo es nad anderthalbjähriger Reife erwachte und in 
einem Gewächshauſe noch ein Jahr hindurch lebte. Bei— 
ſpiele von ſo langem Schlafe und ſo weiten Reiſen haben 
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übrigens auch noch andere Lungen— 
ſchnecken geliefert, welche in Moos 
verpackt aus fernen Welttheilen lebend 
in Europa ankamen. Die dreiſtrei— 
fige Vielfrasſchnecke, B. trifasciatus, 

(Fig. 43), in Weſtindien häufig und 
Dreiftreifige Bielfras- ſehr veränderlich in der Färbung 

ar wurde zahlreich in den Kafffchichten 
an der Nordweftfüfte von Guadeloupe gefunden, in wel- 
cher jene menfchlichen Sfelete Tagen, die man für präada- 
mitifch erflärte, aber bei gründlicher Unterfuchung doch 
als der gegenwärtigen Schöpfungsperiode angehörig nad)- 
wies. Die gewellte Vielfrasſchnecke, B. auris Sileni 

(Big. 44 Thier, 45 ausgewachfene Gehäufe, 46 a junges 
Gehäufe mit fihneidendem Mundfaume, b vergrößertes 
und e natürliches Gi, d Wirbelanficht), ift fehr fein ge— 
ftreift, auf röthlich Faftanienbraunem Grunde mit dunflen 
Wellenbinden gezeichnet, am Wirbel ftunpf, mit umge— 

fihlagenem Mundfaume. Das Thier legt zahlreiche Eier 

Fig. 44. 

Gewellte Vielfrasſchnecke. 
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und klebt dieſelben an die Blätter der 
paraſitiſchen Tillandſien, welche in 

ihrer Höhlung ſtets Regenwaſſer bewah— 
ren und die für die Entwicklung der 
Embryonen erforderliche Feuchtigkeit 
liefern. Bei B. peruvianus fit Die 

letzte Windung des Gehäuſes größer 
als die übrigen zuſammen, ungenabelt, 

die Mündung fang eiförmig und aroß, 
an der Baſis zum Theil ſehr erweitert, 

der Mundfaum ſcharf. B. zebra iſt 
oval kegelförmig, bauchig, ungenabelt, 
mit ovaler Mündung, fcharfem Mund— 

faume und ſchwacher Spindel, ſchön 
gebändert und geflammt, doch biswei— 
fen nur einfarbig. Don den lebendig 
gebärenden, unter Partula zufammen= 

gefaßten Arten ift die ſüdliche Vielfras— 
ſchnecke B. faba die häufigfte und in 
Zeichnung veränderlichfte, (Fig. 47), 

Fig. 45. 46. 

Big. 47. 

Südliche Vielfrasfchnede. 

mit ftarfem Nabelfpalt, gefalteter Spindel, ein— 
fürmig braun oder grün, oft mit Binden. B. ota- 
heitanus links gewunden. 

5. Achatſchnecke. Achatina. 

Die Achatfchneden haben in ihrem Gehäuſe eine 
fo große Achntichfeit mit Bulimus, daß manche 

Conchyliologen fie nur als Subgenus betrachten, zu= 
mal die Unterſchiede zwifchen beiden noch durch einige 

vermittelnde Arten abgefchwächt werden. Der fichere 
ik 
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Unterfchted Tiegt in der Spindel, indem diefelbe bei Buli— 
mus gerade, ohne Abftukung und ohne Ausfchnitt am 
Grunde ift, bei Achatina dagegen glatt und ftets unten 
abgeftußt ift. Die immer längere als breite Mündung 
erfcheint bisweilen unten ausgefchnitten und die Außen- 
fippe ſtets fchneidend, nie zurücgefchlagen "oder verdidt. 
Das Thier zeigt in feinem Außern Körperbau feine er 
hebfichen Unterfchiede von Helix. Die fpecififhe Manich- 
faltigfeit ver Achatinen bfeibt zwar weit hinter Bulimus 

zurüc, tft aber noch groß genug, um den Conchyliologen 
Schwierigfeiten in der Feftitellung und der Gruppirung 
der Arten zu bereiten. Bon den einheimifchen Arten 
verdienen nur zwei unfere Beachtung. Die fettglängende 
Achatfchnede, A. lubrica (Fia. 48, a in natürlicher Größe, 
b vergrößert) hat ein nur zwei bis drei Linien hohes, 

Big. 48, 

Fettglänzende Achatſchnecke. 

fettglänzendes, durchſichtiges, hornfarbiges Gehäuſe mit 
ſechs gewölbten Umgängen, leicht gebogener, etwas ſchwie— 
liger Spindel, eiförmig elliptiſcher Mündung und ge— 
radem Mundſaum, welcher auf der rechten Seite meiſt mit 
einer etwas nach innen gebogenen dünnen Schmelzwulſt 
verſehen iſt. Das Thier iſt grünlich grau und bildet 
einen glänzenden durchſichtigen Winterdeckel; es lebt in 
feuchten humoſen Boden. Die andere weißliche Art, 
A. acicula ſpitzt ihr Gehäuſe ſchlank nadelförmig zu. 

6, Puppenſchnecke. 

Sehr zierliche aber winzig kleine Gehäuſe, welche 
zwiſchen feuchtem Moos, unter Laub und feuchtem Ge— 
mulm an manchen Stellen ſehr zahlreich beiſammen lie— 
gen, aber nur dem zu Geſichte kommen, welcher danach 
ſucht, dem gleichgültigen ungeübten Auge bleiben ſie 
verborgen. Sie find walzen- oder eiförmig, genabelt, 
ihre Mündung halb eiförmig, gezähnt oder ungezähnt, 
beide Ränder faſt gleich lang, zurückgeſchlagen, oben ge— 
trennt, indem ſich eine Schmelzplatte dazwiſchen ſchiebt. 
Die Thiere ſtimmen äußerlich mit den Gartenſchnecken 
überein, nur daß zumal bei den kleinſten Arten die untern 
Fühler bis zum Verſchwinden ſich verkürzen. Wer ſeine 

Augen ſchärfen und ſich mit zierlichem Formenſpiel unter— 
halten will, ſammele die einheimiſchen Arten. Die 
Moospuppenſchnecke, P. muscorum, von höchſtens andert- 

halb Linien Länge iſt eiförmig ſtielrund mit zugeſtumpfter 
Spitze, ſchwach glänzend hornbraun, mit kurzem tiefen 
Nabelſpalt, aus ſechs bis ſieben mäßig gewölbten Um— 

gängen beſtehend; die Mündung faſt halbkreisförmig, 
zahnlos oder mit einem, ſelten mit zwei unſcheinbaren 
Zähnchen verſehen, und der Mundſaum außen mit einer 
weißlichen Schmelzwulſt umgeben, an Ufern und Graben— 

rändern, lebend. P. minutissima erreicht noch nicht eine 
Linie Höhe, ift ftielrund, abgeftumpft, fein und dicht ge— 

jtreift, dünnfchafig, durchfichtig, hornfarben, mit länglich 

runder zahnfofer Mündung und ſchmal umgebogenem 

Pupa. 

Mundfaume. P. edentula mit zahnlofer Mündung und 
etwas wulftig hervortretendem letzten Umgange. Die 
Arten ohne untere Fühler werden unter Vertigo zuſam— 
mengeftellt. Dahin gehört die faft eine Linie große 
P. antivertigo glänzend faftanienbraun, mit faft fegel= 
fürmigem Gewinde, fünf flachen Umgängen, von welchen 
der vorleßte gewölbter, mit fchief herzförmiger fiebenzäh- 

niger Mündung und faum aufgetriebenem Mundfaume, 
P. pygmaea ift glänzend braungelb, ftumpffpißig mit 
vorn aufgetrieben fammartigem letzten Umgange, halb 
eirunder, fünfzähniger Mündung und weißlichem ausge— 
breitetem Mundfaume. P. pusilla linfg gewunden, faum 

genabelt, eifürmig, durchfichtig horngelb, mit am Grunde 
zufammengepreßtem legten Umgange, halb eirunder ſechs— 
zahniger Mündung und dünnem, faum etwas umge- 
fchlagenem Mundfaume. Fig. 49 und 50 ift diefe Zwerg- 

Fig. 49. 50. 

wergpupa. 

pupa vergrößert dargeftellt. Viele andere leben im 

füdfichen Europa. Unter den aufereuropaifchen zeichnet 

fich die große Puppenfchnede, P. uva (Fig. 51) in Weft- 

Fig. 51 

Große Puppenſchnecke. 

indien bei walzenförmiger Geftalt durch ftarfe Rippen, 
grauweiße Färbung und einen Zahn im Spindelrande 

aus, die gelbmündige P. chrysalis (Fig. 52) deſſelben 
Vaterlandes durch eine innen hochgelbe Mündung und 
dunkle eefige Striche auf grauem Grunde. 
— Andere walzenförmige, vielwindige Ge— 
3 häuſe mit Nabel, faſt kreisrunder zahnloſer 

Mündung, zuſammenhängendem und abge— 
löſtem Mundſaume, zahlreich in Weſtindien 
und Mexiko heimiſch, werden unter Cylin- 
drella aufgeführt, noch andere fehr ver- 
längerte mit ziemlich eiförmiger Mündung, 

z deren Ränder ungleich und getrennt find, 

Gelbmündige und mit mehren Falten an der Spindel, 
Buppenfänede. inter Megaspira wie Figur 53. Die fehr 
fanggezogenen Gehäuſe mit unvollftändigem dünnem, 
Mundfaum und einer Kalte an der Innenlippe typen die 

"Gattung Balea, welche zu den Glaufilien hinüberführt. 



7. Schließſchnecke. 

Die Schliehfchneden oder Clauſilien 
führen ihren Namen von einem Clauſilium 
oder Deckel, einem Kalkplättchen, welches 
von einem dünnen elaſtiſchen Stiele ge— 
tragen auf der Spindel im vorletzten Um— 
gange befeſtigt iſt, zurückweicht, wenn das 
Thier aus ſeinem Gehäuſe hervortritt, 
daſſelbe aber ſchließt, wenn das Thier ſich 
zurückzieht, äußerlich meiſt nicht ſichtbar iſt. 
Figur 54 zeigt das Gehäuſe mit der Mün— 
dung und bei beletztere weggebrochen, fo daß 
bei ce das Clauſilium fihtbar geworden ift. 
Das Gehäuſe ift immer fchlanf fpindelfür- 
mig, linfsgewunden (nur bei zwei Arten 
rechts gewunden), feine Mündung unregel- 
mäßig, birnförmig, durch Lamellen verengt 
und oft gezähnt oder gefaltet; der Mund- 

| faum zufammenhängend. Die Arten Ieben 
zahlreich in Deutfchland, viel manichfaltiger noch im ſüd— 

lichen Europa, fehr vereinzelt in Oftindien und Amerifa. 

Fig. 54. 

Clausilia. 

Megaſpira. 

Schließſchnecke. 

Ihre Unterſchiede haben den Conchyliologen ſehr viel zu 
ſchaffen gemacht und erſt neuerdings hat Adolf Schmidt 
fie in einer befondern Monographie mit großer Gründ— 

lichkeit Fritifch zu beleuchten angefangen. Man fammte 
und vergleiche fie nur, die Schwierigfeiten fie fpecifiich zu 

harakterifiren werden immer größer, je mehr man zu= 

fammenbringt; wer mit der Conchyliologie blos fpielend 
fi) die Zeit vertreibt, Fann ihnen natürlich Fein Intereſſe 
abgewinnen. inige Arten haben gewöhnfich zwei gegen 

- einander geneigte, bisweilen jedoch unvollftändige Platten, 
nämlich eine obere neben der Lippe und wine untere auf 

der Mitte des Spindelrandes an der Mündung; andere 
befißen eine Mondfalte, außen durch einen weißlichen 
Schimmer angedeutet, auf der der Mündung gegenüber- 
ſtehenden Innenfeite des Teßten Umganges befindlid); 

noch andere zeigen Gaumenfalten und zwar ein oder 
mehre obere mit der Naht parallel laufende und untere 
ſchraͤg herabfteigende; endlich Fommt auch eine Spindel- 
ſäulenfalte vor, umgebend die Spindelfäule. Norddeutſch— 
land zahlt 22 Arten. Sehr verbreitet ift darunter 

Cl. ventricosa Typus der Gruppe, deren Arten eine voll- 

ſtändige obere, aber feine mittfe Gaumenfalte, eine mit 
der obern Lamelle zufammenhängende Spirallamelle und 

eine deutlich) ausgeprägte, die Naht nicht berührende 
Monvfalte haben. Eine andere im Süden häufigere Art 
©. gracilis ſchaart um fich die Arten mit meift fehlender, 
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oder ganz in den Hintergrund tretender Mondfalte, mit 
nur rudimentärer Spirallamelle und mit einer erft hinter 
dem Schließfnöchefchen als ſchwaches Nudiment auftreten= 
den obern Gaumenfalte. Die abgebildete zerbrechliche 

Schließfchnede, Cl. fragilis (Fig. 55) ift ein Gebirgs— 

bewohner des mittlen Europa. 

Fig. 55. 

4..— 

Zerbrechliche Schließſchnecke. 

Dritte Familie. 

Ohrſchnecken. 

Die Mitglieder dieſer kleinen in Manichfaltigkeit der 
Geſtalten wie in ihrer geographiſchen Verbreitung be— 
ſchränkten Familie unterſcheiden ſich von den vorigen 
beiden ſogleich durch den Beſitz nur zweier kegelförmiger 
Fühler, welche die Augen nicht an der Spitze, ſondern 
innen am Grunde tragen. Der Körper kann ſich ganz 
in das ſpiralgewundene meiſt ſehr dickſchalige und deckel— 
loſe Gehäuſe zurückziehen, deſſen Mündung ſchmal und 
mit ſtarken Falten beſetzt iſt. Da die Familie bei uns 
nur ſehr ſpärlich vertreten iſt: ſo begnügen wir uns 
mit dieſer kurzen Charakteriſtik und wenden uns ſogleich 

zu ihrer typiſchen Gattung. 

1. Ohrfhnede. 

Die Geftalt des Gehäuſes ift eifürmig oder etwas 
thurmförmig, unter vorigem im allgemeinen Habitus Buli- 

mus zunächſt ahnlich; feine ſchmale Mündung verengt 
fi) nad) oben, ift an der Spindel mit einer oder mehren 
Falten befeßt, an der Außenlippe gerade und fchneidend 
oder aber verdickt und etwas umgefchlagen, oft innen ges 
zahnelt. Das Thier befikt nur einen hornigen Kiefer 
und auf der Zunge eine mittle und jederfeitS daneben 
31 Reihen fpißiger Zähne, zwei verlängerte Speicheldrüfen, 
einen fehr großen Fugeligen musculöſen Kropf, einen 
häutigen Magen mit furzem, fpiralfürmigem- Anhängfel 
und die Gefchlechtsöffnungen in der Nähe des rechten 
Fühlers. 

Die Arten [eben in der unmittelbaren Nähe der Ge- 
wäffer, viele nicht fern von der Meeresfüfte, bei ung nur 
fehr wenige und kleine, die meiften in der heißen Zone. 
Die Conchyliologen fondern fie wie alle artenreichen 
Gattungen in mehre Genera, deren Werth zweifelhaft 

bleibt, fo lange die Eigenthümfichfeiten der Thiere unbe— 
fannt find. Die wenigen Fleinen und weißen Arten bei 
ung mit Furzer Mündung und umgefchlagener Außenlippe 
wurden ſchon vor Begründung der Gattung Auricula 
durch Lamarck von dem verdienten DO. Fr. Müller unter 
dem Namen Carychium aufgeführt. So unfer C. mini- 
mum von höchftens einer Linie Größe mit kaum merf- 

lichem Nabelfpalt, eiförmig, glänzend, mit fchief eirunder 

Auriculacea. 

Auricula, 
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ungleichſeitiger Mündung und dreibuchtigem zurückge— 
ſchlagenem Mundſaume. Das zarte Thierchen iſt wäſſerig 

durchſichtig und lebt auf Wieſen und an Gewäſſern. Die 
zu Auricula im engern Sinne gezogenen Arten haben 

ein länglich eiförmiges Gehäuſe mit ziemlich hohem Ge— 
winde und innen verdickter aber ungezähnter Außenlippe. 

Von dieſen finden wir in Sammlungen häufig die Midas— 
Ohrſchnecke, Au. Midae (Fig. 56) auf den indiſchen 
Inſeln, die dickſchaligſte und feſteſte aller Landſchnecken, 

zugleich von rieſiger Größe, bis vier Zoll lang, geſtreift, 

Fig. 56. 

Midas-Ohrſchnecke. 

am Gewinde etwas körnig, weiß und mit einer kaſtanien— 
braunen Oberhaut bekleidet, mit in der Mitte verengter 
Mündung und zweigefalteter Spindel. Noch andere 
unter Cassidula vereinte Arten Neuhollands und Oſtin— 

diens Fennzeichnet die außen gerandete, etwas umge— 
fchlagene, innen mit einer erhabenen quer gezähnelten 
Zängstfeifte verfehene Außenlippe, fo das Katzenohr, 
Au. felis, bei den unter Melampus aufgeführten Arten 
ſchmält fih die Mündung faft lineal, die Außenlippe ift 
fchneidend und innen meift dicht mit Querfalten befebt. 
Dafür ift ein Beifpiel die in Südamerika heimifche Kegel- 
ohrſchnecke, Au. coniformis (Fig. 57), verfehrt fegelfürmig, 

gegen die Bafis zugefpißt, etwas gerungelt, 
weißlich, braungelb gebändert, mit drei 
Spindelfalten. Unter dem ganz beziehungs— 

[08 gewählten Namen der veiphifchen 
Drafelfprecherin Pythia ftehen die fehr 

; fchlanfen Gehäuſe mit hohem Gewinde 
und etwas umgefchlagener Außenfippe. 

Damit find die aufgeftellten Gattungen 
noch nicht erfchöpft, doch verdienen Die 

übrigen unfere Aufmerkfamfeit in feiner 
MWeife und wer fie um feiner großen Sammlung wil- 
fen achtet, wird fie im Bed und Gray felbft auffuchen. 

Die zweite Auriculaceengattung Scarabus drückt ihr 
eiförmiges Gehäufe zufammen und verfieht e8 mit zwei 
jtumpfen Santen, verdict die fchneidende Außenlippe 
nach innen und befeßt fie mit Zahnen, ebenfo auch die 

Spindel mit Falten und Zähnen. Ihre Arten gehören 
Dftindien und den Infeln des ftillen Deeanes. 

Unter dem wunderfich gebildeten Namen Pedipes 
(Fußfuß) führte Adanfon eine Obrfchnede vom Senegal 
auf, zu welcher man ſpäter noch Verwandte in Weftindien 
und auf ven Sandwichinfeln fand. Sie haben zwei 

fadenförmige Fühler mitten auf dem Kopfe und die eiför= 

Kegelohrfchnede. 

Weichthiere. 

migen Augen innen an deren Grunde, ihren elliptifchen # 
Fuß theifen fie unterfeits durch eine tiefe Querfurde. Das 
eiförmige Gehäufe zeigt eine fängliche Mündung mit fehr | 
Schiefer, fchneidender, innen zum Theil verdickter und ge= |) 

zähnter Außenfippe, mit ftarfer Falte oben an der Spinz | 
del und ein paar Zähnen an deren Rande, 

Vierte Familie. 
Wafferfchnecen. Limnaeacea. 

Die Mitglieder diefer Familie find die einzigen | 
Lungenſchnecken, welche im Waſſer und zwar ausfchließ- | 
lich in Süßwaſſer leben, alle übrigen Scneden der | 

Weil | 
fie num durch) Lungen athmen, alfo die Luft unmittelbar | 
aufnehmen, müffen fie fich entweder ftet8 an der Dber= | 

fläche aufhalten oder doc) zeitweilig an diefelbe fommen. 

Binnengewäffer und Meere athmen durch Kiemen. 

Ihr Fuß hat Ddiefelbe breite flache Sohle wie bei den 
Landſchnecken und fie bewegen fich daher auch Friechend | 
am Grunde des Wafjers oder fteigen an Wafferpflangen und 
Stengeln zur Oberfläche empor, rudern nicht mit dem Fuße, 
fondern faffen fich, wenn fie an der Oberfläche zu fehwimmen | 
fcheinen, von der Bewegung des Waſſers treiben. Außer | 
halb des Waſſers auf dem Trocknen dauern fienur fo lange 
aus als die Feuchtigkeit ihres Körpers anhält. Diefer ver— 
mag fi) vollftändig in das Gehäufe zurüdzuziehen, hat 
am Kopfe nur zwei in ihrer Form veränderliche Fühler 
mit den Augen innen am Grunde, und feinen Dedel. 
Das Gehäufe ift fpiralig gewunden, eirund, fcheiben- 
oder thurmförmig, immer dünn, hornig, ohne allen Außern 

Schmud, prunklos, mit veränderliher Mündung aber | 
mit ſtets fehneidender Außenlippe, und mit glatter oder 
befalteter, gerader oder gedrehter Spindel. Die Größe 
ift gering, höchſtens mäßig und fcheint hier das allgemeine 

Geſetz, daß nämlich die Wafferbewohner größer find als 
ihre nächjten Verwandten auf dem Lande, feine Geltung 
zu haben und zwar deshalb nicht, weil wir in den Lim— 

näaceen einen zum Aufenthalte auf dem Lande organifirten 
Typus alfo gegen feine urfprüngliche Beftimmung ing 
Waſſer verwiefen finden. Bon den Gattungen fommen 
die artenreichern auch bei ung vor, im Allgemeinen find 
fie jedoch viel artenarmer als die Heliceen. 

1. Blafenfdhnede. Physa. 

Blaſenſchnecken find kleine zarte Thiere mit zwei 
fangen borftenförmigen Fühlern und am Rande finger 
förmig eingefehnittenem Mantel, der während des Krie= 
chens bisweilen fih über den Mundfaum des Gehäufes 
zurückſchlägt. Das ebenfalls fehr zarte und zerbrechliche 
Gehäufe ift glatt, eiförmig bis Fugelig, links gewunven, 
durchfcheinend, gelblich, grünlich oder bräunlich, feine 
Mündung langlich mit fchneidender Außenlippe und mit 
gedrehter, faltenlofer, unten nicht abgeftußter Spindel. 

Die eben nicht zahlreichen, doc über alle Welttheile 
zerftreuten Arten Teben zwifchen feuchtem Moos und be— 

wachfenen Steinen an Bachufern und bieten in der Ein- 
fachheit ihres Gehäuſes Feine auffälligen Unterfchiede. 

Nach dem Verhalten des Mantels fondert man fie in 
zwei Gruppen, Deren jede einen Vertreter bei ung hat. 



Zur erſten gehören nämlich die Arten mit unzertheiftem 
und nicht über die Schale zurückſchlagbarem Mantefrande. 
So die Moosblafenfchnede, Ph. hypnorum (Fig. 58) 

vorzüglich unter naffen Moofen und in Gräben, bis neun 

Linien hoch, graufchwarz und ungefleckt. Ihr fehr dünn— 

Fig. 58. 
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Moos-Blaſenſchnecke. 

ſchaliges Gehäuſe (a) iſt verlängert und eiförmig, mit 
ſpitzigem Gewinde, ſehr fein geſtrichelt und glänzend, 

gelblich hornfarben, von den ſechs Umgängen der letzte 
ſehr groß; die Mündung ſpitz eiförmig, ungleichſeitig, 
mit ſcharfem Saum und etwas zurückgeſchlagenem röth— 
lichweiß ſchwieligem Spindelrande. Sie hüllt ihre Eier 
in dichten Schleim und hängt ſolche Bündel (b in natür— 
licher Größe, e vergrößert) an die Stengel der Waffer- 
pflanzen. Andere Arten lappen ihren Mantelrand und 
Schlagen ihn über die Schale zurück. Unſere Perfblafe, 
' Ph. fontinalis (Fig. 59) ift grünfich grau und gefledt. 
Ihr höchſtens fehs Linien großes Gehäufe ftumpfeiför- 
| mig mit kurzem Gewinde, gelblich hornfarben, geftrichelt, 

Big. 59. 

Perlblaſe. 

mit länglicher unten zugerundet buchtiger, oben zugeſpitzter 
Mündung. Man fieht fie in Gräben und Zeichen an 
Wafferftengeln Friechend, bisweilen aud) den Fuß nad) 
oben gerichtet auf dem ruhigen Wafferfpiegel fchnell dahin 

treiben. 
E Die fehr artenarme Gattung Amphipeplea hat ein 

ebenfalls fehr zerbrechliches, eiförmig rundes Gehäufe 

mit fehr furzem Gewinde und fehr weiter Mündung. An 

dem dicken furzen Thiere erfcheint der Fuß länglich eiför- 

mig, hinten abgerundet, der breite Mantel über das ganze 

Gehäuſe zurückgefchlagen und die Fühler Furz, zufammen- 

gedrückt, dreieckig. Bei ung die Flebrige Mantelfchnede, 
A. glutinosa, gelblich arau, oben ſchwarz mit gelblichen 

Flecken, ihr Gehäufe Fugelig, ungenabelt, glänzend. heil- 

hornfarben, mit blafenförmigem legten Imgange, bis zehn 

Linien groß. 

2. Shlammfhnede. 

Die Schlammſchnecken, zahlreich über die nördfiche 
gemäßigte Zone verbreitet, Fennzeichnen ſich äußerlich durd) 

wwei breite, flach gedrückte dreiedfige Fühler mit den Augen 

innen an der Wurzel und durch den nicht über die Schale 

zurücfchlagbaren Mantel. Ihre Zunge trägt eine mittle 

Reihe fehr Feiner Zähne mit eifdrmiger Schneide und 

ederſeits derſelben 32 Reihen kräftiger zweizähniger 

Gakenzähne. Der Magen gleicht einem dickmuskeligen 

Vogelmagen, denn er beſteht aus zwei halbkugeligen 

Limnaea, 

‚gerichtet. 
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Muskeln mit fehr enger Höhle zwifchen fih. Die männ— 
fiche Gefchlechtsöffnung liegt unter dem rechten Fühler, 
die weibliche weit davon entfernt vor dem Eingange in 

die Lungenhöhle. Man fieht daher bisweilen mehre 

Individuen behufs der Begattung fettenartig an einander 
gereibt. Die Eier werden in länglichen Gaflertffumpen 
(Fig. 60 b) an Waſſerpflanzen abgelegt und entwiceln 
die Brut fehr ſchnell. Das Gehäuſe iſt ftets dünne 

ſchalig, eiförmig oder verlängert eirund mit fpikem big 
thurmförmigem Gewinde, oft mit Nabelfpalt; die Mün- 
dung langgeſtreckt, zugefpigt eirund; ver Mundfaum 
gleichſam durch Erweiterung der Spindelfäufenfalte zu= 
fammenhängend, die Spindelfäufe felbft hin und her ge- 

bogen oder gefaltet. Die Oberfläche überzicht gewöhnlich 
ein grauer oder grüner, falfiger Schmuß. 

Diefe Schneden leben in ftehenden Gewäfjern, wo fie 
an Pflanzen aufs und abfriechen, oft längere Zeit über 
dem Waſſerſpiegel fien, auch langſam an der Oberfläche 
treiben das Gehäufe eingefenft und den Fuß nach oben 

Sehr empfindlich ziehen fie fich bei der ge— 
ringften Störung in ihr Gehäufe zurüd und finfen fehnell 
an den Boden. Leichter Wind fihon treibt fie ans Ufer, 
wo fie mühſam und fchwerfällig umherkriechen. Die Be 
gattung findet im Frühjahr ftatt. Die von mehren 

Goncyliologen angenommenen Limnäengattungen find 
bloße Sammelfataloge, feine natürlich begründeten Grup- 
pen. Bei ung fommen einige Arten häufig vor. Die 
große Schlammfchnedfe, L. stagnalis (Big. 60, 61) iſt 
grünfich grau und gefleckt und Fann die riefige Größe im 
Gehäuſe von drei Zoll erreichen. Daſſelbe ift unge— 
nabelt, fpig verlängert eiförmig, durchſcheinend, geftreift, 
weiß fleifchfarben; fieben Umgänge, alle an der Naht 

Fig. 60. 61. 

Große Schlammfchnede. 
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weißlich, der letzte bauchig; die Mündung ungfeichfeitig, 
fchief zugerundet mondförmig; der Mundfaum fcharf, 
fehr Schwach zurücgebogen. Höhe und Dicke ändern mehr- 
fach ab, auch monftröfe und abfonderlich gefärbte fommen 
vor. Sehr nah fteht L. fragilis ein Thier bläulich ſchwarz, 
das Gehäufe verlängert bauchig, fehr fein gitterförmig 
geftreift, hornbraun. L. glabra thurmförmig, geftrichelt, 
heil hornbraun, die Mündung gedrüdt eirund. Die 
Ohrſchlammſchnecke, L. auricularia (Fig. 62) eröffnet die 
Artenreihe mit ſehr kurzem Gewinde und weit bauchigem 
fegten Umgange. Sie hat einen Nabelfpalt, ift ohrartig 
erweitert, geftrichelt, durchfcheinend, gelblich oder grünlich 
hornfarben, im legten Umgange blafenartig aufgetrieben; 
der Mundfaum ſcharf und zurücdgefchlagen. Aendert je 

nach dem Aufenthalt in großen und Fleinen, in ftehenden 
und langſam fließenden Gewäfjern ab. 

Big. 62. 

Ohrſchlammſchnecke. 

Planorbis. 3. Scheibenſchnecke. 

Von allen bisher aufgeführten Schnecken unterſcheiden 
ſich die Planorben ſehr leicht durch ihr ſcheibenförmiges 
Gehäuſe, deſſen Umgänge ſpiral in einer Ebene liegen. 
Es iſt daher oft ſchwer das Oben und Unten deſſelben 
und ſomit auch die Richtung der Windungen ob links 
oder rechts zu beſtimmen. Näher betrachtet erſcheinen 
jedoch beide Seiten nicht vollig gleich, die obere fehr ge— 
wöhnfich etwas tiefer als die untere, immer aber fpringt 

der Rand der fehiefen Mündung nach oben mehr vor als 
nad) unten, fo daß man daran einen fichern Anhalt zur 
richtigen Stellung des Gehäufes hat. Die Umgänge find 
vollig abgerundet, oder gedrückt, oft auch gefielt; Die 
Mündung mehr minder halbmondförmig, der Mundfaum 
einfah und meift zufammenhängend. Das fchlanfe 
Thier beißt zwei lange borftenförmige, am Grunde er— 
weiterte Fühler, einen furzen vorn abgeftußten, hinten 
zugerundeten Fuß, und fondert aus den Rändern feines 
Mantels einen reichlichen rothen Saft ab. 

Die zahlreichen Arten heimaten zumeift in der nörd— 
fihen gemäßigten Zone und ziehen den Aufenthalt in 
ftehbenden Gewäffern dem in fließenden vor. Die ein= 
heimifchen find Teichter zu unterfcheiden nach ihren Ge— 
häufen wie die Limnäen. Ginige haben nämlich ganz 
gerundete Umgange. So die hornige Scheibenfchnede, 
Pl. corneus (Fig. 63), fehr häufig in ftehenden und 
fließenden Gewäffern, graufchwarz und in der Scheibe 
des Gehäufes bis zwei Zoll groß. Diefes ift oben ftär- 
fer vertieft, bogig geftreift, grünlich hornfarben oder roth— 
braun, mit ſechs Umgängen, fehief mondförmiger, innen 
brauner Mündung, und mit einfachem dünn weißlappigem 

Hornige Scheibenfchnecfe. 

Mundfaume. Pl. leucostoma oben faum ausgehöhlt, 
unten flach, mit abwärts ftumpfgefieltem Teßten Umgange, 

faft runder Mündung und weißgelipptem Mundfaume, 
nur drei Zinien groß. Pl. spirorbis unterfcheidet ſich 
durch einen größern letzten Umgang, deutliche Vertiefung 
beiderfeit8 und dunklere Färbung, in feichten fehlammigen 
Gewäffern. Andere Arten Fennzeichnet ein Kiel an den 
Umgängen. Die gefielte Scheibenfchnede, Pl. carinatus 
(Fig. 64) erreicht nahezu einen Zoll Scheibendurchmeffer, 

Fig. 64. 

Gefielte Scheibenfchnede. 

ift beiderfeits kaum vertieft, fein bogig geftrichelt, faft 
durchfcheinend, grünlich hornfarben, aus fünf fehnell an 
Umfang zunehmenden Umgängen beftehend, welche auf 

der Mitte des Rückens einen fcharfen Stiel haben; die 
Mündung fihief zugefpist elliptiſch, oben rinnenartig;; 
fehr häufig in fließenden und ftehenden Gewäſſern. Pl. 
complanatus iſt beiderfeit8 ausgehöhlt, gelblichhraun, 
mit fieben langſam an Größe zunehmenden Umgängen, 
deren Kiel fadenförmig iſt, mit fehief eiförmiger, faft 
dreiwinfliger Mündung. Pl. vortex faum halb fo groß 
wie vorige beide, oben tief, unten eben, etwas durch— 
fcheinend und gelblichgrün, mit fehr Tangfam fich ver- 
größernden Umgängen, welche abwarts fcharf gefielt find, 
mit umgefehrt herzförmiger Mündung. — Eine dritte 

Gruppe bildet das Gehäufe aus wenigen zufammenge- 
drückten und fcharf gefanteten Umgängen. Pl. nitidus 
nur drei Linien groß, oben gewölbt, unten flad und 
genabelt, faft durhfichtig, grün hornfarben, vier Um— 
gänge, der Iegte mit Ringfurden, die Mündung fehr 
fchief, umgekehrt herzförmig; in fchattigen Zeichen und 
Gräben. Pl. fontanus noch) Feiner, linſenförmig, oben 
faum ausgehöhlt, unten genabelt, durchfichtig gelblich- 
grün, Mündung fehr fchief, Iebter Umgang groß und 
ohne Einfchnürungen. — Die vierte Gruppe behaart oder 



berippt die wenigen fchnell zunehmenden Umgänge. Pl. 
albus drei Linien groß, beiderfeits flach ausgehöhlt, 
gitterförmig geftreift, arünlich, mit fchief winffigrunder 
Mündung und feinhanrigem Ueberguge. Pl. nautileus 
oben faft eben, unten genabelt, bräunfich hornfarben, 
‚drei gerippte Umgänge, Mündung fchief länglich rund. 
Pl. eontortus bildet acht faum merklich an Größe zu— 
| nehmende Umgänge und hat eine fehiefgedrüct mond- 
\ förmige Mündung. 

4 Slußnapfihnede. 

Kleine zarte Schneden, deren fyftematifche Stellung 
noch nicht begründet werden konnte. Ihr Gehäufe ent- 
‚ fernt fie ſehr weit von den vorigen und verweift fie zu 
ı den Napffchneden. Es ift namlich dünn, eiförmig und 

‚ flach Eegelförmig mit feitwärts gebogener Spike. Die 
Thiere beſitzen an ihrem großen Kopf zwei große eylindrifche 

‚ contraftile Fühler und innen am Grunde derfelben die 

Augen, am Maul eine Spur von Lippenanhängfeln und 
einen großen elliptifchen Fuß. Hienach würden fie ganz 
paſſend bei den Limnäaceen ftehen. Aber ihr Athem- 
organ ift fraglicher Natur. Einige deuten namlich ein 
blättriges Gebilde Tinferfeits zwifchen Mantel und Fuß 
‚ als Kieme und erheben deshalb Ancylus zum Typus 
einer eigenen Familie. Andere erfennen diefe Deutung 

nicht an, laſſen Ancylus dur eine Lunge athmen und 
diefe Verwandtfchaft mit den Limnäaceen unterftügt die 

Bezahnung der Zunge, welche eine mittle Reihe zuſam— 
mengedrückter einfpigiger Zähne und- jederfeits derfelben 
etwa dreißig Neihen gefrümmter einfpißiger Hafen zeigt. 

Wer Scharfblid und Scharffinn aufzuwenden hat, ſam— 
mele diefe Thierchen in unfern Bächen und Flüfjen und 
ermittle durch eine eingehende anatomifche Unterfuchung 
ihre allfeitigen verwandtfchaftlichen Beziehungen. Bei 

ung fommen zwei Arten vor, andere im übrigen Europa 
und in Amerifa. Unfer A. fluviatilis hat ein zwei Linien 
hohes, mügenförmiges, ſchiefes, dünnfchaliges, horn— 
farbenes Gehäuſe mit ftumpflicher etwas hafiger Spitze 

und ziemlich runder Mündung. A. lacustris ift länglich 
rund mit kurzer fchief abgelenfter Spike und fait ellip- 
tifcher Mündung. Beide heften fich feſt an Steine und 

— Pflanzenftengel. Von den fremdländifchen erwähnen wir 
die geſprenkelte Flußnapfſchnecke, A. irroratus (Fig. 65), 

von der weſtindiſchen Inſel St. Vincent, drei Linien 
groß, mit grünlicher Oberhaut, ſchwarz concentriſch und 

laͤngs geſtreift, und die geſtrahlte, A. radiatus (Fig. 66), 

Ancylus. 

Geſprenkelter Anchlus, 

Naturgeſchichte I. 5. 

Schnecken. 57 

Seftrahlter Anehlus. 

ebendaher mit alasartig durchfcheinender Schale. Bei 
Figur 65 a friechend, b umgefehrt, e in die Schale zu= 
rücgezogen, d ebenfo aber vergrößert, e von unten mit 

den angeblichen Kiemen, fg aus der Schale genommen. 

Fünfte Familie, 
Gedeckelte Lungenfchnecken. 

Alle Bulmonaten mit einem Dedel auf dem Rüden 
ihres Fußes zum fteten Berfchluß des Gehäufes, fobald 

fie fich in daſſelbe zurücziehen, find Mitglieder dieſer 
Familie, welche man deshalb Dpereulaten, gededfelte, 
oft auch nach ihrer Hauptgattung ECyeloftomaceen nennt. 

Der Dedel ift bier alfo ein bleibender und wefentlicher 
Theil und geht in die Manichfaltigfeit, welche Das Ge— 
häuſe und der weiche Schneckenkörper bilden, zugleich ein. 
Zunächſt ift er entweder hornig oder häufiger Falfig und 
danach von fehr verfchiedener Dice und Feftigfeit, von 
dünner, horniger, durchfichtiger bis zu faſt maffiger 

falfiger Dicke. Seine Form wird durd die Mündung 
des Gehaufes bedingt, welche er fchließen foll.. Sehr 
gewöhnlich zeigt er fpiralige Windung und ift auf beiden 
Seiten, nämlich auf der dem Fuße auflikenden und auf 
der diefem abgewendeten und freien gleich oder verfchie= 
den gebildet. Wenn nun auch ein ehr charafteriftifches 
Drgan, ift der Deckel doch nicht die einzige Eigenthüm— 
lichkeit dieſer Familie, die Thiere felbft zeigen noch 
Unterſchiede von den vorigen Familien. Sie haben ſtets 
nur zwei Fühler und tragen die Augen am Grunde der— 
ſelben bald auf der innern bald auf der äußern Seite. 
In dem vorgeſtreckten Munde ſteckt eine Zunge mit nur 

ſieben Längsreihen horniger Zahnplättchen und die Ge— 

ſchlechter ſind getrennt, nicht zwitterhaft wie bei allen 
vorigen. Das Gehäuſe iſt kalkig, kegel- oder thurm— 
förmig und gewöhnlich mit runder Mündung, worauf 
ſich der Name Cycloſtomaceen bezieht. 

Die Mitglieder gehören der Mehrzahl nach den Län— 
dern der heißen Zone an und ſind in der gemäßigten nur 
ſpärlich vertreten, ſind ſämmtlich Landbewohner und lie— 
ben den Aufenthalt an feuchten oder doch ſchattigen Orten. 
Für die menſchliche Oeconomie haben ſie keine irgend 
erhebliche Bedeutung. 

1. Thürſchnecke. 

Als typiſche Gattung der Familie entfalten die Thür— 
ſchnecken einen Artenreichthum, welcher bereits nach Hun— 

8 

Operculata. 

Cyelostoma. 
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derten gezählt wird, aber nicht bei ung, fondern in war- 
men Ländern; wir beißen nur eine Art. Sie haben 
zwei lange, fadenförmige, flumpfe Fühler und außen am 
Grunde derfelben auf einem befondern Höcker die Augen. 
Shr Kopf erfiheint in eine Schnauze vorgezogen und 
hinter demfelben führt eine weite Spalte in die Athem— 
höhle. Das Gehäufe, ftets rechts gewunden, geht von 
der niedergedrüct Fegelfürmigen in die thurmförmige 
Geſtalt über und hat eine ziemlich Freisrunde ganze 
Mündung mit zufammenhängendem oft zurücgefchlagenem 
Mundfaum, ohne Zähne und Falten. Der Deckel ift 
hornig oder Ffalfig und zeigt viele oder wenig Win— 
dungen, 
Die zierliche Thürfchnede, C. elegans (Fig. 67 a ver- 

größert, b Friechend in natürlicher Größe, e gefurchter Fuß 
von unten), lebt als einzige Art bei ung unter feuchtem 
Moofe in Gebüfchen und Laubwäldern und ift ſchon 

Fig. 67. 

Zierlige Thürfchnede. 

bei flüchtiger Vergleihung von andern einheimifchen 
Scneden zu unterfcheiden. Ihr Gehäufe ift nämlich 
eifegelfürmig, röthlichgrau, etwas fledig, fein längs— 
und quergeftreift und aus fünf abgerundeten Umgängen 
gebildet, halbzolllang. Das große Heer der außer- 
deutfchen Arten vertheilt fih in den conchyliologifchen 
Sammlungen unter eine ganze Schaar von befonderen 
Gattungen, deren einige bier kurz angedeutet werden 
mögen. Die Cycloſtomen mit freistundem, Falfigem, 
enggewundenem, außen leicht concavem Dedel mit Freifel- 
fürmigem Gehäufe wie C. giganteum und C. brasiliense 
ftehen unter Cyelotus. Die Arten mit großem, feitem ſehr 
enggewundenem , außen flachen, innen mit ringförmiger 
Leite verfehenem Dedel und mit Freifelförmigem unge— 
nabeltem Gehäufe heißen Craspedopoma. Die weit ge 

nabelten Gehäufe mit einfachem und getrenntem Mund- 
faume, mit einem aus zahlreichen hohlen Windungen 
gebildeten Dedel wie C. planorbulum auf Ceylon find 
unter Aulopoma vereint; ganz ähnliche Gehäufe mit 
dünnem hornigem Dedel wie die oftindifchen C. tuba und 
C, tigrinum unter Cyelophorus; andere Freifelfürmige Ge— 
häuſe mit nicht zufammenhängendem, umgefchlagenem 
Mundfaume und mit hautartig Dünnem, viel gewundenem 
Deckel wie die oftindifchen ©. nitidum, C. pileus, C. im- 
maculatum unter Leptopoma. &ycloftomen, deren Ge— 

häuſe dünn, faft eifürmig, der Mundfaum unterbrochen 
und erweitert, der Deckel fehr dünn, Falfig, mit wenigen 
Windungen, gehen unter dem Namen Diplommatina; die 
walzen= oder fpindelfürmigen Gehäuſe mit fadenförmigem 
Kiele an der Bafis und mit deutlicher Rinne an der 
Mündung unter Cataulus; die fegelförmigen mit vor- 
gezogener legter Windung und etwas Übergebogener er— 

Weichthiere. 

weiterter Mündung unter Lieina. Wieder andere 3. B. 
C. lima und fimbriatum haben einen doppelten Mund— 

faum, deren äußerer meift rechtwinklig umgefchlagen iſt, 
und einen dünnen Falfigen Dedel mit engen, Tamellen= 
artig aufgerichteten Windungen und bilden deshalb bie" 
Gattung Choanopoma, Arten wie C. costatum und ©. 
violaceum mit thurmförmigem Gehäufe fennzeichnen ſich 
durch eine eckig ovale Mündung und einen ovalen kalkigen 

flachen Deckel mit fchiefen Bogenftreifen al$ Tudora; Die | 
flahem Dedel und verdoppeltem | mit faft knorpligem, 

Mundfaume als Chondropoma fo C. plicatulum und C. 
pietum. 

feßtem, innen gefammertem Dedel wie C. auritum, C. 

tesselatum und C. striolatum, u. v. A. 

Auf Samaica leben zwifchen Kalffelfen zahlreiche | 

winzig Fleine Cycloſtomen, deren weiche Theile noch nicht | 
unterfucht worden find, deren Gehäufe aber eigenthümlich. 
Sie find nämlich kugeligkegelförmig, fpiral geftreift, 

Innenlippe und parallel dem Rande der Außenlippe Tiegt. 

Diefe Arten begründen die Gattung Stoastoma, 

2. Helicina. Helieina. 

Aus Weftindien und von-den Philippinen kommen | 
haufig ziemlich niedergedrückte Cycloſtomengehäuſe in 
unfere Sammlungen, mit raſch zunehmenden Windungen, 
deren letzte gefantet ift, mit halb eiförmiger Mündung, 
mit fhneidendem, verdicktem oder zurücgefchlagenem Mund— 
faume und mit meift am Grunde fehwieliger Spindel. 
Ihr Dede ift bald dünn und pergamentartig, bald Falfig. 
Ihr Bewohner zeichnet fih durch eine kurze Schnauze, 
fange fadenförmige Fühler mit den Augen außen am 
Grunde und durch verdicten Mantelrand aus. 

Wer aufmerffam fucht, 
Drten unter gefallenem Laube ein anderthalb Linien 
großes, glänzend glattes und hornbraunes Gehäufe mit 

Pomatias begreift die thurmförmigen, geftreiften | 
und durhbohrten Gehäufe mit zurücgefchlagenem Mund= | 
faume und Enorpligem, aus zwei Platten zufammenges 

mit 
genau hafbfreisförmiger Mündung und mit nicht zurüd- 
gefchlagener Außenlippe, mit Falfigem, außen tief con= | 

cavem, famellirtem Dedel, deſſen Rand in der Ebene der | 

findet bei ung an feuchten | 

ſechs Umgängen, faft halbfreisrunder Mündung und mit 
dünnem mit weißröthlichem Schmelze gelippten Mund- 

Ein äußerſt dünner, glasartiger, wenig gewun= 
dener Deckel fihließt die Mündung. 

faume, 

Das farblofe durd- 
fichtige Thierchen hat lange ftielrunde Fühler und hinter 
denfelben die Augen. 
Acicula und heißt A. fusca. 

Andere Fleine Eycloftomen am Meeresufer mit fcheis 
ben= bis thurmförmigem Gehäufe, ovaler Mündung und 
hornigem Deckel werden unter Truncatella aufgeführt. 
Ihr Bewohner weicht von allen ab, weil er die Augen 

Es typt die Gattung Acme oder 

am Grunde der innern Seite feiner furzen und ftumpfen 
Fühler trägt, eine ziemlich fange ausgerandete Schnauze 
und einen fo furzen vorn abgeftußten, hinten abgerundeten 
Fuß bat, daß er beim Kriechen ſich noch auf die Schnauze 

ftügen muß. Den Lungenfad hat man noch nicht unter- 
fucht und es wäre möglich, daß in der Höhle deffelben 
Kiemen ftecken, die Gattung dann alfo aus diefer Familie 
entfernt werden müßte, 



Sechste Familie. 

Doppelathmer. Amphipneusta. 

Die Natur macht feinen Sprung, auch den vom ent- 
ſchiedenen Waſſer- zum Landleben nicht, wie wir bei: den 
Gtiederthieren und Wirbelthieren wiederhoft fahen. So 

schiebt fie nun zwifchen die Lungen- und Kiemenſchnecken 
‚eine amphibiotifche Familie ein, deren Mitglieder mit 
Lungen zur Athmung auf dem Lande und zugleich mit 
Kiemen zur Athmung im Waffer ausgerüftet find und in 
beiden Lebenselementen fich aufhalten. Die Lungenhöhfe 

liegt im hintern Körpertheile und die Kiemen fißen in 
baumförmiger Geftalt und einziehbar ebenfalls hinten aber 
auf dem Mantel. Durh den Mangel eines Gehäufes 
erinnert diefe Familie an die Limaceen, weicht aber doch 
in der Körpertracht und noch durch befondere Merfmale 
von denselben ab. Der Mantel bededt nämlich die ganze 
Rückenſeite des eiförmigen Körpers, welcher zwar ſchmal, 
aber Doch fehr dehnbar if. Am wenig vorragenden 

Kopfe machen fich zwei oder vier ungleiche. Fühler be— 
merklich, deren längere auf der Spike die Augen tragen. 
Athemloch und After öffnen fich unter dem SHinterende 

des Mantels und die Gefchlechteöffnung liegt rechterfeits. 
Die Familie begreift wenige und artenarme Gattun— 

gen warmer Länder, welche feine Conchylien in unfere 

Sammlungen liefern und aud in Spiritugeyemplaren 
fehr felten zu fehen find. Die typifche Gattung Onei- 

dium, nur in einer Art auf den Blättern der Typha ele- 

phantina in Bengalen lebend, befigt vier einziehbare 
Fühler, einen fleifchigen Mantel mit warziger Oberfläche 
und getrennte Kortpflanzungsorgane. Peronia (Fig. 68) 
unterfcheidet fich durch walzige Fühler auf der Stirn 
unter dem Mantel, durch zwitterhafte Gefchlechtsorgane, 
mangelnde Kiefer, musfulöfen Kropf und zwei Magen. 
Die baumförmigen Kiemen können eingezogen werden 

Fig. 68. 

Peronta. 

und erfcheinen dann als Warzen auf der Oberfläche. Die 

Arten leben in warmen Meeren und friehen am Strande 

umber. Buchannania an der hilefifchen Küſte hat wieder 
vier Fühler, aber blättrige Kiemen an den Seiten des 

Fußes und den After mitten auf dem Rücken. 

Siebente Familie, 
Ampnllarien. Ampullariacea. 

; Auch die einzige Gattung diefer Familie, Ampullaria, 

führt eine ächt amphibiotifche Lebensweiſe und beſitzt 

Pecfaus Lungen und Kiemen. Beide liegen unmittel— 

3 neben einander und zwar über einander im Nacken 

z 
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des Thieres, oben die mittelft einer mugfulöfen Klappe 

verfchließbare und mit einer gefäßreichen Haut ausge: . 
fleidete Lungenhöhle, die freilich auch ſchon als Wafferbe- 
hälter zum Feuchthalten der Kiemen während der trodnen 
Zeit gedeutet worden ift, und darımter ein Sad mit der 
aus Blättern beftehenden Kieme, zu welcher ein langes 
Mantelrohr (Fig. 69 e) führt. Uebrigens kriechen diefe 
Schneden langſam auf ihrer fehr breiten, vorn gerade 
abgeftußten Sohle und haben am verlängerten Kopfe 
vier Fühler, nämlich zwei Außere, fehr lange fpißige, 
pfriemenförmige und zwei fürzere Stirnfühler; die Augen 
ftehen außen am Grunde der äußern Fühler auf einem 
furzen Stiele. Die Gefchlechtsöffnung ragt auf der rechten 
Seite röhrenförmig (b) hervor. Im Munde fteckt ein 
Dberfiefer und eine fehr große Zunge mit einer Mittel- 
reihe und je drei feitfichen Reihen Zähne. Der Magen 
ift Fugelig und dünnhäutig und die Gefchlechtsorgane 
getrennt. Die Thiere vermögen fich vollftändig in ihr 
fpiralig gewundenes Gehäufe zurüczuztehen und fchließen 
dann die Deffnung mit dem auf dem Rüden des Fußes 
angehefteten, hornigen oder Falfigen, concentrifch ge= 
ftreiften Dedel (a). Das Gehäufe ift meift Fugelförmig, 
erhöht oder verflacht fein Gewinde und beffeidet feine 
Dberfläche mit einer grünen Epidermis, welche die braune 
Bänderzeichnung verdeckt. Die Mündung ift ganz, länger 
als hoch, ihre Außenlippe meift gerade, bisweilen innen 
verdickt oder etwas umgefchlagen. 

Die Ampullarien leben in Sümpfen und langſam 
fließenden Gewäſſern der heißen Zone und werden, wenn 
diefelben austrodnen zu Zandbewohnern, verfenfen ſich 
aber wenn Hibe und Negenmangel ihr Leben bedrohen in 
Schlamm und verharren in völliger Eritarrung. In 
diefem Zuftande überftehen fie auch die Reife zu ung und 
leben nach derfelben hier wieder auf, ohne jedoch) ſich zu 
afflimatifiren, Ueber ihre Stellung im Syfteme find die 
Anfichten getheilt. Da ihre Kiemenhöhle und die Kieme 
felbft wie bei den Kammkiemern gebifpet ift: fo werden 
fie haufig an die Spiße Ddiefer verwiefen, während ihr 
bfeibender Deckel und die Lungen fie den gedeckelten 
Lungenfchneden oder Cycloſtomaceen anreihen. Dieſe 
Beziehungen für fich betrachtet find gleichwerthig, Dagegen 
wird die Verwandtfchaft mit den Kammftemern noch durd) 

die Zahnbewaffnung der Zunge unterftüßt, die übrigen 
feinen anatomifchen Verhältniſſe find. noch nicht befannt 
und fo betrachten wir die Ampullarien als das wahre 
Berbindungsalied zwifchen Lungenfchneden und Kamm— 
fiemern, ohne fie den einen oder andern enger anzu— 
fchließen. Die Arten erreichen übrigens zum Theil eine 

anfehnfiche Größe und werden gegeffen, auch von Sumpf— 
vögeln als Lieblingsfpeife aufgefuht. Man unterfcheidet 
bereits hundert Arten und vereinigt die in Aften und 
Afrifa heimifchen mit kalkigem Dedel unter Pachystoma. 

Alle übrigen mit hornigem Dedel fondern fih in folche 
mit rechtsgewundenem Gehäuſe und haben entweder ein 

langes Athemrohr als Ampullaria im engern Sinne oder 

es fehlt dag Athemrohr bei der einzigen füdamerifanifchen 
A. Platae — und in folche mit links gewundenem Ge— 

häufe, Lanister, nur aus Afrifa befannt. Die zweifel- 
hafte Ampullarie, A. dubia (Fig. 69. 70) ift eine Süd— 
amerifanerin und zeichnet ihr olivenfarbenes Gehäufe mit 

8* 
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Zweifelhafte Ampullarie. 

dunfel purpurrothen Breiten Längsbinden, an der furzen 
Spitze röthlich, im Schlunde ſchmutzig dunfelgelb, in der 

Mündung hochgelb und dem Dedel braun. Die weit- 
mündige Ampullarie, A. globosa (Fig, 71), lebt in den 
Flüffen Indiens, ift Fugelig, aelbgrün mit undeutlichen 
braunen Längsftreifen und fehr weiter Mündung mit ge= 
furchtem Rande. 

Fig. 71. 

B. Rammkiemer. (tenobranchia. 

Die meiften, durch Farbenſchmuck und Formenſchön— 
heit ung feffelnden Conchylien rühren von Kanımfiemern 
her, welche die reichfte und bedeutenofte Gruppe aller 
Gaftropoden bilden. Sie befißen insgefammt ein” 
Gehaͤuſe und find mit Ausnahme weniger Süßwaſſer— 
bewohner ftrenge Meeresbewohner, von den Lungen— 
ſchnecken beſtimmt unterfchieden durch. ihre Kiemen und 
von den übrigen Kiemenfchneden ebenfo ficher durch die 
fammförmigen im einer befondern weiten Höhle vorn im 
Anfange des Mantelfades eingefchloffenen Kiemen. Ihre 

Gefchlechter find ftets getrennt. Außer diefen die Gruppe 
im Allgemeinen und fcharf charafterifirenden Merfmalen 
zeigen die Ctenobranchier noch mandherfei Eigenthüm— 

fichfeiten in ihrer Organifation, welche jedoch haupt— 
fachlich die große Manichfaltigfeit der Familien und 
Gattungen bedingen. Sorgfältig erforfcht find jedoch) 

erſt Die Gehäufe, welche ftets fpiral gewunden in ihren 
Formen, Oberflächenzeichnungen, in der Mündung und 
all ihren Bildungsverhältniffen ganz erftaunlich viel 
fach abändern. . Sie weifen auf gleich erhebliche Umter=” 
fehiede im Mantel und befonders in deſſen Saume und 
Anhängen. Der niemals vom Rumpfe ſcharf abgeſetzte 
Kopf trägt zwei oder vier Fühler und ftreeft die Schnauze 
blos vor oder geftaftet diefelbe zu einem zurückziehbaren 
Rüſſel. In der Mundhöhle fteefen zwei feitliche Kiefer, 
während Der obere bei den Bulmonaten am fräftigften ent 

wickelte Kiefer verfümmert oder ganz fehlt. Die linien-, 
band- oder fappenförmige Zunge trägt mit feltenen Aus= T 
nahmen Zähne, welche in ihrer Anordnung, Größe, Zahl 7 

und Form das Naturell und die Lebensweiſe befundend 
fehr wichtige und feharfe Charaftere zur Unterſcheidung 

der Familien, Gattungen und felbft der Arten bieten. 
Ihre Form geht von der fein ftachel- und hakenförmigen 
bis in die fehr breit plattförmige oder Diet pyramidale, 
aus der einfachen zur vielzadigen über und Andert ges 
wöhnfich auf derfelben Zunge fehon in den Querreihen 
erheblich, aber nach beftimmten Gefegen ab. Gemeinlich 
zeichnet fich die Mittefreihe befonderg aus. Minder auf- 
fällig als diefe Bewehrung der Zunge erfcheinen die Eigen- 
thümfichfeiten des Magens und Darmes, der Leber und 
Speichelvrüfen, wenigftens hat diefelben die Syftematif 
bis jest nur fehr wenig berücfichtigt. Auch das Herz 
und Gefäßſyſtem ftimmt im Allgemeinen mit dem der 
Zungenfchneden überein. Erſteres befteht wie dort aus 
einer musfulöfen Kammer und einer Vorfammer mit 

Slappenapparat zwifchen beiden und Liegt bei allen 
Kammfiemern mit rechts gewundenem Gehäufe auf der 
rechten Seite des Rückens, bei allen Tinfsgewundenen 
auf der linken Seite, ſtets der Deffnung des Kiemenfades 
entgegengefeßt. Diefer ift vom Mantel gebildet vollkom— 
men abgefchloffen und mündet nach außen im Nacken ent— 
weder durch eine Querfalte oder durch Ausvehnung ihrer 
Ränder zu einer Athemröhre oder Sipho durd einen 
langen und beweglichen Kanal, welcher das Thier ber 
fühigt, das zum Athmen erforderfiche Waffer einzuziehen, 
ohne daß es ſelbſt mit feinem Körper aus dem Gehäuſe 
hervortritt. Die An- und Abweſenheit eines ſolchen 
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Athemrohres markirt fih am Gehäuſe, indem danadı 
deſſen Mündung ganzrandig, oder mit einer Buchtung, 
einem Ginfchnitt oder mit einer tinnenförmigen Ver— 
fängerung in Form eines Kanals verfehen ift. Die in 
der Höhle befindlichen Kiemen bilden eine federförmige 
Pyramide, welche aus fammartig gerichteten, ungleich 
großen, im ein bis drei Reihen vereinigten Blättchen be- 
fteht und an der Dede oder dem Grunde der Höhle an- 
gewachfen ift.  Eigentliche Venengefäße, welche das Blut 
zu den Kiemen führen, fehlen, das Blut lauft in wan- 
dungslofen Kanälen denfelben zu. Gehör- und Gefichts- 
organe pflegen fehr entwickelt zu fein. Die Befruchtung 
der Eier wird ſtets durch wirffiche Begattung vermittelt 
und die befruchteten Eier gewöhnlich von einer gemein- 
fchaftlichen Hülle umfchloffen. Viele Kammkiemer färben 
nicht blos ihr Gehäufe prachtvoll, fondern zeichnen auch 
ihren weichen Leib mit lebhaften und greffen Farben. 

Durch alle Meere und Zonen verbreitet, reih an 
Arten wie an Individuen, von winziger big zu riefiger 

Größe fpielen die Ctenobranchier im Haushalte der Natur 
eine fehr einflußreiche und bedeutende Rolle. Sie be- 
leben die Gewäſſer in fo bunter Manichfaltigfeit wie 
das Injeftengeziefer die Lüfte, dienen den verfchiedenften 

Raubthieren zum Unterhalt und find felbft der über 
wiegenden Mehrzahl nach gefraßige Räuber, welche ihre 
Schlachtopfer bald mit Gewalt bald mit Lift und Aus- 
dauer bewältigen. Nur ein Fleiner Theil von ihnen 
nährt ih von Pflanzenfoft. Dem Menfchen nützen fie 
in mehrfacher Hinſicht. Als Conchylien gewähren fie 
bequemen Müffiggängern eine angenehme Unterhaltung, 
dem jtrebfamen Forſcher ernfte Befchaftigung, nicht min- 
der nügen fie materiell, indem mehre gegeffen, ihre Schafen 

zu Schmudfachen und Geräthfchaften verarbeitet werden, 
die Purpurſchnecke durch ihren Farbftoff. 

Der Berfuche, die überaus große Manichfaltigfeit der 
Kammkiemer naturgemäß zu gruppieren, find bereits viele 
und fehr verfchiedene gemacht worden, doch befriedigt nod) 
feiner derfelben, da wir von der Mehrzahl nur die todten 
Gehäufe fennen, von dem Außern und innern Bau ihrer 
Bewohner, deren Zebengweife und Entwicklung aber nur 
höchit dDürftige und zum Theil gar feine Kunde haben, 
‚ohne diefe natürfich die verwandtfchaftlichen Beziehungen 
nicht feitzuftellen find. Wir reihen hier die Familie nad) 
ihren auffalligften Merfmalen nad einander, ohne uns 

bei deren Gruppierung und deren Abgrenzung aufzu— 
halten. 

Adte Familie. 
Sumpffihnecken. Paludinacea. 

Die Sumpffchneden ſchließen fich in mehrfacher Hinz 

ficht den Süßwafferpulmonaten enger an als andere Kie- 
menfamilien. So haben jie noch eine kurze, abgeſtutzte 
nicht zurücziehbare Schnauze, fehr gewöhnlich nur zwei 
fange und fihlanfe Fühler mit den Augen außen am 

Grunde, im Munde nody verfümmerte feitliche Kiefer. 
Dagegen unterſcheiden fie ſich ſehr wefentfich durch die 
lange lineafe, zum Theil in der Eingeweidehöhfe verjteckte 

Zunge mit einer mittlen Zahnreihe und jederfeits derfelben 

dreien Häkchenreihen. Das bisweilen ſehr dickſchalige 
und porcellanartige Gehäuſe ift ſtets fpiral gewunden, 
ganz flach freifel= bis thurmförmig, mit ganzer oder unten 
ausgegoffener Mündung ohne Einfchnift und ohne Kanal, 
aber mit hornigem oder falfigem Dede. 

Die Battungen feben theils in füßen Gewäffern theilg 
im Meere und in feßterm aber nur an der Küfte und in 
Brafwaffer, bleiben immer Elein, entfalten zum Theil aber 

einen erftaunlichen Reichthum an Arten. 

1. Federfihnede. Valvata. 

Winzig kleine Schneden in den Flüffen, Graben und 
Teichen Europas und Nordamerifas, welche nur Friechend 
fich bewegen, doch munterer und febhafter als die Lungen— 
ſchnecken, und ihre gefiederte Kieme dabei weit aus der 
Kiemenhöhle hervorftreden, einem Federbuſch ähnlich, 
worauf ſich die deutſche Benennung bezieht. Die Kieme 

iſt lang und am Grunde mit einem fadenförmigen An— 
hange verſehen. Ueberdies hat das Thier eine rüſſel— 
förmige Schnauze, lange walzige ſtumpfe Fühler, und 
hinten an deren Grunde die Augen, einen vorn zwei— 
lappigen Fuß und auf der Zunge eine Mittelreihe faſt 
quadratiſcher Zähne mit dreieckiger kammförmig gezähnter 
Schneide und lamellenartige beiderſeits gezähnte Haken— 
zähne in den Seitenreihen. Das Gehäuſe ſpielt zwiſchen 
der Scheiben- und Kegelform, beſteht aus drehrunden 

Umgängen mit faft kreisrunder Mündung und zuſammen— 
hängenden, fchneidendem Mundfaume. Der hornige Freis- 

fürmige Deckel zeigt ringförmige Anfäke. 
Bei uns Fommen vier Arten vor, darunter die Fifch- 

federfchneefe, V. piseinalis (Fig. 72, a in natürficher 

Größe, b c vergrößert, d Dedel, e Eierhäufchen am Blatt, 
f ein folches vergrößert) die gemeinfte. Ihr ftumpffegel- 

Fiſchfederſchnecke. 

förmiges Gehäuſe mißt zwei bis drei Linien Größe, iſt 
ſchief, genabelt, aus vier oder fünf Umgängen gebildet. 
Die Kreiſelfederſchnecke, V. contorta, wird etwas größer, 

ſchief eis und kegelförmig, mit ganz ſchwach aufgeworfener 
Mündung. V. depressa ift im Gehäuſe rund und faft 
fcheibenförmig, aus nur drei Umgängen gebildet, V. eri- 
stata ganz flach mit drei ftielrunden Umgängen und Freis- 
runder Mündung. 

2. Sumpfſchnecke. 

Die fehr zahlreichen, in allen Zonen vorfommenden 
Sumpffehneden zeichnen fich durch ihre kurze abgerundete 
Schnauze, lange, fadenförmige Fühler mit den Augen 
außen am Grunde auf einem Fleinen Höcker und durd) 
die aus drei Reihenfäden gebildeten Stiemen aus. Auf 

der Zunge fteht eine Mittefreihe platter eiförmiger Zähne 
mit umgefihlagener geferbter Schneide und jederfeitg drei 

Paludina. 
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Reihen ähnlicher, jedoch mehr in die Länge gezogener 
Hafen. Die Iange Speiferöhre Frümmt fich und ift innen 
Tängsgefaltet, der lange Magen durch Einfchnürungen 
und innere Querfalten getheilt, der Darm deutlich in 
Diinn» und Dickdarm gefchieden. Am Schlundfopf 
fiegen zwei fehr große Speicheldrüſen; die Xeber ift gelb 
oder braun und dreilappig; die Niere dreieckig und ſchön 
grün, zwifchen Herz und Maftdarın gelegen. Das Ge- 
häuſe ändert in feiner allgemeinen Geftalt ab, ift fegel- 
bis thurmförmig, eng oder gar nicht genabelt, meift glatt, 
mit dicker Epidermis überzogen, mit ovaler, oben winf- 
figer Mündung und mit zufammenhängendem, fehneiden- 
dem Mundfaume und mit hornigem oder falfigem, con= 
centrifch geftreiftem Dedel, deſſen Eigenthümtichfeiten zu 
Gattungsmerfmalen ‚gemacht werden. 

Die Arten leben zumeift in füßen Gewäffern und 
nur einige Fleine fommen im Brakwaſſer und felbft im 
Meere vor. Die bei uns einheimifchen verdienen eine 
befondere Aufmerkfamfeit. Bor allem die große lebendig 
gebärende Sumpffchnede, P. vivipara (Fig. 73, a Ge: 

häuſe, b Deckel, e junges Gehäufe) als die gemeinfte, 

Big. 73. 

Gemeine Sumpffchnede. 

Das dunfel ftahlblaue, gelb gefleckte Thier brütet die 
Eier im eigenen Leibe aus und die Sungen werden mit 
dünnem Gehäufe geboren, an welchem ſchon die drei 
braunen Längsftreifen fihtbar find, die dag grünliche oder 
hornbraune ausgewachfene Gehäufe zeichnen. Daſſelbe 
wird zwei Zoll groß, meift jedoch nur einen, ift durchbohrt, 

rundlich kegelförmig, bauchig, geftreift; die Mündung 
zugerundet eiförmig, oben Leicht ftumpfwinflig; der 
Mundfaum fcharf und der Dedel hornig mit concentrifchen 
Anfägen. Sehr ahnlich ift P. fasciata. Andere Arten 
pflegt man wegen des abweichenden Dedels und weil fie 
Gier fegen generifch abzufondern. Die Arten mit dün— 
nem, Falfigem, ebenfalls concentrifch geftreiftem Dedel 
heißen Bythinia. Die gar nicht feltene B. tentaculata 

hat ein eiförmig bauchiges thurmartiges Gehäufe mit 

engem Nabelfpalt, glänzend, heilhornfarben, mit eirunder 
oben fpiß winffiger Mündung, inwendig ganz dünn 
weiplappigem Mundfaume und zurücdgefchlagenem Spin— 
delfäufenrande. B. acuta iſt ſpitz eirund, fein geftrichelt, 
heil grünlich, mit langfich runder, oben faum buchtiger 
Mündung, nur anderthalb Linien groß. Andere Arten 
mit gewundenem Deckel, ſchräger Mündung und mit einer 
Schwiele an der Mündungswand werden unter Lithogly- 

phus vereinigt, Die mit hornigem, gewundenem Deckel und 
thurmförmigem Gehäuſe unter Hydrobia. P. pusilla 

(Fig. 74), die fpißige Sumpfichnede ift eine fehr Fleine 

Art in den Brafifchen Sümpfen der Gironde. 

Fig. 7%. 

Spibige Sumpffchnede, 

3. Kronenſchnecke. Melania, 

Das Thier hat ganz den Habitus der Sumpffchnede, 
unterscheidet fich jedoch bei näherer Vergleichung durch die 
fängere, abgeftußt rüffelfürmige Schnauze mit enger fenf- 
rechter Mundfpalte, durch den gefranzten Mantelrand und 
die eine aus fteifen eylindrifchen Süden gebildete Kieme. 
Auffälliger treten die Eigentbümfichfeiten des Gehäufes 
hervor. Nur bisweilen eiförmig ift daffelbe fehr ges 
wöhnfich verlängert und thurmförmig, mit einer dicken 
Epidermis und gewöhnfich noch mit einem glatten ſchwar— 
zen Meberzuge bedeckt. Die Umgänge find eben, rauf, 
gerippt, höckerig und felbft dornig, die oberften derfelben 
brechen feicht ab. Die Mündung ift eifürmig, unten 
etwas ausgegoffen, am Außenrande fiharf; der Dedel 
hornig, dünn und concentrifch oder fpiraf geftreift. 

Die mehr denn zweihundert Arten leben in Flüffen 
vorzüglic des warmen Aliens, auc in Afrifa und Süd- 
amerifa, zum fleinften Theile in Nordamerifa. Gie 
bieten im Gehäuſe fo manichfache Gruppenunterfchiede, 
daß es den Conchyliologen Teicht wurde zahlreiche engere 

Gattungen aufzuftellen, welche freilich der fcharfen Ab— 
grenzung und tiefern Begründung ermangeln. Wir 
führen nur fehs in Abbildungen vor. Die geöhrte 
Stronenfchnede, M. aurita (Sig. 75), in den Flüffen 
Afrikas zeigt in unfern Sammlungen meift ein ange 

Big. 75, 

Geöhrte Kronenfchnece. 

freffenes Ende des hoch thurmfürmigen Gehäuſes, welches 
an der Naht aller Umgänge ftumpfe abftehende Hocker 
trägt, rothbraun mit dunkler oft doppeltweiß eingefaßter 
Binde und mit weißer Mündung verfehen ift. Der 
Deckel ragt wie ein Fleines Ohr auf dem Rüden des 
friechenden Thieres hervor. Die bittere Melania, 
M. amarula (Fig. 76), heimatet in Indien und hat ein 

eifegelförmiges, ftarf längsgeripptes, geftreiftes, fchwarz- 
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Big. 76. 

Bittere Melania. 

braunes Gehäufe mit in gerade Spiken ausgehenden 
Rippen und bläulicher Mündung. Die fpibige Melania, 
M. subulata (Fig. 77) deſſelben Baterlandes bewohnt 
ein fehr geſtreckt thurmförmiges, Aufßerft fein geftreiftes, 
an der Spitze faftanienbraunes, an der Baſis röthliches 
und mit weißen Binden gezeichnetes Gehäufe von zwei 

Big. 77. 

Spitzige Delania. 

Zoll Lange. Kine Anzahl Arten befonders der mittel- 
meerifchen Länder, deren thurmförmiges Gehäuſe -eine 
fängfich eiformige Mündung, eine oben fchwielige, unten 
abgeftußte und von der Außenlippe durch eine Bucht ge— 

ſchiedene Spindel beſitzt, deren Zunge fünffpise Mittel- 
zähne und fünf» und dreiſpitzige Seitenzähne trägt, 
werden ſchon längſt als Melanopfen generifch gefondert. 
Die glatte Melanopfe Melanopsis laevigata (Fig. 78), 
ift eifegelförmig, glatt und Faftanienbraun, mit fehr 
großem letzten Umgange, in Bächen der griechifchen Infeln. 

Big. 78. 

Glatte Melanopſis. 

Die gerippte Melanopſe, M. costata (Fig. 79), in den 

Flüſſen Syriens berippt ihre Umgänge, deren letzter dem 

Gewinde an Höhe gleichfommt. Inter Aneylotus be— 

Big. 79. 

Gerippte Dielanopfis. 

greift man auf Say's Borfchlag nordamerifanifche Arten 
mit eiförmigem oder kugeligem Gehäufe, deren Mündung 
im obern Winfel in einen Kanal verlängert ift, 3. 2. 
M. praerosa. Andere von Ceylon und Sumatra mit eiför— 

migem etwas bauchigem Gehäuſe, ausgehöhlter breiter 
Spindel, weiter, faſt halbkreisfförmiger Mündung mit 
obern Kanal und mit hornigem faft dreieckigem Deckel 
begründen die Gattung Paludomus. Thurmförmige Ge- 
häuſe mit fchneidender Außenlippe und oberer und unterer 

Einbucht der Mündung werden unter Pyrena vereinigt, 
fo die fchwarze Melanie, M. atra (Fig. 80) glatt und 
ſchwarz, mit vierzehn ebenen IUmgäangen und weißer Mün— 
dung, in Oftindien, M. fluminea mit Längsrippen und 

Fleinen fcharfen Knoten. Jo ftüßt ſich auf zwei Nord- 
amerifanerinnen mit fpindelförmigem Gehäufe, deren 

Fig. 80. 

Schwarze Mielania. 

Mündung unten allmählig in einen Kanal ſich verlängert 
und Trieula auf eine indifche Art mit fchiefer, oben wink— 

figer Mündung, deren Saum zufammenhängend und 
etwas zurüdgefchlagen tft. 

Einige find Bewohner des hohen Meeres, wo fie mit 

ihrem fehmalen Fuße auf Bucusarten friechen, mit langer 
Schnauze, fegelpfriemenförmigen Fühlern, mit fegelfür- 
migem, dünnem; durchfcheinendem Gehäufe, eiförmiger 
Mündung, mit gebogener und an der Bafis abgeftußter 
Spindel, ohne Dedel, meift fehr Plein, typen die in 
unfern Sammlungen feltene Lithiopa (Fig. 81). Andere 
dieffchalige, oval Fegelfürmige Gehäufe in wärmeren 
Meeren, deren Thiere ganz Melanien ahnlich, aber an 

deren ovaler Mündung die Außenlippe innen gefurcht 
oder geftreift und die platte Spindel am Grunde abges 
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Fig. 81. 

Lithiopa. 

ſtutzt iſt, der Deckel eiförmig und dünn, fie vereinigte 
Lamarck unter Planaxis, fo die gefurchte Pl. sulcata 
(Fig. 82) im antillifchen Meere. 

Fig. 82. 

Gefurchte Blanaris. 

Rissoa. 4. Riffoa. 

Zu Ehren des um die Erforfchung der reichen Bay 
der Nizzaer Bucht hochverdienten Riffo benannte Fremin— 
ville dieſe artenreiche Gattung, deren Thier eine rüſſel— 
förmige ausgerandete Schnauze, doppelt ſo lange faden— 
förmige Fühler mit den Augen außen am Grunde und 
einen getheilten Fuß hat. Das kugelige bis thurm— 
förmige, ungenabelte Gehäuſe beſitzt eine eiförmige 
Mündung, mit oben nicht zuſammenhängendem, bald 
einfachem und ſchneidendem bald innen verdicktem Saume 
und einen eiförmigen hornigen Deckel mit wenigen raſch— 
zunehmenden Windungen. 

Der Arten ſind ſchon mehre Hundert unterſchieden 
worden, alle Meeresbewohner und hauptſächlich der ge— 

mäßigten Zone. Beſonders reich entfalten ſie ſich im 
Mittelmeere, wo 76 vorkommen, je höher nach Norden, 
je näher nach dem Aequator nehmen ſie ab. Dabei gehen 
ſie mehre hundert Fuß tief im Meere hinab, wiewohl 
die Mehrzahl den Aufenthalt nahe der Oberfläche vor— 
zieht. Ihre Nahrung beſteht in Seetang, in ihren Be— 
wegungen ſind ſie flink und lebhaft. Um die Ueberſicht 
zu ermöglichen wurden ſie in mehr als ein Dutzend kleine 

Gattungen vertheilt, die jedoch für uns kein Intereſſe 
haben. Nur eine derſelben erwarb ſich allgemeinere An— 
erkennung und verdient dieſelbe, nämlich Rissoina. Ihr 
verlängert thurmförmiges Gehäufe hat eine fehiefe halb— 
mondförmige oder ovale Mündung, welde im obern 
Winkel zugefpigt, unten ausaußartig gebildet oder canal— 
artig erweitert ift, an der Außenlippe ſtets verdickt und 
unten ohrförmig nad) vorn gezogen, an der Spindel glatt 
und abgeftußt ift. Der hornige Dedel ift fpiral ge— 
wunden. Das Thier zeigt nur geringfügige Unterfchiede 
von dem der Riffoen. Die Arten gehören den wärmeren 
Meeren an und find fammtlich fo Fein, daß fie mit unbe— 
waffnetem Auge nicht unterfucht werden fünnen. 

Im nördlichen atlantifchen Deeane und im Eismeere 
finden fi) dünnfchalige, kugelige bis verlängerte fehr 
fleine Gehäufe mit ganzer rundlich eiförmiger Mündung, 

mit oben getrenntem Mundfaume, ebener mit einer Längs— 
furche verfehener Spindel und hornigem, fihnell gewun— 
denem Dedel. Das den Rifjven fehr ähnliche Thier trägt 
auf jeder Seite des Fußes hinten einen Faden und in 

der Mittelreibe auf der Zunge fechsfeitige Zahne mit 
grobgeferbter Schneide. Es bildet die in Sammlungen 
feltene Gattung Lacuna, Andere halbfugefige und ge- 
nabelte Gehäufe in den europaifchen Meeren, mit wenigen 
vafch zunehmenden Umgängen, erweiterter fehr fchiefer 
Mündung und getrenntem Mundfaume vereinigt man 
unter Adeorbis, ohne Dedel und Thier Schon zu kennen. 

5. Uferſchnecke. 

An fait allen fteinigen und Flippigen Meeresküften, 
wo die Wellen fih brechen und ſchäumend zerfihlagen, 
feben diekjchalige, Fugelige oder kegelförmige Schneden, 
bald ſchwimmend zwifchen den Steinen, gewöhnlich aber 
an denfelben friehend, auch außerhalb des Waſſers, je- 
doch nicht weiter als die Wellen fpriken. Es find die 
Litorinen oder Uferſchnecken, ohne auffällige äußere Merk— 
male an ihrem weichen Körper, mit kurzer runder Schnauze 

und langen fadenförmigen Fühlern, welche die Augen 
augen am Grunde tragen. Ihr ungenabeltes Gehäufe 

ift jtarf und porcellanartig, die Mündung eiförmig, ganz, 
oben Fantig, unten bisweilen mit einer Andeutung von 
Ausguß, die Spindelwand einfach, oft platt, der Deckel 
hornig und fehnell gewunden. Auf der Zunge ftehen in 
der Mittellinie große quadratifche Zähne mit Fleiner drei= 
eckiger gezähnter Schneide, 
dreilappiger Schneide, Die folgenden fehmäler. Gemein 
an den europäifchen Küften find L. litorea, obturata, 
neritoides U. a. 

6. Berfpectivfhnede. 

Erftaunfiche Wunder der Natur nennt Zinne die Ge- 
häufe der Solarien, weil fie von der Unterfeite betrachtet 
in einem weiten tiefen Nabel alle Umgänge zeigen, alfo 
feine folide Spindel haben. Zugleich ift der Nabelrand 
zierlich geferbt, Die Geftalt des Gehäufes ftets Freifelförmig, 
ihre Mündung rautenförmig bis Ereisrund, die Baſis 
fantig abgefeßt, der Dedel bald eben, dünn, hornig mit 
wenigen Windungen, bald mit kaltigem Kern, oder oben 
ſchwach gewölbt mit zahlreichen lamellenartigen ſenkrechten 
Windungen, ſogar aus einer kegelförmig gerollten Lamelle 
beſtehend. Ihre Bewohner (Fig. 83 Vordertheil, bei 

Litorina. 

Solarium. 

b der © Deckel) haben eine kurze zurückziehbare Schnauze 
unter einem überragenden Stirnlappen, kurze walzige, 

dig. 83, 

— 

Vordertheil eines Solarium, 

ſehr genäherte Fühler, welche außen am Grunde auf einem 
Hocker die Augen fragen; der von einer tiefen Randfurche 

umgebene Fuß ift großer Veränderung fähig und die 
Stiemenhöhfe durch eine Längsfalte getheilt. 

die nächften Seitenzähne mit 



| Schnecken. 65 

Die Arten leben nicht gerade fehr zahlreich in warmen 
und gemäßigten Meeren als Küftenbewohner, Friechend 

an Felfen und Steinen, wo Seepflangen wuchern. Ihre 
zterlichen Gehäufe fehlen in feiner Conchylienſammlung, 

aber die Anatomie ihrer Bewohner harıt noch der Auf- 
klärung. Die gemeine Berfpectivfchnede, S. perspee- 
tivum (Sig. 84, a von der Seite, b von unten) fommt 

aus dem indifchen Dceane zu ung, ift auf bräunlichem 
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Gemeine Perſpectivſchnecke. 

Grunde mit braunen und weißgefledten Querbinden ge 
ziert und am Nabelrande mit regelmäßigen Serben. Die 
um Neufeeland häufige, bunte Berfpectivfchnedke, S. varie- 
gatum (Fig. 85, 86), bleibt viel Fleiner und hat quer= 

Fig. 85. 86. 

Bunte Berfpeetivfchnede, 
> 

gefurchte und Tängsgeftreifte, weiße, gelbbraun gefleckte 

Umgänge. Das Thier beſitzt einen vorn mit Seiten— 

lappen verſehenen Fuß und einen hochkegelförmigen 

ſpiralgewundenen Deckel (b), wegen deſſen ſchon zwei 

eigene Gattungsnamen, Torinia und Heliacus eingeführt 

worden find. 
Naturgefchichte I. 5. 

Neunte Familie. 

Kahnſchnecken. Neritacea. 

Eine kleine, aber fcharf charafterifirte Familte von 

Süßwaſſer- und Meeresbewohnern, mit geftielten Augen 
am Grunde der beiden Fühler, ohne Stirnlappen, ohne 

Anhänafel am Fuße, ohne Kiefer und mit ganz eigen= 
thümlicher Zahnbildung. Die Zunge hat nämlich wenig- 
ftens bei unferer Süßwafferneritine in der Mitte fieben 
Reihen Zähne, davon der mittle Flein, ftumpf, der nächſt 
angrenzende feitliche fehr groß, quer, lamellenartig, ihm 
folgen zwei fehr Eleine Zähnchen und auf den Seiten 
gegen fechzig Hafen, der innerfte fehr viel großer und fehr 
abweichend geftaltet, die folgenden gleichförmig, ſchmal, 
mit jederfeits ſchwach gezähnelter hakenförmiger Spike. 
Nur eine einzige lange dreieckige Kieme ift vorhanden ; 
das Herz liegt auf dem Darme, diefer dringt mit einer 
großen Schleife in die Leber ein; der Magen faum von 

der engen Speiferöhre abgefegt. Die auf zwei Gefchlech- 
ter vertheilten Fortpflanzungsorgane bedürfen noch der 
eingehenden Unterfuchung. Das porcellanartige Gehäufe 
ift fugelig bis kegelförmig, ungenabelt, mit halbfreig- 
fürmiger Mündung, abgeplatteter Spindel und Falfigem 

Deckel. 
Die wenigen Gattungen ſind in der gemäßigten Zone 

nur ſpärlich, in der heißen manichfaltig vertreten und 
ihre Arten leben gemeinlich in großen Mengen beiſammen. 

1. Kahnſchnecke. 

An dem dicken halbkugeligen Gehäuſe tritt das Ge— 
winde nur ſehr wenig hervor, die Mündung iſt halbkreis— 
förmig, die Spindel abgeplattet, ſchwielig verdickt, der 
Außenrand die, innen gezähnt oder gefurcht, der Falfige 
Dedel innen mit einem Fortfaß, welcher beim Verschließen 
der Schale hinter den Spindelrand greift. Das Neriten- 
thier befißt einen breiten flachen, werfehrt herzförmigen 
Kopf, an deſſen Umnterfeite der große gefaltete Mund Tiegt, 

oben die zwei langen fpißen Fühler ftehen. Der eiför— 
mige Fuß ift nur wenig länger wie die Schafe, der Mantel— 

rand gefranzt und die Kiemenhöhle fehr groß. 
Die zahlreichen Arten verbreiten fich über alle tropi— 

ſchen Meere als ftrenge Uferbewohner ganz wie Die 
Litorinen Iebend, ine und außerhalb des Waſſers auf 

Steinen und Felfen Friechend, einige gefellig und zahlreich 
beifammen, andere vereinzelt, bisweilen längere Zeit den 
heigeften Sonnenftrahfen auggefeßt, freilich ganz zurück— 

gezogen ins Gehäufe und die Kiemenhöhle mit Waſſer 
gefüllt. An fat allen warmen Meeresfüften lebt die glatte 
Kahnſchnecke, N. polita (Fig. 87) mit fehr dickem, glatten, 

zart längsgeftreiften, in der Färbung fehr veränderfichem 
Gehäufe, deffen Gewinde flach und die Innenlippe ge— 

zähnt und oben glatt iſt. Die Färbung tft weiß mit 
graulichgrünen Flecken, qrünfichgrau eiförmig oder zugleich 
weiß punftirt, auch weiß mit großen grünen Sleden, weiß 
mit rothen Bändern, grün mit weißen Flecken und rothen 

Bändern, röthlich, orangegelb und weiß gebändert, 
u. a., alfo ein fehr buntveränderfiches Kleid, dag viel- 

feicht vom Standorte abhängig ift. Der Art fehr nah 
9 

Nerita. 



66 Weichthiere. 

Glatte Kahnfchnede. 

ftehen N. nigerrima und N. exuvia. Die gerippte Kahn- 

ſchnecke, N. ascensionis (Fig. 88 bei b der Dedfel) lebt 
im füdatlantifchen Oceane, ift fehr dickſchalig, ſtark ges 

rippt und gefurcht, gelblich) grau mit braunen Streifen, 
mit weißer Mündung und gezähnter Außenlippe, mit 

braunrothem geförntem Dedel. Ihrem engern Formen— 
freife gehören nod) N, malaccensis, N. costata, N. flam- 

mea, U. v. a. all. 

Gerippte Kahnfchnede. 

Neritina. 2. Shiffhenfhnede 

Die Schiffchenfchneden ähneln den Kahnfchneden fo 
ganz, daß fie Häufig mit denfelben in eine Gattung vers 
einigt werden. Der wichtigfte Unterfchied im Gehäufe 
liegt in der hier innen nicht verdickten und niemals ge= 
zähnten Außenlippe und in der fehr gewöhnlich zahnfofen 
flachen Spinvelplatte. Der Deckel ift hornig. Man 
würde den Werth diefer Unterfchiede ficher abfchägen,- 
wenn man einige Arten beider Gattungen mit dem Meffer 
und Mifroffop auf ihre weichen Theile vergliche. Da— 
rum hat fid) noch Fein Conchyliologe bemüht, wohl aber 
um Sonderung der zahlreichen Gehaufe in eine Menge 
eigener Gattungen mit befondern Namen, welche faum 
geeignet find, die fuftematifche Beftimmung zu erfeichtern. 

Eine Anzahl der Neritinen bewohnt ausfchfießlich füße 
Gewäffer, andere das Meer und es hat dem Scharffinn 
noch nicht gelingen wollen, den Gehäufen diefe große 
Berfchiedenheit des Aufenthaltes anzufehen. Wir haben 
diefelben in den Sammlungen, ohne zu wiffen, woher fie 
fommen, Nur eine Feine und zierfiche Art, das Fluß— 
fhiffchen, N. Auviatilis, kömmt bei ung in klaren Bächen 
und Flüſſen an Steinen, und Holgftüden oft in proßer 
Menge vor. Sie iſt weißfih mit fchwärzlichem Kopfe, 
ihr Gehäufe vier Linien hoch, länglich halbkugelig, dünn— 
ſchaliger als die Kahnſchnecken, mit faft drei Umgängen, 
ſcharfem Mundfaume und fehr veränderfich in der Farbe 
und Zeichnung, der verdickte Deckel oberfeits fpiralftreifig, 
an der Aufßenfeite mennigroth gerandet. Die Weibchen 
fegen bis zu fechzig Eier in einer gemeinfamen Hülle ab, 
aber nur eines derfelben entwicelt den Embryo, welder 

die übrigen nad) und nach verzehrt und die Hülle verläßt, 
nachdem er feine Wimperfegel abgeworfen und fchon 

Kiemen und Herz befikt. Don den vielen ausfändifchen 
Arten bilden wir nur dag marianifche Schiffen ab, 
N. pulligera (Fig. 89 bei b der Dedel) von der Inſel 

Guam, dunfelbraun, Teicht geftreift, mit dünner weißer 
Außenfippe, gezähnter gelber Spinvelplatte und fchwarz 

Fig. 89. 

Marianifches Schiffihen. 

gebändertem Dedel. Viele tropifche Arten mit einer 
Reihe Stacheln im obern Theile der Windungen und ge— 
zahntem Spindelrande werden unter Corona zufanmenges 
ftellt, einige von den Süpfeeinfeln mit fein gezähntem 
Spindeltande und ohrfürmigen Lappen an beiden Enden 
der Mündung unter Neripteron, noch andere mit quer 
elliptifchem fehilpförmigem Gehäufe unter Clypeolum, 
andere unter Mitrula, Velates u. f. w. | 

3. Navicelle 

In den Flüffen der indifchen und polynefifchen In— 
feln leben mehre Feine Kahnfchneden von abfonderlichem 
Bau. Ihr falfiger flacher Deckel befigt nämlich hinten 

einen feharfen Seitenzahn. und liegt im Thiere felbft, den 
Eingeweidefad vom Fuße trennend, fo daß er nicht zum 
Schließen des Gehäufes dienen fann. Das Thier hat 
zudem einen fehr breiten, halbmondförmigen Kopf, fegel= 

fürmige weit aus einander gerüchte Fühler, an deren 
Bafis die Furzgeftielten Augen ftehen, einen großen längs 
lichen Mund ohne Oberfiefer, einen fehr großen dünn— 
randigen Fuß, fieben Häfchenreihen auf der Zunge und 
andere Eigenthümlichkeiten. Das Gehaufe ift elliptifch 
oder fänglich, oben conveg unten concav, mit gradem auf 
dem Hinterrande aufliegendem Gewinde oder Wirbel. 
Die fehr weite Mündung bat zufammenhängende Ränder 
und eine ſchmale flache ſchneidende Innenlippe. Die 

abgebildete Navicelle (Fig. 90) bewohnt ein elliptifches, 
mit dünner Oberhaut bededtes, glattes, weiß und blau 
geflecktes Gehäufe. 

Navicella. 

Big. 90. 

Navicella. 
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zehnte Familie, 

Kreifelfchnecken. Trochoidea. 

‚Die Familie der Kreiſelſchnecken liefert eine große 
Manichfaltigfeit der fhönften und anziehendften Conchylien 
und wird Daher von den Sammlern mit Vorliebe gepflegt, 
aber ift zugleich für. den Syftematifer eine der ſchwierig— 
ften, fo daß nod gegenwärtig über ihren Umfang wie 
über ihre Gintheifung die widerftreitendften Anfichten 
geltend gemacht werden. Unter folchen Umſtänden nehmen 
wir fie hier, wo nur eine allgemeine Darlegung der Manich— 
faltigfeit beabfichtigt wird, in ihrem weiteften Umfange 
und deuten gelegentlich die Eigenthümfichkeiten an, auf 
welche einzelne Formenfreife als befondere Familien aus— 
gefchieden zu werden verdienen, deren verwandtfchaftfiche 

Beziehungen jedoch noch nicht allfeitig ermittelt worden 
find. An allgemeinen, durchgreifenden und ſcharf be- 
ftimmenden Gharafteren für die fehr weit geſteckten Gren- 

zen läßt fich freifich nur wenig anführen. Die Thiere 
pflegen franzenartige oder fadenförmige Anhängfel an den 

Seiten des Fußes, Stirnfappen und gejtielte oder wenig- 
ftens auf Höckern befindliche Augen außen am Grunde 
der zwei Fühler zu befißen. Ihre fange bandförmige 
Zunge trägt mindefteng fieben Reihen plattenförmiger 
Zähne und noch feitfiche Hafenreiben. Das fefte perf- 
mutterartige Gehäufe ift bei den typifchen Formen Freifel- 

bis thurmförmig, verkürzt fich aber auch und erfcheint in 
den extremen Mitgliedern ganz breit und flach mit völlig 
zurücdtretendem Gewinde. Danad) ändert natürfich auch 
die Mündung manichfab ab, bleibt aber ftets ohne Aus— 
fhnitt und abfonderliche Auszeichnung. in fpiralge 
wundener Deckel ift gewöhnficdy vorhanden. Die Mit- 
glieder find über die Meere aller Zonen verbreitet. 

Scalarıa. 1. Wendeltreppe. 

Das thurmförmige fpißige Gehäuſe beſteht aug dreh- 

runden Umgängen mit allermeiit Scharf marfirten Rippen, 
mit ganzer eirunder Mündung, vereinigten, außen ver— 
Dieften Mundrandern. und mit dünnen, hornigem ſchnell 

ſich windendem Decktl. Diefer Gehäustypus hat Be: 
ziehungen zu ſehr verſchiedenen Familien und läßt die 
natürliche Stellung ganz zweifelhaft. Auch das Thier 
blos äußerlich betrachtet verräth ſeine wahre Verwandt— 
ſchaft nicht. Es hat eine kurze abgerundete Schnauze, 

aus welcher es einen langen Rüſſel hervorſtrecken kann, 
zwei lange fadenförmige Fühler und außen an deren 

Grunde die kleinen Augen, einen länglichen vorn abge— 
ſtutzten Fuß ohne ſeitliche Anhänge. Der Zunge nach 

aber ſchließt ſich die Wendeltreppe den Lungenſchnecken 

zunächſt an, iſt jedoch ſo eigenthümlich, daß man ſie als 

eigenen Familientypus betrachtet. Der Mittellinie der 
Zunge fehlen nämlich die Zähne und ſeitlich ſtehen zahl— 
reiche Reihen breiter klauenförmiger Hafen mit ganzran— 

diger Schneide. Wie fih der Übrige anatomifche Bau 

verhält, darüber kann ich meinen Zefern Feine Auskunft 

geben. ? 
Die mehr denn hundert bereits unterfchiedenen Arten 

dehnen ihr Vaterland vom nördlichen Eismeer bis zur 

Magelhaensftraße aus, erreichen jedoch in den heißen und 
zumal im indifchen Meere ihre bedeutendfte Größe und 
fchönften Formenreichthum. Sie find eine Zierde alfer 

Conchylienſammlungen und waren fange Zeit hindurch) 
Gegenstand des übertriebenften Luxus, der fie mit haar- 
fträubenden Preiſen bezahlte nach derfelben bloßen Laune 
wie einft in Holland Tulpen und Hyacinthen geſchätzt 
wurden. Am theueriten wurde die Achte Wendeltreppe, 
Se. pretiosa (Fig 91), bezahlt. Stücke von etwas über 
zwei Zoll Höhe erftand man für 2600 Franfen und in 

England erhielt ſich dieſer finnfofe Luxus bis in diefes 

Jahrhundert hinein, denn bei Berfteigerung der Samme 
fung Bullods trieb man eine fchöne Sfalaria noch bis 
190 Thaler hinauf und der Käufer ſchätzte nach Wieder- 

herftellung des Friedens im Jahre 1815 diefelbe auf den 
doppelten Preis. Im den feßten Jahrzehnten find jedoch) 

die Preife gewaltig heruntergegangen, man bezahlt ein= 

zelne Stücke nirgends mehr mit Summen und fucht viel= 
mehr, zumal in Deutfihland, wo das Spiel mit den 

Conchylien immer ein ernfteres iſt als in England und 
Branfreih, der Sammlung mehr Umfang und Ausdeh— 

numg zu geben, als fie auf Foftbare Prachtftüde zu bes 

fehranfen. Jene achte Wendeltreppe kömmt aus dem 
indifchen Oceane zu uns und ift ein Fegelfürmigeg, weißes 

9* 
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Gehäuſe mit weitem Nabel, feharfen Ringwürlften an den 
Umgängen, welche aus periodifch umgefchlagenen Mund» 
rändern entjtehen. Die gemeine Wendeltreppe, Se. com- 
munis (Fig. 92), auch unächte von den Sammlern ge— 

Fig. 92. 
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Unächte Wendeltreppe. 

nannt, lebt im Mittelmeer und hat ein thurmförmiges 
ungenabeltes Gehäufe mit gefleckten oder gebänderten Um— 
gangen. Ihr nah verwandt find Se. striata, lamellosa, 

coronata u. d. 

2. $afanfchnede. Phasianella. 

Die im Namen gewählte Vergleichung diefer Schnede 
mit dem Fafan bezieht fich auf die Schönheit und Zart— 
heit der Farbenzeichnung des Gehäufes. Daſſelbe ift 
oval oder verfängert, ungenabelt oder höchſtens ena durch— 
bohrt, glänzend glatt wie polirt, feine Mündung ganz, 
oval und fanger als breit, der Mundrand oben unters 

brochen, die Spindel alatt, nach oben mit einer Schwiele, 
der kalkige Deckel eiförmig, außen convez und glatt. Das 
Thier zeigt eine enge Berwandtfchaft mit den typischen 

Kreiſelſchneckken. Es befigt zwei, nur einigen Fleinen 
Arten fehlende Stirnfappen und eine rüffelfürmige, nicht 
zurücziehbare Schnauze, zwifchen erftern die fadenförmigen 
Fühler (Fig. 93 b). Der Mantel ift meift buntflecdig, 

am Rande fang gefranzt und der ſchmale Fuß längs der 
Mitte gefurcht (Fig. 93a). Die Zunge trägt eine 
Mittefreibe großer quereiförmiger Zähne, daneben jeder- 
feits fünf Reihen ziemlich aleich großer Zähne und noch 
viele Hafen. Die wenigen Arten, etwa zwei Dußend, 
(eben in warmen Meeren und find Tebhaften Naturells, 

fehr beweglich und gefräßig, daher fie feicht in Neben 
mit Köder gefangen werden. Die große Fafanfchnede, 
Ph. bulimoides (Fig. 93, 94) lebt an den Küften Neu— 

hollands und wurde früher als Seltenheit theuer bezahlt, 

ift aber dort fehr gemein und gegenwärtig auch in unfern 
Sammlungen häufig. Sie ziert ihre fleifchfarbene Ober- 
fläche mit bunten Querbinden und läßt den Deckel weiß. 

Fig. 93. 94. 
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Große Faſanſchnecke. 

Farbe und Zeichnung ändern jedoch meiſt individuell ab 
und wer viel Geld aufzuwenden hat, kann ſich ſchöne 
große Suiten von Phaſianellen anlegen. 

3. Mondſchnecke. Turbo. 

Die Mondſchnecken find dickſchalige, kreiſel- oder 
kegelförmige, im Umfange ſtets abgerundete Gehäuſe mit 
beinah Freisrunder Mündung, deren Ränder oben nicht 
zufammenhängen, die Außenfippe einfach, innen glatt, 

die Spindel gebogen glatt, unten nicht abgeftußt, der 
Deckel kalkig, faſt Freisrund, auf der Innenfläche mit 
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viefen Windungen, außen fehr verfchieden gebilvet. 

Am Thiere verbreitert fich der Kopf durd) fleifchige Lappen, 
welche in Zahl und Form abändern, ganzrandig oder ges 
theilt find und die zwei langen fadenförmigen, oft bunt 

‚ geringelten Fühler zwifchen fih nehmen. Außen am 
‚ Grunde der Teßtern fißen Die geftielten Augen. Der 
ı Mund liegt an dem rüffefartig verlängertem VBorderende des 
ı Kopfes und birgt in feiner Höhle einen zweifpaltigen 
hornigen Kiefer und eine lange, bandförmige, fpiral 
zurüdgewundene Zunge mit zahlreichen Plattenreihen. 

Den Mantelrand befegen zahlreiche fleifchige Fäden, welche 
wahrfcheinlich Taftorgane find und nach den Arten mehr- 
fache Eigenthümfichfeiten bieten. Der Mantel felbit ift 
derb, bisweilen fait lederartig, oft greil gefärbt. Der 
Fuß pflegt Flein zu fein und ift erheblicher Veränderungen 

fähig, liebt ebenfalls bunte Zeichnung. In die Kiemen- 
höhle führt eine Querfalte des Nackens; fie felbit iſt weit 
und durch eine horizontale Haut getheift, an welcher oben 
und unten die Kiemenblättchen fißen. Das verlängerte 
ſehr dünne Herz liegt auf dem Maftdarm und hat zwei 
Vorkammern. Die lange Speiſeröhre kleiden innen vier 

| zottige Längsfalten aus; der Magen ift weit und kugelig, 
innen getheift, der Darm in mehre Windungen gefeat. 

Die Arten leben zu mehr denn Hundert in allen 
tropifchen Mecren zerjtreut, nur vereinzelte in der ge= 

mäßigten Zone, und find langſame träge Pflanzenfreffer, 
auf welchen Fleine Schmaroger, Pflanzen und TIhiere fich 

anſiedeln, fo daß fie ſehr ſchmutzig überfruftet ausfehen 
und erft nach mühfamer Reinigung ihren Schafenfchmud 
zeigen. Schleift man am Gehäufe noch die äußere kal— 

kige Lage ab: fo kömmt die innere, ſchön grün, bfau 
und filbern fchillernde Perlmutterſchicht zum Vorschein, 

welche zu Schmuckſachen verarbeitet wird. Einige 
Arten werden auch hie und da von den Küftenbewohnern 
gegeffen. Ihre Größe fehwanft auffallend. Die Manich— 
faltigfeit überfichtfich zu ordnen bietet der Deckel erheb- 
Ber Unterfchiede als das Gehäuſe, leider aber fehft 
derfelde den meiften &yemplaren in den Sammlungen. 

Gray, in Aufitellung neuer Arten und Gattungen eben 
ſo feichtfertig wie unermüdfich, hat nach dem Dedel Turbo 
in fieben Gattungen aufgelöft, während der ftreng und 
befonnen fyftematifirende Deshayes dagegen Turbo nur 
als bloße Intergattung von Trochus gelten Taffen will: 
0 weit gehen die Anfichten über die wichtigsten Mollusken— 
attungen noch aus einander. Wir führen nur einige 
Irten vor. Cooks Mondſchnecke, T. Cooki, (Fig. 95, 

Cooks Mondſchnecke. 

96, 97, a der Deckel, b deſſen Muskulatur) auf den 

Felsriffen von Tasmanns Bay in Neuſeeland gehört 
zu den kreiſelförmigen mit ziemlich ſtarker Baſis, gefurcht 
und quergerippt, ſtark genabelt, mit lang eiförmiger 

Fig. 96. 97. 
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Cooks Mondfchnede. 

Mündung und dunfel olivengrün mit fehmußig rothen 
Zeichnungen. Ihr nah fteht Die runzelige Mondfchnede, 
T. rugosus im Mittelmeer, zwei Zoll groß, rauh, ge 

furcht, grünfich mit rothgelber Spindel, auch mit Stachel— 
fchupven befeßt, und ver olivenbraune ftarf gerippte 
Tr. tuber. Eine andere Gruppe führt die gedrebte 

Mondſchnecke, T. torquatus (Fig. 98, 99, a eigenthüm— 
fiche trompetenförmige Haltung des Fußes, b und c 

Deckel) von den Küften Neuferlands an. Das große, 
gedrückt Freifelförmige Gehäufe hat eine convexe Baſis, 

tiefen Nabel und dicht gedrängte lamellenartige Rippen. 

Zu ihr gehört noch T. piea bie drei Zoll groß, dick und 

ſchwer, Schwarz und weiß gefcheeft, aber auch mit grüner 
Schattierung und in der Jugend rauh und Fnotig, fehr 
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Fig. 98. 99. 
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Gedrehte Mondſchnecke. 

häufig an den europäiſchen Küſten. Die marmorirte 
Mondſchnecke, T. marmoratus (Fig. 100, 101) im in— 
diſchen Oceane und häufig in unſern Sammlungen, iſt 
ungenabelt, auf den Windungen verflacht, ſchön grünlich 
und braun gezeichnet, abgeſchliffen wegen des prachtvollen 

Perlmutterglanzes Prinzeſſin genannt. Die rieſigſte von 
allen heißt der Oelkrug, T. olearius, an felſigen Küſten 
mit ſtarker Brandung, eiförmig bauchig, knotig mit Wulſt— 
ſtreifen, grau mit ſchwarzen, braunen und grünen Flecken. 
T. cornutus mit zwei bis vier Stachelreihen. T. setosus, 

fehr buntfcheeig mit gefürntem Dedel, glatten Reifen 

und ungenabelt. T. sarmaticus mit drei Knotenreihen 
an der legten Windung u. v. a. 

An Turbo Schließen fih noch einige Gattungen an, 
welche bei Altern Conchyliologen damit vereinigt waren. 
Delphinula nur in tropischen Meeren hat ein faft fcheiben- 
fürmiges oder ganz flach Fegelfürmiges, weit genabeltes 

Gehäuſe mit Freisrunder Mündung und zufammenhängen= 
dem oft gefranztem oder verdicktem Mundfaume und mit 
hornigem Dedel. Das Thier weicht nur dur den 
Mangel der Stirnfappen und Seitenfäden von Trochus 
ab. — Abfonderlich zeichnen ſich einige bei Jamaika im 
Mufchelfande lebende Arten durch ihre fehr Fleinen, Freifel= 
fürmigen, glasartigen Gehäufe mit fehr großer Freisrunder 
Mündung aus, Vitrinella genannt, — Die Gattung 

« 

Fig. 100. 101. 
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Marmorirte Mondſchnecke. 

Calcar, deren Thier feine Eigenthümlichkeiten bietet, be— 

qreift Fegelfürmige, rauhe, ſchuppige und ftachelige Ge— 
häuſe mit fehr fchräger, breiter Mündung und Falfigem 
Deckel mit fpirafer Rippe, Globulus dagegen linfenförmige | 
glatte mit niedrigem Gewinde, convexer in der Mitte | 

fihwiefiger Unterfeite, fat hafbfreisförmiger Mündung 
und mit hornigem, viefgewundenem Deckel, ihr Bewohner | 
mit auffallend fangen Augenftiefen und vier Fäden auf 

jeder Seite des Fußes. 

4. Kreifelfchnede. 

Die typifchen Kreifelfchneden unterfcheiden fich zwar 
durch einige Leicht erkennbare Merfmale von den Tur-— 

Trochus. 
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bonen, doc find diefelben von fo geringfügigem Werthe 
in ihrem Organifationspfane, daß die ftrenge Syftematif 

anſtehen muß die generifche Trennung, welche Linne be- 
reits eingeführt hat, aufrecht zu erhalten. Ihr Gehäufe 

iſt gleichfalls dickſchalig, kreiſel- bis kegelförmig, aber am 
Umfange nicht abgerundet, fondern kantig und felbft fehr 

ſcharfkantig, die Unterfeite daher flach, mit oder ohne 
Nabel und mit niedergedrücter, oft rautenförmiger Mün— 

dung, deren Ränder oben nicht zufammen hängen, die 
Spindel gebogen und gewöhnlich am Grunde mit einem 

Höcker vorfpringend. Der hornige freisförmige Dedel 
zeigt zahlreiche Windungen. Das Thier gleicht im 
Weſentlichen den Monpfchneden. Es hat gewöhnfich am 
Mantelrande jederfeits drei längere fühlerartige Fäden 
und einen fchmalen bisweilen trichterförmigen Fuß, zwei 
Fühler bald durch Fleine gezähnte Lappen bald durd) 
einen wellenförmigen Rand gefchieden. Die Zunge trägt 
fünf mittfe und viele feitliche Zahnreihen. 

Mehr denn zweihundert Arten find über alle Meere 
zerftreut, die meiften, größten und fehönften heimaten im 

indifchen Ocean. Sie find in viele Gattungen vertheitt 
worden, welche ohne anatomifche Unterfuchung der Thiere 
nicht begründet erfiheinen. Gray hat diefe Zerfplitterung 
mit feinen 22 Gattungsnamen ins Lächerliche getrieben. 
Unfere deutſchen Sammfungen haben zu fo feichtfertigem 
Spiel mit der Wiffenfchaft fein Material, fie bringen es 
bei ganz befonderer Pflege erft auf hundert Arten dieſer 

- Gattung. Jene mit fegelförmigem, ungenabeltem , aus 

zahlreichen Windungen gebifdetem Gehäufe, mit fehr viel 

Fig. 102. 103. 
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Obelisk. 

breiter als hoher Mündung und mit unten gedrehter, in 
einen Zipfel vorgegogener Spindel werden unter Pyramis 
aufgeführt. So Tr. obeliscus (Fig. 102, 103), der 
Obelisk im indifchen Ocean mit weißem, grün geflanımtem 
und geftreiftem Gehäuſe, fehief gefurchten und mit runden 

Körnern befeßten Umgängen; ferner Tr. fenestratus, Tr, 
mauritianus u. a. Der faiferliche Kreifel, Tr. imperialis 

(Fig. 104, 105), dagegen ift ftumpf fegelförmig mit auf 

getriebenen und abgerundeten Imgängen, ziegelartig ich 
deefenden Schuppen auf den Nähten, vertieften Nabel, 

Fig. 104. 105. 

Kaiferlicher Kreifel. 

weißer Bafis und viofetgrauer Färbung, wegen feiner 
Seltenheit fehr gefchäßt, von Neufeefand Fommend. Der 
fünigliche Kreifel, Tr. regius, nebft mehren andern Tr. 

niloticus, concavus, maculatus ift hoc) fegelfürmig mit 

Nabeltrichter und ganz rautenförmiger Mündung, zur 
Gattung Polydonta erhoben. Ganz ähnliche Arten mit 
Zähnen auf der Außenfippe und oft auch auf der Innen— 
lippe wie Tr. corallinus, Tr. pharaonis ftehen unter Clan- 
culus; die fait fugeligen mit Leiſten und dicker abgerun— 
deter Außenfippe wie Tr. quadricarinatus unter Euche- 

lus, die vünnfchaligen, genabelten mit faft freisförmiger 

Mündung im nördlichen Eismeer unter Magarita. 
% 

5. Thurmſchnecke. Turritella. 

Ein eigener Kormenfreis, welcher nach der Bezahnung 
feiner Zunge als eigene Familie aufgeführt wird. Die 

feine Tinealifche Zunge trägt namlich in der Mitte nur 
eine Reihe faſt quadratifcher Zahne mit dreiediger fein 

gezähnelter Schneide und jederfeits derfelben drei Reihen 
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faft gleicher, unter einem Winfel gebrochener und feitlich 
gezähnelter. Mebrigens hat das Thier im Aeußern eine 
unverfennbare Achnlichfeit mit den Baludinen, eine lange 
platte ausgerandete Schnauze vorn mit Bapillen befegt 

und unterfeits den Mund öffnend, lange walzige Fühler, 
eine gefranzte Hautfalte im Nacken und einen gefranzten 
Mantelvand. Das Gehäufe windet fih aus ſehr zahl- 
reichen Umgängen zur fchlanfen Thurmgeftalt auf, ftreift, 

rippt und fürnelt die Umgangsfeiten der Lange nad) und 
bildet eine runde Mündung mit oben nicht zuſammen— 
hängenden Rändern, fehneidender und zurücweichender 
Außenlippe und mit hornigem, vielgewundenem Deckel. 
Troß der engen Mündung fann dag Thier feinen fang- 
geftielten Furzen eirunden Fuß vollftändig zurüdzichen. 
Ein Blid auf unfere Figur 106, welcde die rofenrothe 
Thurmfchnede kriechend darftellt, laßt nicht zweifeln, daß 
diefe Schneden in all ihren Bewegungen fehr Tangfam 
und unbehoffen find wegen des Mißverhäftniffes in der 
Länge des Gehäufes und Fußes. Sie ruhen mehr träg, 
als fie Friechen. 

Der Arten find etwa funfzig unterfehieden aus den 
Meeren aller Zonen, die zahfreichften und größten wieder 
aus der heißen Zone. Die rofenrothe, T. rosea (Fig. 
106), lebt im indifchen Deeane und gehört zu den fein- 

geftreiften mit tiefer Nahtrinne; ihre ſchöne Färbung im 

Fig. 106. 

Rofenrothe Thurmfchnede, 

Leben wandelt fid) am todten Gehäufe in braun um, 
Die gemeine Thurmfchnede, T. terebra (Fig. 107), in 
Afrifa und Indien ift fehr fang geſtreckt, röthlich und 
zierfich gerippt. Die um T. duplicata und acutangula 
fich gruppirenden Arten bedecken ihre meift flachen Um— 
gänge nur mit wenigen Reifen, der Kreis von T. imcata 

mit vielen ſchwachen und einem wulftigen Reifen an der 
Baſis. 

6. Ohrſchnecke. Haliotis. 

Während die Turritellen im Gehäuſe den Kreiſel— 
ſchnecken fo auffallend nah ſtehen, im Thier dagegen weit - 

Weichthiere. 

Fig. 107. 
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Gemeine Thurmſchnecke. 

ſich entfernen, zeigt uns die Ohrfchnede gerade die ent- 
negengefeßten Beziehungen, das Thier unverfennbar nah 
verwandt, das Gehäuſe aber himmelweit verfchieden, ſo 
daß fich Fein Conchyliologe entfchliegen wird Haliotis in 
die unmittelbare Nähe von Trochus zu legen. in jeder 
mag auch feine Sammlung ordnen wie e8 ihm beliebt, 
aber er vergeffe darüber nur nicht fih von dem Bau und 
der Organifation zu unterrichten und entfchuldige feine 
Unwifjfenheit nicht mit der Teeren Ausrede, daß er die. 
Thiere nicht habe. Wer diefelben fucht und verlangt, 

wird fie auch finden. Haliotis hat am ſchnauzenförmigen 
Kopfe zwei lange Fühler, zwei Stirnlappen und geftielte 
Augen, an den Seiten des Fußes Franzen und Fäden in 
einfacher oder mehrfachen Reihen auf einer Falle. Der 
Mantel aber fchligt fi) auf der linfen Seite und birgt 
hier zwei fehr Tange ungleiche Fammförmige Kiemen. Das 
Gehäufe erfennt man ebenfowohl an feiner eigenthüms 
fichen ohrförmigen Geftalt wie an dem prachtvollen aus 
blau in kupfergrün, golden und filbern fpielenden Schil— 
fer feiner Berfmutterfchicht ftetS wieder. Es tft ziemlich 

flach, vom ungefähren Umfang des menfchlichen Ohres, 
ganz Mündung, Die wenigen ungemein ſchnell an Umfang 
zunehmenden Windungen liegen feitwärts und treten nur 
ſehr Schwach hervor; dem rechten Rande parallel ift eine 

Reihe Löcher durchbrochen, durch welche das Thier die 
finfen Seitenfaden feines Fußes fteckt. 

Die fehr zahlreichen Arten heimaten in den wärmern 

Meeren und nur vereinzelte kommen auch in gemäßigten 
vor. Sie eben als ftrenge Küftenbewohner, Friechen von 

ihrem ſchildförmigen Gehäufe gefhügt auf Felſen umber 
felbft da wo das Waller bei der Ebbe zurüdtritt und 
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weiden des Nachts Seepflanzen. 

Schnecken, 

Ihre leicht zugäng- 
lichen Gehäuſe werden. wegen des herrfichen Schillers 
viel geſammelt und zu uns gebracht. Die fnotige Ohr— 
ſchnecke, HB. tuberculata (Fig. 108, 109), ift eine ge— 
meine mittelmeerifche, zumal an den Küften Spaniens 

‚ und Portugals, einzeln auch bei Jerſey und Guernfey 

Fig. 108. 109. 
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Knotige Ohrſchnecke. 

angetroffen. Ihre flache eirunde Schafe ift marmorirt 

und längsgeftreift, unregelmäßig gerunzelt; das Thier 
mit prachtvoll grünen Franzen wird als fehr ſchmackhaft 

gegeffen. Die gerippte Ohrſchnecke, H. costata (Big. 

110), zeichnet fich durch regelmäßige Berippung aus. 

Fig. 110. 

Gerippte Ohrſchnecke. 

Die röthliche Ohrſchnecke, H. rubicunda (Fig. 111), an 
der Weſtküſte Neuhollands, ſchließt die hintern Schalen— 

löcher und ſtreift ihre purpurrothe Außenſeite grün. Das 
Eſelsohr, H. asinina im indiſchen Oceane ſchmal und 
glatt, lauchgrün und braun oder weiß gefleckt. 

Einige ähnliche, jedoch mikroſkopiſch kleine dünne 
und durchſcheinende Gehäuſe reihen ſich bier als Anato- 

Big. 111. 

Röthliche Ohrſchnecke. 
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mus an. Ihre wenigen Umgänge nehmen gleichfalls an 
Größe fehr ſchnell zu, die Mündung ift daher fehr weit, 
deren Ränder nicht zufammenhängend, die Aufenlippe 

ſchneidend, oben mit fangem Einfchnitt, welcher auf dem 
vorhergehenden Theile der Schale eine Leifte hervorbringt. 

Elite Familie. 
Kegelſchnecken. Conoidea. 

Die einzige Gattung diefer Familie, Conus, liefert 
zahfreiche Gehäuſe in unfere Conchylienſammlungen, wo 
diefelben durch ihre ſchöne und beftimmte Kegelform und 
die überaus manichfaltige bunte Zeichnung die Aufmerk- 
famfeit eines jeden Betrachters feffeln. So fang und 

bunt die Artenreihen aud) daliegen mögen, alle Gehäuſe 
jind eingerofft, verkehrt Fegelförmig, felten nahezu walzig. 
Ihr Gewinde ift ganz flach bis niedrig Fegelfürmig und 
die Mündung ein langer ſchmaler Spalt, unten aus— 
gegoffen, oben mit einer Spur von Kanal, und mit ein- 

facher fcharfer Außenlippe, So fehr nun das Gehäufe 
jorgfältig gereinigt in den Sammlungen befticht, fo 
häßlich erfcheint e8, fo lange fein Bewohner darin ſteckt, 
der eg mit einer dicken, bisweilen faft federartigen Haut 
beffeidet und die ganze Schönheit verbirgt. Eng gewun— 
den und fehr dickſchalig gewahrt e8 dem Infaffen nur 
ſehr befchränften Raum. Wächft derfelbe zur Reife 
heran: fo verdünnt er die innern Umgangswände durch 
Abforption, um die Höhle zu erweitern. Auf Gehäus— 
durchfchnitten erfcheinen daher die innern Windungen 
viel dünnfchafiger als die außern. Das Thier hat einen 

fangen fihmafen Fuß mit Fleinem, nagelförmigem Dedet, 
welcher die enge Mündung nicht verfchließen Fan. Am 

fleinen Kopfe ftehen Fleine walzige Fühler mit den Augen 
unterhalb ihrer Spike und gefranzte Lippen umgeben den 
Mund. In dieſem ſteckt eine fchlanfe Zunge jederfeits 
mit einer Reihe gerader Stacheln. Dieſe Stacheln glei— 
chen dünnen zufammengerollten Platten innen im der 

Mitte mit einem Kamme, welcher in Der Hälfte feines 
äußern Randes gezähnelt ift und an der Spike einen 
Widerhafen hat. Die Stacheln find durchbohrt und faft 

möchte man vermutben, daß fie giftführend find. Bei 
der Enge der Gehäushöhle ift auch der Leib Flein, der 
enge Magen kaum von der Speiferöhre abgefeßt, der ' 
Darm kurz, doch der Maſtdarm ſtark; nur eine rechts 
gelegene Speicheldrüfe mit vielfach gewundenem Aus— 
führungsgange. Ein bald längeres bald kürzeres Athem— 
rohr führt zu den beiden nicht ſehr ungleichen Kiemen. 
Der ſchmale Fuß ſtutzt ſich vorn ab und erſcheint hinten 
gerundet. Das Athemrohr legt ſich während des Krie— 

chens über das Gehäuſe zurück. Figur 112 ſtellt bei 
a das Thier kriechend dar mit dem Deckel e, bei b auf 
dem Wirbel ftehend. 

Die Arten find Bewohner der heißen Zone, wo fie 

aller Orten in felfigen Untiefen und fchlammigen Buchten 
(eben, mehre und viele Fuß tief unter dem Waſſerſpiegel. 
Immer fehr trag erfcheinen fie gewöhnfich infruftirt , bes 
fchmußt oder angefreffen. Man halt fie für Pflanzen— 
freffer,, obwohl die Bewehrung ihrer Zunge für Sleifch- 
nahrung fpricht. Die Zahl der in den Sammlungen 

10 
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Fig 112. 

Kegelſchnecke. 

unterſchiedenen Arten hat ſich bereits auf über vier Hun— 
dert geſteigert und werden einzelne ſeltene und ſchöne noch 
jetzt als koſtbarer Luxus zu hohen Preiſen geſucht. Die 
Unterſcheidung der Arten gehört zu den ſchwierigſten Auf— 

gaben der Conchyliologie, da Farbe und Zeichnung viel— 
fach zufällig abändert und die verſchiedenen Formen der Ge— 

häuſe durch zahlreiche ſanfte Uebergänge vermittelt werden. 
Wer ſie an ihren Wohnorten in zahlreichen Exemplaren 
ſammelt vermag viele der Arten, welche nach wenigen 

Sammlungsexemplaren hinlänglich begründet erſcheinen, 
gar nicht zu unterſcheiden und es wird noch lange, ſehr 
lange Zeit vergehen, bis einige Sicherheit in die Conus— 
arten gebracht wird. Wir bilden bei der Uebereinſtim— 
mung der Formen nur die Generalkegelſchnecke, O. gene- 
ralis (Fig. 113) ab, aus dem indifchen Oceane, gelblich), 

braun, am Grunde fehwarg, mit weißen unterbrochenen, 

ſchwärzlich geftrichelten und gefleckten Binden gezeichnet, 

Big. 113. - 

Generalfegelfchnede. 

auch eitrongelb und in manichfacher Zeichnung. Andere 
Arten wie C. imperialis haben einen kurzen gefrönten 
Wirbel, C. miles freifelförmig mit ftarf abfegenden Win— 
dungen, ©. figulinus mit furzem allmählig auffteigendem 

Wirbel, C. aurora fang freifelförmig, gegen den Wirbel 
abgerundet, C. geographus, textile, varius, nussatella be— 

zeichnen andere Kormenfreife. Diele werden nad) ihrer 
fehr charakteriftifchen Zeichnung im Handel mit eigenen 

Namen ausgegeben. 

Zwölfte Familie. 

Rollfchnecken. Cypraeacea. 

Die Familie der Rollſchnecken oder Cypräaceen um- | 
gränzt fich nicht minder ſcharf wie die der Kegelſchnecken, 
mit welcher fie das porcellanartige ftarf oder vollig ein- | 
gewicelte Gehäufe und die fehr enge Mündung deffelben 
gemein hat, im Uebrigen aber durch ſehr wefentliche 
Organifationsverhäftniffe verfehieden if. Die Umgänge 
des Gehäufes hüllen fih nämlich fo gänzlich ein, daß 
das Gewinne gar nicht oder nur fehr wenig zu jeben ift | 
und der feßte Umgang allein das eiförmige, birnförmige 
bis halbkugelige Gehäuſe zu bilden feheint. Die fchmal 
fpaltenförmige Mündung ift an beiden Enden ausge 
goſſen, am untern ausgefchnitten gerade oder etwas ge— | 
bogen, an der Spindel fehr gewöhntich im Alter Falten 
oder Zähne und die Außenlippe oft eingeroflt und gleich— 

falls gezähnt. Ueber die glatte glänzende Oberfläche des 
Sehäufes ſchlägt fich der Mantel des Thieres von beiden 
Seiten, daher demfelben die gewöhnliche Epidermis fehlt. | 

Die Thiere find dickköpfig und haben fehr fehlanfe ein— 
ander genäherte Fühler, an deren Grunde außen auf 
Höckern die Augen figen. Ihre Zunge trägt fieben Zahn— 

reihen, das Athemrohr iſt kurz und der Fuß eiförmig. 
Letzterer zieht fich in Folge fehr ftarfer Contraktion ſeit— 
wärts im die ſchmale Mündung zurück. 

Die wenigen, aber artenreichen Gattungen, Dur) 
Schönheit der Gehäufe allgemein beliebt, - gehören den 
tropifhen Meeren an und reichen nur mit vereinzelten 

Arten in die warmen gemäßigten hinein, 

1. Borcellanfcdhnede. 

Die Porcellanfchneden find von jeher beliebte und 
gefchägte Conchylien, welche um ihres fpiegelnden Glan— 
308, ihrer fchönen Färbung und Zeichnung, ihrer zier- 
lichen abgerundeten Formen zahlreich gefammelt und für 
ſich als Schmuck aufgeftellt oder zu Dofen, Büchfen 
u. dal. verarbeitet, auc als Zierrath an Gürteln, Hals- 

und Armbändern getragen werden. Sa bei einigen Völ— 
fern curſiren ſie als Münze. Die Gehaufe find eiförmig, 
fänglich oder verfürzt, an der Mündungsfeite oft abge- 
flacht, übrigens hoc gewölbt, vollig eingerollt, fo daß 
die in der Jugend noch fihtbare Spira im reifen Alter 
vollig verftecft ift. Die ſchmale lineale Mündung erfcheint 

an der Innenfippe wie an der eingeroflten Außenlippe 
gezähnt. Die Einrollung der Außenlippe hat Altern Be— 
obachtern Beranlaffung zu mancyerfei Bermuthungen ge= 
geben. Da man fleine und große Eremplare ein und 
derfelben Art mit eingeroflter Außenfippe hat, fo nahm 
man die Einrollung aud für das jugendfiche Alter an, 
aber bei allmähliaem Wachsthume wäre dann die fehr 
enge Mündung immer fehmäfer und endlich wohl ganz 
gefchloffen worden. Man vermuthete deshalb, die Por— 
cellanſchnecke werfe von Zeit zu Zeit ihr Gehäufe ab wie 

der Krebs feinen Panzer und bilde fid) jedesmal ein 
neues größeres oder fie löſe wenigftens die verengende 
Außenlippe auf, vergrößere das Gehäufe und rolle dann 

erft die Aupenlippe wieder ein. Dieſe Vermuthungen 

Cypraea. 
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haben fich num als ganz irrig herausgeftellt. Das Vor— 
kommen reifer Fleiner und großer Exemplare derfelben 

ie 

Art ift bei Wafferbewohnern überhaupt gewöhnlich, ich 

erinnere meine Xefer an die Fifche, unter welchen wir die 

auffäfligften individuellen Größenverfchiedenheiten zu be— 

obachten Gelegenheit hatten, fo nun auch bei vielen Gon- 
chylien. Ueberdies Fennt man ja die jungen Borcellan- 
ſchnecken und deren Gehäuſe von den verfchiedenften Ent- 
wicfungsitufen. In früher Jugend find fie nämlich 

ſehr dünnfchalig, glatt, einfach grau oder mit drei un— 
deutlichen Querbinden gezeichnet, mit deutlichem Gewinde 

und fehr dimner nicht eingerollter Außenlippe. So bieten 

fie die entfchiedenen Cypräenmerkmale nod nicht. Bei 
weiterm Wacsthum fehwellen beide Seiten des Mund: 
faumes an, der Mantel erweitert ſich zu beiten Seiten 

fehr und fchlägt fich über das Gehäuſe zurück, das da— 

durch erft feine harte glänzende Oberfläche mit der ſchönen 
Farbung erhält, die Mündung verenat fich mehr. Endlich 
im reifen Alter erlangt das Gehäufe feine völlige Aus- 
bildung, verengt die Mündung ftarf durch) Einrollung der 

Außenlippe, verficeht diefe und die Innenlippe mit Zähnen 
oder Falten, verdeckt Das Gewinde gänzlich und zeichnet 

ſich mit einem Streifen, welcher won beiden Enden über 

den Rücken lauft und die Linie angibt, in der fich die 
Ränder beider herübergefchlagenen Mantelfappen an ein= 

ander legen. Die Thiere haben immer einen breit eifür- 

migen, dünn gerandeten Fuß und einen in tiefer Längs— 
fpalte gelegenen befippten Mund. Ihr Mantel ift warzig 
und oft auch mit zahfreichen fadenförmigen Anhängfeln 
verfehen. Im Munde fteden zwei hornige Kiefer und die 

Bewehrung ver Zunge befteht aus einer Mittelreihe breis 
ter, fpißiger, jederfeits gezähnter Zähne und aus feit- 
lichen hafenförmigen. Die Speichefdrüfen Tiegen in einen 
runden Knäuel zufammengewidelt auf der linken Seite 

der Speiferöhre; der Magen iſt weit und birnförmig, der 

Darm dagegen eng, jedoch in der Schlinge innerhalb der 
Leber abermals magenartig erweitert, und mit einem 
langen Mafttarme endend. Die beiden Kiemen find un— 
gleich und schief. 

Die Arten leben als fcheue furchtſame Pflanzenfreſſer 
in Untiefen ohne fich freiwillig dem Strande zu nähern. 

In fältern Meeren fehlen fie, gänzlich. Zu weit über 

hundert bereits unterfchieden zeigen fie doch viele fanfte 

dig. 

Chartenſchnecke. 
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Uebergänge in einander, ſo daß bei völlig erſchöpfender 
Kenntniß ver Thiere und Gehäuſe ihre Anzahl ſehr zu— 
ſammenſchrumpfen wird. Es gelang auch’ den wenigen 

Berfuchen fie in mehre Gattungen zu zerfallen noch nicht 
fich einigen Beifall zu erwerben. Wir deuten wie ge 

wöhnlich nur einige Formenkreife an. Die Charten— 
ſchnecke, O. mappa (Fig. 114), gehört zu den feltenern 

Dftindiens, fängt drei Zoll und ift eiförmig, aufgetrie 

ben, braun und gelbgeflecft und gejtrichelt, mit gelapptem 
Nückenftreif und punftirter Nandgegend, im der Jugend 

auf rebfarbenem Grunde undeutlich aefledt. Die Maul: 

wurfsfchnede, C. talpa (Fig. 115), führt einen Kreis 

walziger Cypräen mit faum verdichten Seiten an. Bon 

Fig. 115. 

Maulwurfsſchnecke. 

der Länge der vorigen iſt ſie gelblich mit drei dunklen 
Binden, am Grunde des Mundſaumes und den Zähnen 
ſchwarz, in der Jugend bläulich weiß mit drei unter— 
brochenen gelbbraunen Binden und an den Seiten weiß. 

Ihr reiben fih an C. carneola und C. lurida. Andere 
walzenförmige wie C. felina und C. hirundo erfcheinen 
an den Seiten etwas verdickt und lieben grünlichblaue 
Farben mit grünen oder braunen Flecken. Die Erbfen- 
fchnede, C. eicereula (Fig. 116), ift viel Feiner, oval 
bauchig,, an beiden Enden gefchnabelt, auf dem Rücken 
warzig und in der Mündung gefurcht, gelblich weiß und 

Fig. 116. 

Erbſenſchnecke. 

braun punktirt, bisweilen auch gebändert und in der 

Mitte des Rückens glatt. Childrens Borcellanfchnede, 

C. Childreni (Fig. 117), bat dieſelbe oval bauchige Ge— 

ſtalt, aber tiefe Querreifen über Rücken und Bauch und 

iſt weiß oder gelblich. Die Seelausſchnecke, C. pedieulus 

(Fia. 118,119), in Weftindien fällt demfelben Formen— 

freife zu, unterbricht, aber ihre Querreifen durch eine ein— 

gedrückte Rückenlinie und ift braun oder roth gefledt, auch 
milchweiß mit gelben Flecken oder ganz weiß. Ihr über 

das Gehäuſe gefchlagener Mantel zeigt viele dicke Höcker. 
10* 
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Fig. 117. 

Childrens Borcellanfchnede. 

Fig. 118. 119. 

Seelausſchnecke. 

An fie reiht ſich die höckerige Porcellanſchnecke, C. pustu- 
lata (Fig. 120), aus dem großen Oceane, deren Reifen 
mit orangefarbenen oder gelben, ſchwarz eingefaßten 

Fig. 120. 

NR 

Höckerige Borcellanfchneee. 

Höckern befeßt find. Adanſons Porcellanfchnede, C. 
Adansoni (Fig. 121), ift ein felten zu uns fommender 
fehr Eleiner Süpfeebewohner, birnförmig, braun und 

Fig. 121. 

Adanfons PVorcellanfchnede. 

weiß gefleckt. Die verengte Porcellanfchnede, C. angu- 
stata (Fig. 122), lebt um Neuholland und plattet ihre 

Mundfeite ftarf ab und hält den flach gewölbten Rücken 
glatt, ift weißfich und braun gefleckt, mit fehwarzen Enden 

ig. 122. 

Verengte Porcellanſchnecke. 

Weichthiere. 

des Mundſaumes; und die getropfte Porcellanſchnecke, 
C. guttata (Fig. 123), aus dem rothen Meere, braun, 
weißfich geflect, unten weiß mit erhabenen braunen - 

Getropfte Borcellanfchnede. 

Streifen. Die Kauri, C. moneta (Fig. 124), erſcheint 
durch die Buckelung ihres Randes flach, übrigens glatt, 
weiß mit gelbem Rande oder gelb mit weißem Rande, 

Fig. 124. 

Kauri. 

auch orange, violet und ohne Randbuckel. Bon ihr er= 

zahlt Byrard, daß fie an den maldivifchen Infeln zwei— 
mal im Monat, drei Tage nad) Neumond und drei Tage 
nad Vollmond gefifcht wird und zwar von Frauen, 
welche ins Waffer gehen. Man befrachtet Damit dreißig 
bis vierzig Schiffe und führt fie nach allen Gegenden 
Indiens, wo fie als Fleine Münze gelten und von Fürften 
und Großen in eigenen Badhäufern als Schaß geborgen 
werden. Nach Aucapitaine follen diefe Eypraen in den 

Gewäſſern im Innern von Sudan leben und werden von 
den Bewohnern frifch abgezogene Rindshäute mit Steinen 
befaftet ins Waſſer gelegt, wo fi) nad) einigen Tagen 
zahlreiche Schneden einfinden und herausgezogen werden. 
Auch an der Kongofüfte und in Guinea dienen fie als 
Geld. 
zu Tage bei Unruhen unfer PBapieraeld. So galt in 
Bengalen 1740 eine Rupie (etwa 24 Grofchen) 2400 

Kauris, zwanzig Jahre fpäter 2560 und in den feßten 
Jahren über 3200 Kauris. Die fiblechten Kauris, C. 

annulus, find Feiner, ohne Buckeln an den Kanten, oben 

bläufich mit hochgelbem Ringe, auch hellbraun und horn— 
grau. Sie münzen auf Amboina. Die in der Süpfee 

— 
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heimiſche Naria, C. irrorata (Fig. 125), rundet ihre 
ſchmale Mundfeite, zähnt den Spindelrand feharf und 
“ ift purpurroth mit gelben Flecken. Die Algoafchnede, 

Fig. 125. 

Naria. 

MC. algoensis (Fig. 126), von Süpdafrifa hat mehre un— 
regelmäßige: Leiften am linfen Mundfaume und fleckt ihre 
blaßgelbe Oberfläche braun. Ebenſo felten ift in unfern 

Fig. 126. 

Bun 
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Algoafchnede. 

Sammlungen die capifche Porcellanſchnecke, C. capensis 
(Fig. 127), blaßbraun mit zahfreichen feinen Rippen. 

Unter den kleinen fugeligen querreifigen Arten ift die 

Big. 127. 

Capiſche Borcellanfchnece. 

europäifche C. europaea (Fig. 128) zu beachten, weil 

gemein im unfern Meeren. Sie ift etwas eiförmig, 
afchgrau oder röthlich, Dicht weiß gerippt, mit weißem 

- Rüdenftreif und drei ſchwarzen Flecken. Die im Mittel- 

F Europäiſche Porcellanſchnecke. 

meere heimiſche rofenrothe C. carnea (Fig. 129), kenn— 

zeichnet das dünne durchſcheinende Gehäuſe mit mehr ge— 
trennten Rippen und weißen Lippen. Schr gemein und 

befiebt als Schmuckſachen und auc) in Den Sammlungen 

- find die um ©. tigris fich ſchaarenden Arten, ſchwerſchalig, 

4 Ken 
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Big. 129 

Nofenrothe CHpräa. 

oval bauchig mit abgerundeten Seiten, meift weiß und 

braunfledig. Die getigerte fteht obenan unter ihnen und 
fommt in bunten Farbenreihen vor, weiß mit braunen 

Tüpfeln und gelb und braun gewäffert, vöthlich mit 
braunen Tüpfeln, weiß mit großen braunen Rücken— 

fleefen, auch roth und bfau gewäſſert, punftirt. Ihr fehr 
nah ftehen ©. pantherina, C. Iynx, C. onyx, €. vitellus 

u.a. Die fogenannten Schlangenföpfe find oval bauchig, 

an den Seiten meift fantig, am Bauche breit und flach: 
jo die große C. mauritiana buckelig, unten bläufich grau, 
oben braun mit weißen Flecken und weißen Rückenſtreif, 
C. caput serpentis nur zollgroß, braun und verfchiedent- 

lich geflecft, C. stercoraria grünfich gelb ohne Nüdenftreif 
mit einigen braunen Flecken, C. helvola, C. arabica, O. 

ocellata u. a. 

Einige Arten mit deutfich bleibendem Gewinde, nicht 
eingerollter Außenlippe und ohne Falten an der Spindel 
wurden auf Riſſos Borfchlag unter Erato generifch von 
Cypräa abgefondert. So die rauhe Grato, E. scabrius- 
cula (Fig. 130), im Großen Ocean, querreifig, mit ver 

Big. 130. 

Rauhe Erato. 

tieftem Rückenſtreif, purpurrötbli und mit an beiden 

Enden erweiterter Mündung. E. laevis im Mittelmeere. 
Am Thiere felbft wurde noch fein Unterſchied von Cypräa 
nachgewiefen. 

2. Eierfhnede. Ovula. 

Die Eierſchnecken gleichen im äußern und innern 
Körperbau, fo weit derfelbe bis jeßt verglichen worden 
ift, den Borcellanfchneden und aud) ihre Gehäufe haben 

deren Typus. Die Schnee hat einen großen Fuß und 
Schlägt ihren ftets glatten Mantel wie Cypräa über Die 
Scale. An dem kurzen, ftumpfen Kopfe tragen Die 
fangen Fühler Die Augen am erften Drittheil der Lange 
und die Athemröhre ift immer fehr kurz, kaum vorragend. 
Das völlig glatte Gehäufe hat eine lineale, an beiden 
Enden ausgegofjene Mündung mit ungezähntem Spindel= 
vande und eingeroflter oft gezähnter Außenlippe. 

Die Arten viel weniger zahlreich als die Porcellan— 

ſchnecken gehören gfeichfallg den warmen und befonterg 
tropifchen Meeren an. Sehr beliebt ift die größte von 
allen, die gemeine Eierſchnecke, O. oviformis (Fig. 131), 

im indifchen und ftillen Ocean, bauchig aufgetrieben, 

nahe an vier Zoll fang, glatt und rein weiß, in der Mün— 
dung bräunlich orangefarben, mit geferbter Außenfippe 
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Big. 131. 

Gemeine Eierfchnecke, 

und vortretenden abgeftußten Enden. Das Thier ift 
pechichwarz. Bei den Alphorefen in Keram wird dag 

Gehäuſe als Schmuck: und Auszeihnung von Siegern 
getragen. Die warzige Gierfchnede, O. verrucosa im 
indischen Dceane (Fig. 132), ift höckerig und querfantig, 

Fig. 132. 

el 
2 

Warzige Eierſchnecke. 

weiß, an jedem Ende mit einer in eine Grube eingefenften 

Warze. Ihr Thier ift weiß mit fchwarzen Strichen. 
Die Perleneierſchnecke, O. margarita (Fig. 133), kugelt 
ihr weißes Gehaufe mehr mit Zufpigung nach oben, 

Vig. 133. 

Perleneierſchnecke. 

mit gewölbter Unterſeite und ausgehöhltem Spindel— 
rande, an Otaheiti. Bei der birnförmigen Eierſchnecke, 
O. gibba (Fig. 134), tritt die zahnloſe Außenlippe ver— 

Fig. 134. 

Birnförmige Eierſchnecke. 

dickt hervor und über den Rücken verlaufen zwei recht— 

winklig ſich kreuzende Kanten, die Färbung iſt gelblich-⸗ 
weiß und das Vaterland die ſüdamerikaniſchen Hüften. | 

Unter den Arten mit nad oben und unten verfängertem 
Mundfaume zeichnet fich die im adriatifchen Meere hei— 
mifche langſchnäbelige Eierſchnecke, O. longirostris (Fig. 

135), durch fehr lange und gefrümmte Schnäbel und 

Big. 135. 

Langſchnäbelige Eierſchnecke. 

weite Mündung bei weißer Färbung aus, die roſenrothe, 
O. volva (Fig. 136), an der chineſiſchen Küſte durch 
ſehr lange gedrehte Schnäbel, feine Streifung und hoch— 
rothe Außenlippe; bisweilen mit ſehr dichten und ge— 
zackten Streifen. 

Fig. 136. 
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Roſenrothe Gierfchnede. 

Bahlreiche tropifche Gehäuſe von länglich eiförmiger . 

Geſtalt, glatt mit kurzem oder ganz verſtecktem Gewinde, 
fängficher, unten faum ausgefehnittener Mündung und mit 

mebren Spindelfalten hat der hochverdiente Lamarck unter 
Marginella generifch vereinigt, Bei einigen wie M. 
bivaricosa ift der Wirbel wulftig, bei andern wie M. 
bifasciata und M. faba das Gewinde ziemlich hoch und 



gefaltet, bei noch) andern hoch und glatt fo M. caerules- 
cens und M. muscaria, feiner bei M. cornea und M. Be- 

langeri ganz flach oder eingedrüdt. 

3. Dlive Dliva. 

Die Dliven werden bald den Cypräen, bald den 
Voluten angereiht, oft auch als eigene Familie aufge 
führt und diefe Unficherheit ihrer Stellung wird bleiben, 

ſo fange wir feine eingehende anatomifche Unterfuchung 

von den Thieren erhalten, welche allein die natürliche 
Verwandtſchaft aufklärt. Wenn es ſich beftätigt, daß 
ihre Zunge unbewehrt iſt: ſo würde die Einführung 

einer eigenen Familie als Olivaceen gerechtfertigt fein. 
Sie haben überdieß einen fehr großen Ruß, welcher durd) 

einen tiefen Einfchnitt jederfeits in einen kurzen vordern 

und langen hintern Abfchnitt getheilt ift. Der hintere 

Theil Schlägt fich jederfeits über das Gehäufe zurück und 
glättet defjen Oberfläche. Das Athemrohr ragt fehr lang 
hervor. Am Fleinen Kopfe fteben die langen Fühler, 

deren Spiße oft in einen dünnen gedrehten Faden aus— 
läuft, ganz nah beifammen und tragen die Augen außen 
hoch über dem Grunde. Der Mund ift fehr Fein. Der 

' nicht über das Gehäufe fchlagbare Mantel fendet vorn 
am Grunde des Athemrohres einen fadenfürmigen Forts 
fa aus und einen ähnlichen an feinem Hinterrande. 

Die ſehr dünne Speiferöbre fnickt in fpigem Winfel um 

und der nur fehr wenig erweiterte Magen tft fehr fang. 
Das porcellanartige, glänzend glatte, oft fehr zart ge 
zeichnete Gehäuſe hat eine walzige Geftalt und Furzes 
Gewinde mit ſtets vertieften rinnenförmigen Umgangs— 

nähten, mit finealer, unten tief ausgefchnittener Mün— 
dung und ſchräg geftreifter oder tief gefalteter Spindel. 
Seine Arten befiken einen Dedel, große nicht. Die 

Außenlippe ift ftets fcharf, dünn und glatt. 
Die Arten unter mehr denn Hundert Namen in den 

\ Sammlungen aufgeftellt und von Gray in elf Gattungen 
vertheift, leben über alle tropischen Meere zerftreut und 
halten fich vorzüglich auf Schlamm- und Sandbänfen 
mit hellem Waſſer auf ganz nahe bis ziemlich tief unter 
der Oberfläche. Schr gierig faugen fie ihre Schlacht— 
opfer aus und gehen auch fehaarenweife an den Köder 
der Angeln, mit welchen fie an die Oberfläche gezogen 
werden. Diele ändern in Farbe und zarter Zeichnung 

manichfach ab und erfchweren den Gondiyliologen die 

Unterſcheidung. Als Beispiel führen wir die Mafchen- 
. olive, O. textilina (Fig. 137) aus dem- ftillen und in= 

diſchen Oceane an: grauweißlich mit zackigem zu Maſchen 
verbundenen braunen Linien und zwei dunkelbraunen 

* 

Fig. 137. 

Maſchenolive. 

kaſtanienbraun, 
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Querbinden, auf welchen Schriftzeichen ähnliche Striche 

ſtehen, auch mit anderer Zeichnung. Die ſchwarze Olive, 
O. maura (Fig. 138) von den Molucken pflegt braun— 

ſchwarz mit weißer Mündung zu fein, wird jedoch auch 

orange, graufichgrün, gelblich zugleich 
gewolft, gefleckt und mit Ziekzacitreifen, fo daß man ein- 

Fig. 138. 

Schwarze Dlive. 

zelne Abanderungen erhält, welche man faum ficher von 
voriger Art unterfcheiden fann. Beide vertreten den 

Kreis der walzigen Oliven mit kurzem Gewinde, wohin 
unter andern noch O. elegans, episcopalis, lapidula ge— 

hören, Die rothfippige Olive, O. sanguinolenta (Fig. 
139) von Timor bat gleichfalls ein walziges, aber weißes 

Gehäuſe mit feinen roftrothen Neadern und zwei. ver- 
wafchenen dunfelbraunen Binden, an der Spindelfeite 
orangeroth. Ovale bauchige Gehäuſe befiken O. in- 

Fig. 139. 

Nothlippige Dlive. 

flata und O. utrieülus, walzige mit langem Gewinde, 
O. guttata, O. reticularis, O. eburnea , walzige mit nad) 

unten erweiterter Mündung und fehr fchräg laufenden 
Spindelfalten O. acuminata und O. hiatula. 

Sehr nah verwandt mit den Dfiven find die Arten 

der Gattung Ancillaria, welche häufig blos als Subgenus 
von Oliva aufgeführt werden. Ihrem Gehäufe fehlt vie 

Nahtrinne an dem kurzen Gewinde, die Tinealifche Mün- 
dung tft unten kaum ausgefchnitten und am Grunde der 

Spindel Tiegt eine fchwielige Verdickung. in Eleiner, 
dünner, horniger, eiförmiger Dedel. Das Thier hat 
wiederum einen fehr großen eiförmigen Fuß, welcher das 

Gehäufe größtentheils bededt, vorn weit über den Kopf 
hinausragt. Am faum deutlichen Kopfe fißen die fehr 

Eleinen Fühler dicht neben einander und entbehren der 
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Augen. Der Furze Rüffel enthält eine kurze Zunge, 
welche unbewehrt, nad) Lovens Beobachtung aber drei 
Reiben Zähne beſitzt. Der Mantel bildet vorn eine 
lange Athemröhre. .A. einnamomea bias gelblich mit 
fehr furzem Gewinde, A. candida mit fangem, fpigem 
Gewinde. Sie find fehr lebhafte Thiere und befchränfen 

ihr Vaterland auf den indischen und ftillen Ocean, 

Dreizehnte Familie. 

Faltenſchnecken. Volutacea. 

Die Faltenſchnecken bewohnen ein aufgeblaſenes, faſt 
kugeliges bis ſchmal ſpindelförmiges Gehäuſe mit -vor- 
ſtehendem aber meiſt kurzem Gewinde, ziemlich weiter 
Mündung unten ausgefchnitten, mit gerader einfacher 
Außenlippe und ftets mit fchiefen Kalten auf der Spindel. 
Sie felbft haben einen fehr großen breiten Fuß ohne Deckel, 
einen platten breiten Kopf mit aus einander gerücten 

Fühlern, welche die Augen am Grunde nach außen oder 
hinten tragen, einen langen völlig einziehbaren Rüſſel, 
einen Anfang am Grunde des Athemrohres und eine lineale 
Zunge mit Zähnen nur in der Mitte, nicht auf den Seiten. 
So find fie bei unverfennbarer Aehnlichkeit mit den vorigen, 
doc, ficher und leicht von denfelben zu unterfcheiden. 

Die fehr wenigen Gattungen entfalten ihren Arten- 
reichthum in den tropifchen Meeren, fenden aber ganz 
vereinzelte Vertreter bis ing Eismeer hinauf. 

1. Walzenfhnede, 

Die Walzenfchneden oder Voluten haben weder die 
poliert glänzende porcellanartige Schafe der Gypräaceen 
noch deren feine und beftechende Zeichnung, gehören aber 
noch zu den fehr hartfchafigen, oft auch ſchön gefärbten 
Conchylien. In der Form zeigen fie große Veränderlich- 

feit, find aufgeblafen fugelig mit kurzem Gewinde und 
fehr weiter Mündung oder fpindelförmig mit langem Ge— 
winde und enger Mündung. Immer erfcheint Teßtere 
unten ausgerandet und an der Spindel mit Falten bes 
feßt, von welchen die untern die größten find. Der Fuß 
des Thieres geht von Der doppelten Länge und Breite 
des Gehäuſes bis unter die Länge defjelben herab, und 
ähnfiche Unterfehiede bietet der übrige Körperbau. Der 
Kopf ift jedoch immer fehr flach, oft zugleich breit und 
die Augen fißen außen am Grunde der Fühler gewöhnlich 
auf einer befondern Erweiterung. Die lange Athem- 
röhre Schlägt fih zurüd und hat am Grunde jederfeits 
einen nach vorn gerichteten Anhängfel. Der Mantel 
pflegt wenig entwickelt zu fein, aber erweitert doch bis— 
weilen feinen linken Lappen fehr beträchtlich und fchlägt 
denfelben über das Gehäufe. An der Speiferöhre hängt 
ein großer gewundener Blinddarm; der fehr große Magen 
ist fleifchig und innen gefaltet, der Darmfanal dagegen 
ungemein kurz. . Die Zunge fcheint bei einigen Arten 
wieder unbewehrt zu fein, bei andern wie V. undulata 

trägt fie Safchen, bei noch andern wie V. olla in der 
Mitte eine Reihe kurzer querer Zahne, deren Schneiden 
drei fanzetförmige große jederfeits aeftrichelte Zähnchen 
zeigt, von welcher der mittle der kürzre if. 

Ganz auf die warmen gemäßigten und tropifchen 

Voluta. 

Meere befchränft, haften fich die fcheuen trägen Voluten 
am Fiebjten auf jandigem Meeresgrunde auf und bieten 
bei der Manichfaltigfeit fchon ihres Aufern Körperbaues 
dem Syſtematiker Veranlaffung zu Aufjtellung eigener | 
Gattungen, für deren genügende Begründung jedoch die 
Unterfuchungen noch zu dürftig find. Die wellenförmige 

Volute, V. undulata (Fig. 140, 141) an der Süpfüfte 
Neuhollands führt die Reihe der Tang ovalen, glatten 
ächten Voluten an und zeichnet ihre ledergelbe Oberfläche | 
mit parallel gebogenen braunen Linien. Ihr fehr nah | 

Fig. 140, 114. 
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Wellenförmige Bolute. 

fteht die bald rechts bafd finfs gewundene V. mitis. Ein 
anderer Artenfreis ift mehr Freifelförmig mit Knoten 
oberhalb der letzten Windung, fo die Fledermausſchnecke, 
V. vespertilio (Fig. 142) im indifchen Ocean. Bei ihr 
werden die Köder zu fpißen Dornen und treten auch an 
den frühern Umgängen hervor. Bier alten an der 
Spindel. Gewöhnlich bräunfich gelb mit dunfel rothe 

Fig. 142. 

Fledermausſchnecke. 
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braunen, bin= und hergebogenen Streifen und Flecken 
bildet fie Abanderungen, fein geneßte, ohne neßfürmige 
Zeichnung, mit Heinen ftumpfen Hoden u. a. Sehr 

Big. 143. 

Neufeeländifche Bolute. 

gemein ift neben ihr in den Sammlungen die weftindifche 
V. musica mit braunen Ringlinien und Flecken wie Noten, 
und die größere oftindifche V. hebraea grau mit braunen 
aus langen Strichen bejtehenden Bändern und Zupfen. 

Die neufeefändifche Volute, V. paeifiea (Fig. 143) bildet 

Big. 144. 

Kahnfchnede. 

Naturgefchichte I. 3. 
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nur auf dem Rande des letzten Umganges dicke Höcker 
und ordnet aufſtrohgelbem oder röthlichem Grunde braune 
Flecken in Binden. V. imperialis freifelförmig mit 

fladhem Gewinde und großen geraden Stacyeln oben auf 
dem legten Umgange; V. scapha ebenfalls freifelförmig 

aber mit höherem ftachellofem Gewinde u. a. 

Die Voluten mit großem, aufgeblafenem Gehäuſe, 
einer oft bedornten Kante an der Naht und blos zigen- 
fürmigem Wirbel werden fehr gewöhnlich unter dem Gat- 

tungsnamen Cymbium, Kahnſchnecke, generifch abgeſon— 
dert. Durch Die gewaltige Auftreibung des legten 

Umganges wird natürlich die Mündung entfprechend er- 
weitert und dennoch vermag fie nicht den großen Fuß in 

fich aufzunehmen (Sig. 144). Unter dem breiten halb— 
mondförmigen Kopfe verbirgt fich der dicke, walzige, Furze 
Rüſſel. Einige find ovalrundlich mit fait ganz ver 
dicktem Wirbel, fo die größte, Tiebenzöllige Neptuns 
Kahnſchnecke V. Neptuni (ia. 145,146, 147). In der 

Fig. 148, 146, 

Neptuns Kahnſchnecke. 
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Fig 147. 

Neptuns Kahnſchnecke. 

Jugend ragt das Gewinde noch hervor. Das gelblich— 
braune Gehäuſe bedeckt eine ſtarke rothbraune Oberhaut, 

über welcher eine Schicht glasähnlich erhärteten Schleimes 
ich ausbreitet. Eng an fie an fihließt fi) V. melo. 
Andere krönen den obern Rand des letzten Umganges mit 

einem Kranze Stacheln. Die athiopifche Kahnfchnede, 

V. aethiopica (Fig. 148, 149), zimmetbraun und unges 
flecft, mit dicken geraden gefalteten Dornen. Noch andere 

wie V. eymbium, V. olla und V. proboscidalis find ver— 

Fig. 148, 149. 

Aethiopiſche Kahnſchnecke. 

Weichthiere. 

längert oval mit ſcharf oder ſtumpf gekieltem Oberrande 
des letzten Umganges. 

2. Straubſchnecke. Mitra. 

Starkſchalige ſpindelförmige Gehäuſe mit linealiſcher, 
unten ausgeſchnittener Mündung und dicken Spindelfalten, 
von welchen die obern die größten ſind. Man unter— 
ſcheidet in den Sammlungen ſchon weit über drei Hundert 
Arten, welche mit ſehr wenigen Ausnahmen aus den 
tropiſchen Meeren zu uns gebracht werden. Leider ſind 

jedoch erſt von den wenigſten die Bewohner unterſucht. 
Dieſe unterſcheiden ſich von den Voluten ſogleich durch 
ihren ſchmalen vorn abgeſtutzten Fuß, den ſehr kleinen 

Kopf, welcher faſt allein von den beiden kurzen, in einem 
ſtumpfen Winkel zuſammenſtoßenden Fühlern gebildet 
wird. Dieſelben tragen die Augen meiſt noch oberhalb 
der Mitte auf der Außenſeite. Der vorſtreckbare Rüſſel 
übertrifft bisweilen das Gehäuſe an Länge und endet 

Die Athemröhre pflegt Tang zu fein. Die feufenformig. 
ſehr fchlanfe Zunge foll nur an der Spige mit leicht ab— 

fallenden Häkchen befegt fein und der Speiferöhre fehlt 
der bfinde Anhang. 

Die Straubfchneeen find wahre Sinnbilder der Träg- 

heit: ſtunden- und felbft Tage fang liegen fie unbeweg— 
ih im Schlamm, und bewegen faum das Athemrohr 

oder ftreden den Rüſſel hervor. 
mit Schlamm und zeigen nichts von den fehönen Karben, 
mit denen fie in unfern Sammlungen die Aufmerkfamfeit 

feffeln. - Die große Manichfaltigkeit ihrer Gehäuſe läßt 
ih nach Formeigenthümlichkeiten gruppieren. Unter 
den glatten thurmförmigen Geftalten ift eine der gemein— 
iten die Biſchofsmütze, M. episcopalis (Fia. 150, 151), 

Big. 150. 

Biſchofsmütze. 

Dabei beſudeln ſie ſich \ 



im indifchen Deeane und an den Süpdfeeinfeln, big fünf 
Zoll fang, weiß mit Reihen orangefarbener Flecken und 
völlig glatt. Sie foll mit ihrem langen, keulig endenden 

Rüſſel gefährlich verwunden und fondert wie andere 

Arten einen ftinfenden braunen Saft ab, welcher die Haut 
wie Höllenſtein beißt. Ihr fehr nah ftehen M. lactea, 
chilensis, elongata u. a. Einen andern Formenfreig 

vertritt die geftreifte Straubfchnede, M. adusta (Fig. 152), 

Bi 

Fig. 151. 

Biſchofsmütze. Geſtreifte Straubſchnecke. 

in Indien, weißlich mit rothbraunen Binden und feinen 
Längsfurden. Ebenſo ter Gardinalshut, M. cardinalis, 

von zwei Zoll Länge und weiß mit vierecfigen braun 
rothen Flecken. Noch andere wie M. coronata und 
M. millepora zeichnen ſich Durch eingepreßt punftirte 

Längslinien und gekerbte Umgangsnähte aus. 
Pabftfrone, M. papalis, drei Zoll fang und wiederum 
weiß mit Reiben rother Flecken, aber aefrönt mit zahn— 
artigen Höcdern am obern Rande der Umgänge Das 
weiße fchleimige Thier foll nach Altern Berichten mit fei- 
nem Rüſſel aiftin verwunden. Unter ven gefafteten Arten 
ift Die rungelige Straubfchneefe, M. corrugata (Fig. 153) 

nicht felten, mit diefen gerundeten Rippen und Zängs- 

falten, mit Zaden an der obern Kante des legten Um— 

Fig. 153. 

Nunzelige Straubfchnede. 

ganges und gelblichweiß mit fhwarzbraunen unter 
brochenen Binden. Ihre nächten Verwandten find 
AM. caffra und M. vulpecula. Die eifreifelförmigen mit 

Die - 
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fehr kurzem Gewinde werden durch M. zebra und M. dac- 
tylus vertreten, andere mit innen wulftiger oder gezahnter 

Mündung durch M. amphorella und M. raricosta. Diefe 
entfchieden Fegelfürmigen Straubfchneefen werden ale 
eigene Gattung Conohelix aufgeführt, aber e8 unterfuchte 

noch Niemand deren Thier, fo daß Die nähere Begrün— 
dung derfelben nicht gegeben ift. Die geftreifte Conohelix, 
C. lineatus (Fig. 154), im großen Decane ift fehr dick— 

fchalig und gelblich mit braunen Längslinien. 

Fig. 151. 

Geſtreifte Gonohelir. 

Vierzehnte Familie. 

FSlügelfynecken. Alata. 

Obwohl die Flügelfchneden nicht durch prachtvolle 
Zeichnungen alänzen, obwohl fie fammtlich den warmen 

Meeren angehören, kommen fie doch in großen Mengen 
zu uns und fallen durch ihre eigentbimliche Form auf. 
Es ift der große fihwere Strombus gigas, der in jedem 

Delifateffenladen zur Schau ſteht, als Blumentopf für 
Epheu, ja hundert- und taufendweife zur Einfafjung der 
Blumenbeete in Schmuckgärten dient. Dieſes maflive 
Gehäuſe fehe man fi genau an, denn es iſt fir dieſe 
Familie eine typifche Geſtalt. Zunächſt unterfcheidet es 

fich auffällig von allen vorigen durch flügelartige Er— 

weiterung der Außenlippe, Deren Rand nicht felten noch) 
fange Kalffinger ausſtreckt. Allerdings beiigen nur vollig 
ausaewachiene Gehäufe Diefe Auszeichnung, in der Jugend 
haben fie insgemein eine dünne, Scharfe, nicht erweiterte 
Aufenfippe und erft mit Gintritt der normalen Größe 

findet deren Verdickung und Erweiterung ftatt. Zudem 
bat aber die Mündung unten einen kanalartigen Aus— 
fchnitt für die Athemröhre. Das Gewinde tritt ftets 
kegel- oder thurmformig hervor. Am Thier verdient vor 

Allem der Fuß Beachtung. Derfelbe ift etwas zuſammen— 
gedrückt, am Nande gerundet, im vordern Theil Fürzer 
und ausgerandet, im bintern fehr lang und am Ende 
mit einem beinah fichelförmigen hornigen Deckel verfehen, 
welcher jedoch die Mündung nicht verfchliegen Fann. Das 

Merfwürdigfte aber ift feine Enieförmige Einknickung, 
welche e8 den Thieren unmöglich macht auf der Sohle zu 

friechen ; fie hüpfen und fpringen vielmehr. Am Kopfe 
ragen zwei Dicke walzige Stiele hervor, auf welchen Die 
überaus großen, Tebhaft gefärbten, mit Iris verfehenen 
Augen figen, während die Fühler an der Innenfeite diefer 

Stiefe in Geftalt dünner Fäden entfpringen. Zwiſchen 
den Augenſtielen ſtreckt ſich die fange nicht zurückziehbare 
Schnauze hervor, in welcher zwei feitliche Kiefer und die 
gut bewehrte Zunge figen. Der Mantel ift zwar groß, 
aber fehr dünn und hat gewöhnlich ein fadenförmiges 
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Anhängfel, welches im obern Kanal der Schalenmündung 
liegt. 

Die Gattungen leben mit ihren meiſt nur wenigen 
Arten in warmen Meeren und laſſen ſich nach den Ge— 

häuſen leicht unterſcheiden, während die Thiere noch ſehr 

wenig unterſucht ſind. 

1. Flügelſchnecke. Strombus. 

Dieſe typiſche Gattung hat ein bauchiges bis thurm— 
förmiges Gehäuſe, welches unten in einen kurzen aus— 
gerandeten oder abgeſtutzten links gebogenen Kanal endet. 

An ſeiner ſehr ſchmalen Mündung dehnt ſich die Außen— 

lippe flügelförmig aus, aber läßt ihren Rand ganz unge— 
theilt, buchtet denſelben nur unten über dem Kanale 

deutlich und verlängert ihn nach oben häufig in einen 

Lappen. Von dem ſchon im Familiencharakter näher 
bezeichneten Thiere beachten wir noch die Bewehrung der 
Zunge. In der Mitte derſelben ſteht eine Reihe großer 

Zähne, oben verbreitert und convex, mit breiter ſieben— 

ſpitziger Schneide, daneben Haken mit oberm convexen 
zurückgeſchlagenen und dreizähnigen Rande und neben 
dieſen einfache Haken. Die Speiſeröhre verengt ſich unter 
dem Gehirn, aber erweitert ſich in der Leber zu einem 
großen aufgeblaſenen häutigen Magen. Der anfangs 
ſehr dünne Darm endet mit einem weiten Maſtdarme. 

Die beiden Kiemen ſind ſehr ungleich. 
Man unterſcheidet bereits mehr denn ſechzig Arten, 

deren einzelne eine impoſante Größe erreichen und in 
ihrem Vaterlande auch gegeſſen werden. Die bei uns 
bekannteſte heißt das Rieſenohr, Str. gigas im oſtindiſchen 
Ocean, mit prachtvoll rofenfarbiger Mündung, gelblich 
weiß, durch den dien Flügel faft fo breit wie fang und 
ſehr dickſchalig. Sehr ahnlich ift ihr Goliath, Str. latis- 

simus ($ig. 155), ebenfalls im indischen Oceane, bauchig, 

ig. 

andere wie Str. gallus und Str. auris dianae freifelfürmig, 
dickhöckerig u. a. 

2. Fingerſchnecke. Pterocera. 

Die flügelförmig erweiterte Außenlippe des Gehäuſes 
ſchlägt ſich aufwärts zur Spitze des Gewindes, hat an 
ihrem Rande fange fingerförmige Fortſätze und trennt 
ihren vordern Ausfchnitt durch einen Zwiſchenraum vom 

Kanale. Im Uebrigen gleicht das Gehäufe und fein 

Knotige Fingerfihnecke. 

Bewohner der typifchen Flügelſchnecke. Man fennt nur 
etwa ein Dußend Arten ebenfalls aus tropifchen Meeren. 
Die fnotige Fingerſchnecke, Pt. scorpio (Fig. 156), im 

155. 

Goliath. 

glatt, orangegelb, weißfleckig, in der Mündung ſchön 
roſenroth, am Gewinde mit rundfichen Knoten, Str. pugi- 
lis und Str. costatus gehören als Fleinere Arten noch 
demfelben Bormenfreife an. Andere wie Str, cancellatus 
und Str. turritus find thurmförmig und gerippt, nod) 

indischen Meere bedeckt ihre ſieben zackigen Fingerfortfäße 
mit Knoten und fleckt ihre weißliche Oberfläche braun, 

die Mündung violetrotb mit weißen Falten. Der Boots- 

hafen, Pt. chiragra, wird fauftgroß mit fünf Fingern 

und einem krummen Schnabel, röthlichgefleckt mit roſen— 



rother Mündung. Pt. millepeda hat zehn Finger und 
iſt geftreift. 

3. Schnabelſchnecke. Rostellaria. 

h Das fpindel= oder thurmförmige Gehäufe verlängert 
ſich unten in einen fehnabelförmigen Kanal und zackt 

oder zähnt den Rand der erweiterten Außenlippe. Das 

Thier gleicht im wefentlichen wieder Strombus. Die 

ſehr wenigen Arten kommen nicht gerade häufig vor. 
Die gerade Schnabelfchnede, R. rectivostris (Fig. 157) 

in dem chinefifchen Meere zeichnet fih durd den fehr 

fangen geraden Kanal und die gezahnte Außenlippe aus, 
und ift fehmußig weiß. R. eurvirostris und R. colum- 
bata find nod) andere Arten. 

Fig. 157. 

Gerade Schnabelfchnede. 

Terebellum. 4. Bohrſchnecke. 

Gehäufe und Thier weichen von den vorigen erheblich 
ab, Daher dieſe Gattung aud oft in andern Familien 
aufgeführt wird. Das Thier verlängert feinen Kopf in 

einen fangen Rüffel, hat fehr fang geitielte Augen, aber 
feine Kübler. Das faft walzige Gehäufe iſt glatt und 

oben ſpitz, mit deutlich fichtbarem oder verfteckten Ges 
winde, mit oben ganz fihmafer, unten etwas weiterer 

Mündung, dünner fchneidender Außenlippe, und glatter, 

unten abgeftußter Spintel.» Die einzige lebende Art, 
- T. subulatum (#ig. 158), kömmt aus dem chinefifchen 

Meere zu ung und ändert in ihrer Zeichnung manichfach 
ab, hat auf verwafchen braunrotbem Grunde vier dunkle 

Inm Mittelmeere Tebt ein fogenannter Belifansfuß, 

} 

mei oder viele gewellte Linien, auch Bunftreihen oder 

Aporrhais pes pelecani, welcher Die Augen auf einem 

iſt weiß. 
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Big. 158. 

Bohrſchnecke. 

Höcker außen am Grunde der beiden langen fadenförmigen 
Fühler trägt, und auf ſeinem kleinen beiderſeits abgerun— 
deten Fuße kriecht. Die Zunge hat eine Mittelreihe 
ſchmaler, ſtachelig gezähnter Zähne und ſeitliche Haken— 
reihen. Das Gehäuſe läßt ſich generiſch nicht von 
Roſtellaria unterſcheiden, liegt daher auch in den Samm— 
lungen bei dieſer Gattung, während die abweichenden 
Fühler, Augen und Zähne die Trennung rechtfertigen. 

Das Thier wählt ſandigen Schlammgrund zum Aufent— 
halt und wird gegeſſen. 

Wieder andere Eigenthümlichkeiten zeigen einige um 
Neuholland und Neuſeeland vorkommende Arten, welche 
man deshalb unter Struthiolaria als eigene Gattung 
aufführt. Ihr walziger Kopf verdünnt ſich allmählig 

und it fänger als das Gehäufe; an feinem Grunde fißt 
jederfeits ein ſehr fchlanfer fpiger Fühler mit dem Auge 
augen am Grunde Der Mantel bilvet fein Athemrohr. 

Das eiförmige Gehäuſe hat ein erhöhtes Gewinte, eifür= 
mige buchtige Mündung mit fehr kurzem nicht ausge— 
ſchnittenem Kanale, ſchwieliger über die fehte Windung 

auggebreitete Innenfippe und eine gebuchtete zurückge— 
fchlagene Außenfippe. In unfern Sammlungen findet 
man Str. nodulosa und Str. erenulata. 

Funbehnte Familie. 

Nadelfchnecken. 

Das allermeiit tburmformige Gehäuſe bat eine eirunde 
Schiefe Mündung mit fehr kurzem aber deutlichem Kanale 
und fchwiefiger Platte auf der Spindelfeite. Der Deckel 
ijt freisförmig oder oval und wenig oder viel gewunden. 

So gleicht Das Gehäufe Turritella und da bei einigen 
Arten Der Kanal bis zum Verſchwinden kurz wird: fo 

ordnen viele Sonchyliologen die Gerithien den Zurritellen 
unter. Das Thier beißt eine fange, platte, ausgeran— 

dete Schnauze und fange fadenförmige ftumpfe Fühler 

mit den Augen außen am Grunde. Die kurze Zunge 
ſoll mit nur vier Hakenreihen bewehrt fein, nach Andern 
mit fieben Reihen. 

Die zierlichen Gehäuſe finden ſich in großer Manich— 

faltigfeit in gemäßigten und warmen Meeren, einige auch 
in fchlammigen Slußmündungen und Brafwafferbuchten. 

Cerithiacea. 
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Sie erreichen feine ſonderliche Größe und zieren ſich ge— 
wöhnfich mit Furchen, Körnern, Höckern, Dornen, ohne 

lebhafte Farbung. Die Thiere haben zwei Kiemenreihen 

und vermögen in das Gehäufe zurückgezogen, lange Zeit 
außerhalb des Waffers auszuhalten Man vereinigt 
alle Arten in die einzige Gattung Cerithium, nur die in 
Flußmündungen lebenden mit blos fpurenhaftem Kanal 
und vielgewundenem Dedel, wollte Brongniart als Pota- 
mides davon trennen, doch Fommen ganz ebenfolche auch 

im Meere vor und der Aufenthalt bedingt feine beftän- 
digen Unterſchiede. Die Sumpfnadelſchnecke, C, palustre 

(Fig. 159), lebt in falzigen Pfützen am Strande des 
rothen Meeres und indiſchen Oceanes und iſt fehwarz- 

braun, gerungzelt, auf jedem Imgange 

mit drei Furchen, mit furzem geraden 

Kanal und wulftiger Verdickung auf 
der Spindel. Sie wird gern ges 
geffen und deshalb viel aufaefucht, 
die Gehäuſe auch in unfern Samme 
fungen häufig. Einen andern For— 
menfreis vertritt die Teleſkopſchnecke, 
C. telescopium (Fig. 160) im in— 

difchen Decane, nämlich Die kegel— 
thurmförmigen, gefurchten, mit Rinne 

und fehr kurzem Schnabel, breitviers 
eefiger Mündung und ſcharfem Munde 
faume. Die ſehr Fleinen durch 
C. nigrescens vertretenen Arten find 

ovalfegelförmig, gekörnt und gerippt, 

mit rundlich ovafer Mündung, Die 
um ©. nodulosum ſich fchaarenden erfcheinen jtarf ges 

fnotet, mit ziemlich großem Schnabel, ſchräger ſpitz ovaler 
Mündung und dickem Mundſaume. Wenige fehr Fleine 

Big. 159. 

Sumpfnaqadelſchnecke. 

Fig. 160. 

Teleſkopſchnecke. 

linksgewundene Gehäuſe mit faſt kreisrunder Mündung, 
kurzem vollſtändig geſchloſſenem Kanale und mit einer 

dritten freisrunden Oeffnung auf dem Rücken der letzten 

Windung werden wohl mit Recht als eigene Gattung 
Triforis aufgeführt, obwohl das Thier noch nicht unter— 

ſucht worden. 

Sechzehnte Familie. 
Kanalſchnecken. Canalifera. 

Die große Familie der Kanalſchnecken verhält ſich 
ganz wie die Kreiſelſchnecken, indem fie bald weit, bald 
fehr eng umgrenzt und dann in einige aufgelöjt wird, 
gewiffe Mitglieder von Einigen bier- von Andern dort 

hin geftellt werden. Der Kanal, welchen alle an der 

Mündung haben, ift gewöhnfich lang und fehr lang, ver— 
kürzt fich bisweilen auch ftarf, ift gerade oder gekrümmt, 
Gr allein reicht zur ſcharfen Charafteriftif nicht aus, denn 

auch Gattungen anderer Familien beftgen ihn und neben 
ihm fommen fehr wefentfiche Unterfchiede im Bau Des 
weichen Körpers vor, welche eine höbere Berückſichtigung 
verdienen. Das Gehäufe Andert in feinem Habitus 
und Formen erhebficd ab, acht von der eis und birnför— 
migen Geftalt durch die Freifelförmige in die ſpindelför— 

mige umd fehr fang geſtreckte über, hat ein ganz flaches 
bis hoch thurmförmiges Gewinde, eine weite oder enge 

Mündung, mit fcharfer oder wulſtig verdickter, gerader 
ganzer oder eingefchnittener Außenlippe, eine alatt oder 
gefaltete Spindel. Die Thiere pflegen im Allgemeinen 
einen Fleinen Fuß ohne Anhängfel zu befigen, verlängern 
ihren Fleinen Kopf nicht ſchnauzenförmig, vermögen aber 
einen Rüſſel weit hervorzuſtrecken und haben Fleine Fühler 

mit den Augen in halber Höhe. Ihre Zunge trägt ge— 
wöhnlich drei Neihen Zahne. Alle find ftrenge Meeres— 
bewohner, bald fein und zierfich, bald durch Färbung 
und Zeichnung, oder durch Stacheln, Höcker, Berippung 
und andern äußern Schmuck ſchön und anzichend, einige 
auch für den Menfchen nützlich. Wir nehmen die Familie 
wieder in weitem Umfange und deuten die abweichenden 

Anordnungen der Conchyliologen bei den betreffenden 

Gattungen an. 

1. Bleurotoma. Pleurotoma. 

Während in der Gehaus- und Kopfbildung diefe 
fehr wichtige Gattung die engfte Berwandtichaft mit der 
fofgenden zeigt, weicht fie in der Bewehrung ihrer Zunge 
fo erheblich ab, daß ſie deßhalb neuerdings zum Typus 
einer eigenen Familie erhoben worden ift. Die Zunge 
trägt nämlich nur cine Neihe Stacheln jederfeits und 

diefe Stacheln find einfach glatt, ohne Widerhafen, am 
Grunde Fnopfförmig verdickt. Das ſpindelförmige Ge— 

häuſe bat ein Tanges Gewinde und meift aud) einen langen 

Kanal, eine längliche Mündung mit feharfer Außenlippe, 
welche nah am obern Rande einen deutlichen Ausschnitt 
zeigt. Kin horniger Deckel ift vorhanden. 

Die Conchyliologen. unterfcheiden weit über 300 
Arten, welche über die Meere aller Zonen zerftreut find, 
in der Form ihres Gehäufes aber fo manichfache Eigen- 

thümfichfeiten bieten, daß mebre Gattungen darauf bes 
gründet wurden. Zu Pleurotoma im engern Sinne 
werden. dann nur Die fpindefförmigen unten in einen 

fangen Kanal ausgezogenen Gehäuſe gerechnet, deren 
Außenlippe den tiefen Spalt innerhalb eines erhabenen 

Kieles hat. Da diefer Spalt in jedem Alter vorhanden 
ift, fo zeigen die Anwachsfinien als frühere Lippenränder 

ſämmtlich auf dem Kiefe eine tiefe Biegung nach hinten. 

® 
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Als Beiſpiel dient der babyloniſche Thurm, Pl. babylonia 
(Fig. 161), im indiſchen und ſtillen Ocean, drei Zoll 

fang, weiß, mit erhabenen ſchwarz gefleckten Gürteln, 
convexen Umgängen und ſehr langem Kanale. Sein 
| Feiner Bewohner iſt gelblich und fehwarz getüpfelt mit 

viereefigem Fuße und fpigigem Deckel. Nächit verwandt 

Fig. 161. 

Babplonifcher Thum. 

find Pl. virgo, Pl. marmorata, Pl. albina u. a. Andere 

wie Pl. javana find glatt, mit flachem Einſchnitt und 
langem Kanal. Die fpindelförmigen Gehäuſe mit langem 
anal, welche zwifchen diefem und dem obern Einfchnitt 
an der Außenlippe eine Einbucht haben, werden unter 
Perrona vereinigt; die thurmförmigen mit kurzem anal 

und einer Einbucht an der Außenfippe parallel der Naht, 
welcher eine mit Hodern, Knoten, Schuppen  befeßte 
Rippe entfpricht, unter Clavatula; die thurmförmigen 
mit Furzem Kanal, deren Außenlippe durd eine Bucht 

von der Nabt abgelöſt ift wie bei Pl. harpula, unter 
Defraneia; die fpindelförmigen mit Tineafifcher Mün— 
dung, fpiraler Bucht dicht an der Naht und ohne deut- 
fichen Kanal, unter Mangilia, noch andere unter Bela, 
Conopleura u. ſ. w., die man jedoch in unfern Samm- 

lungen faum finden wird. 

2. Spindelfhnede 

Das Gehaufe der Spindelſchnecken durchläuft im 
Wefentlichen diefelben Formenkreiſe wie das der Pleuro— 

tomen, fo daß man die Arten beider unbedingt neben 

einander ftellen würde, wenn nicht die letztern den Eins 

ſchnitt oder Spalt an der Außenlippe hätten, welcher den 
Spindelſchnecken gänzlich fehlt und Damit auch Die Rück— 

waärtsbiegung der Anwachslinien. Es iſt Dies dag ein— 
zige Merkmal, nach welchem man Die todten Gehäuſe und 

die vielen Hunderte von vorweltfichen Arten beider Gat- 
tungen ficher unterfiheiden fann. Das Thier (Fig. 162) 

bietet äußerlich ebenfowenig auffallige Eigentbümtichkeiten : 
8 hat denfelben Fleinen Kopf, den vorftreefbaren Rüffel, 

die Augen bald am Grunde bald in der Mitte ter Fühler 

_(b) und einen fleinen Deckel (a) von horniger Befchaffen- 

Fusus. 
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heit. Dagegen trägt die Zunge wie in der Charafteriftif 
der Familie angegeben worden drei Reihen Zähne, umd 
auch Der Verdauungsapparat weicht erheblich ab. 

Fig. 162. 

Spindelſchnecke. 

Die Arten gleichfalls über alle Meere zerſtreut, doch 
in den tropiſchen am größten und ſchönſten, ordnen ſich 
nad) Der Form Des Gehäuſes und Kanales und nad) der 
Beſchaffenheit der Oberfläche in zahlreiche Gruppen. Die 

ſehr fang fpindelförmigen meift mit 
Rippen und Furchen ffulptirten, mit 
bauchiger fegter Windung und mit 

Ichlanfem jcharf von der Mündung 
abgeſetztem Kanale pflegt man als 

typische Fuſus zu betrachten. So 
die fange Spindelfchnede, F. colus 

(Fig. 163), welche fo gemein in den 
indischen Gewäſſern ift, daß fie faft 
feiner Sammfung von dortber fehlt. 
Bei fechs Zoll Lange erfcheint fie weiß, 
an Balis und Spige rothbraun, ges 
furcht, ihr Kanal übertrifft an Länge 

faft das Gewinde; Die Lippe ift 
innen gefurcht und am Nande ge= 
zähnelt, die. gewölbten Umgänge in 
der Mitte knotig gekielt oder mit 
alattem Kiel; die Spindelplatte tritt 
faumartig hervor und der Deckel iſt 
röthlich. Sehr nah ftehen F. tuber- 
eulatus und F. Andere 

haben einen furzen Kanal und ovale 
(egte Winvdung wie F. islandieus 
und F. lignarius, oder einen breiten 
Kanal bei ebenfalls ovaler letzter 
Windung und queren Rippen wie 

KR hexagonus und F. granulosus. 

Noch mehr verfürzt fih der Kanal 
bei ſehr bauchiger feßter Windung und kurzem Gewinde 
bei den in nördlichen Meeren nicht ſelten weißlichen und 
ziemlich glatten F. antiquus und bei F. carinatus mit vier 
fiefartigen Reifchen auf dem letzten Umgange. Der fehr 
veränderfiche F. morio mit feinen Verwandten F. corona, 
filosus, eolosseus verflacht feine Windungen oberhalb und 

ziert fie mit Knoten oder Stacheln. 

indieus. 

Lange Spindelfchnede. 

Faseiolaria. 3. Bandfhnede 

Die Bandfchneefen oder Fasciolarien würde man ohne 

Weiteres mit Fufus vereinigen, wenn nicht ihre Gehäuſe 

ftets drei oder vier fehr fchiefe Kalten auf der Spindel 

in der Nahe des Kanales hätten. Viel weniger zahlreich 
an Arten pflegen fie ein mäßig großes Gewinde, einen 
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bauchigen feßten Umgang, eine länglich eiförmige Mün- 

dung mit fcharfer, innen meist gefalteter Außenlippe, 

und einen fangen geraden Kanal zu befigen. Auch ihre 
Bewohner ſtimmen im Wefentfichen mit dem Fuſusthier 
überein. Sie Frieden (Big. 164) auf einem ovalen, 

vorn abgeftußten, fehr Dicken Fuße, an defjen Hintertheil 

Fig. 164. , 
we 

Bandfchnede. 

ein etwas dicker, der Mündung entfprechender Deckel (a) 
in Schiefer Richtung befeitigt tft. Am großen dien Kopfe 

ragen nach vorn die beiden Fegelfürmigen Fühler (b) mit 
punftförmigen Augen außen am Grunde hervor und im 
Nacken das dünne Athemrohr (e). 

Die Arten befchränfen ihr Vaterland auf die warmen 
Meere, nur eine kömmt noch im Mittelmeer vor. Eine 
der gemeinften in unfern Sammlungen iſt das bandirte 
Achathorn, F. tulipa (Fig. 165), aus Weftindien ſechs 
Zoll fang, glatt, erangeroth, gelb oder weißlich, braun 

marmorirt und gefleckt mit Längslinien, in ven Naht- 
linien der Umgänge fein gezähnelt und an der Innenfeite 

der Lippe weiß und geftreift. Ihre Farbenabänderungen 
find ziemlich manichfaltig. Die perfifche Tapete F. trape- 

Big. 165. 

Bandirtes Achathorn. 

zium erreicht ziemlich dieſelbe Größe, Fnotet aber ihre 
Umgänge und zeichnet fie mit braunen Striden. Das 
lackrothe und weißlich gefleckte Thier wird als fehr 
ihmadhaft in Oftindien viel zu Marfte gebracht und 
dort auch der große fängliche Deckel zu Räucherwerk ver— 
wendet. 

4. Turbinella. Turbinella, 

Auch die Turbinellen Schließen ſich Den Spindel- 
fchneefen fehr innig an. Sie friechen auf einem diden 

breiten Fuße und haben einen Fleinen platten Kopf mit 

furzen dicken Fühlern, welche außen auf dem zweiten 
Drittheil ihrer Länge die ungeftielten Augen tragen. Der 
fängsgefpaltene Mund kann ſich herausjtülpen und als 
fanger Rüſſel hervortreten; in ihm ſteckt eine ſchmale, 
fiharf bezähnte Zunge. Das die, fpindel= oder kreiſel— 
förmige Gehäufe hat ein thurmförmiges oder kurzes Ge— 
winde, eine verlängerte Mündung mit ganzer fcharf- 
randiger Außenfippe und bfattartigem drei= big fünffad) 
gefpalteten Spindelumfchlage, und einen geraden, meift 
furzen Kanal. Der Deckel iſt Flein, kreisrund und hornig. 

Die Arten heimaten nur in den wärmeren Meeren 
und einzelne von ihnen erreichen bedeutende Größe und 
Schwere. Ihre Gehäufe Andern vielfah ab und au 
nußlofen Berfuchen fie in mehre Gattungen zu fondern 
fehlt es nicht. Als typische Formen betrachtet man Die 
fhweren, glatten, fpindelförmigen Gehäufe mit fangem 

Kanal und großen in der Mitte gelegenen Spindelfalten. 
Die rübenförmige Turbinella, T. rapa (Fig. 166), im 
indifchen Deeane auf fandigfchlammigen Boten Tebend, 
hat als gemeinite Vertreter dieſes Kreifes ein bauchiges 
Gehäuſe mit kurzem Gewinde und verlängerter Spindel, 
mit langem geraden Kanal, mit vier horizontalen Falten 

auf der Spindelpfatte und weiß. Die indifche Kaul- 
quappe, T. pyrum, ift braun mit helfen Tupfen und 
fleinem Gewinde. Andere furze oder fange zeichnen fid) 

Fig. 166. 

Nübenfürmige Turbinella. 

® 



durch ftarfe Rippen, oder rippenartige Höcker, ſchwache 
Falte an der Baſis der Spindel und kurzen Kanal aus, 
fo T. carinifera, T. triserialis, T. lineata, noch andere 
find freifelförmig, mit großen Stacheln und ftarfen Falten 
auf der Spindel und Furzem mit der Mündung faft ver- 
fließenden Sanafe wie T. pugillaris, T. cornigera, T. 
ceramica. Die um T. rustica ſich fehaarenden Arten 
haben ein oval bauchiges glattes Gehäufe, mit nur 
ſchwachen Falten an der Bafis der eingebogenen Spindel 
und fehr Furzen Kanal. Die fpindelförmigen T. bipli- 
cata und T. uniplicata erfennt man am den ein oder zwei 
Spindelfalten. 

Vereinzelte Arten aus den indifchen,, chinefifchen und 
megifanifchen Meeren haben ein bauchiges, birn- oder 
feigenförmiges, dünnes Gehäufe mit gegitterter Ober- 
fläche, weitem Kanale, fehr furzer Spira, weiter Mündung 
und dünner ganzrandiger Außenlippe, ohne Deckel. 
Ihren Bewohner Fennzeichnet ein fehr großer Fuß, der 
vorn jederfeits in einen hakenförmigen Winkel vorgezogen, 
hinten fpig ausläuft, und die dünnen über das Gehäufe 
geſchlagenen Seitenlappen des Mantels. Man vereinigt 
diefe in unfern Sammlungen noch fehr feltenen Arten 
unter Ficula. 

5. Birnſchnecke. Pyrula. 

Durch die ſtark bauchige Erweiterung des letzten Um— 
ganges mit Kanal und das fehr niedergedrückte Gewinde 
erhält das Gehäufe diefer Gattung eine entfchieden birn— 
fürmige Geftalt, an welcher die meiften Arten fogleich zu 
erfennen. An der weiten eirunden Mündung beachte man 
noch) die fcharfe, nicht ausgefchnittene Außenfippe und die 

glatte, faltenfofe Spindel, der Deckel ift hornig, eiförmig, 
unten zugefpißt. Das Thier verlängert feinen fchmalen 

Kopf beträchtlich und trägt an deffen Ende zwei Feine 
Fühler mit den Augen außen am Grunde, 

Die Arten leben zu einigen Dußenden in tropifchen 
Meeren und vereinzelt auch in gemäßigten. Ihre typifchen 
Geftalten Taffen ſich Leicht fyftematifch beftimmen, während 
andere im Gehäufe eine fehr bedenklich nahe Verwandtſchaft 
mit den Spindel-, Stachel= und Burpurfchneden zeigen, fo 
daß bei der Unbefanntfchaft mit den TIhieren ihre wahre 
Stellung nicht ermittelt werden fan. Die Spindel- 

ſchnecken fchliegen fih eng an die ftarffchaligen,, birnför— 
migen Gehäufe mit Höckern und breitem langen Kanal 

wie P. vespertilio und P. ternatana; an die Purpur- 
ſchnecken die birnfreifelförmigen mit Höckern und kurzem 

breiten Kanale wie die weftindifche P. melongena mit ein 

oder. mehren Stachelreihen und bläulich oder bräunlich 
mit gelben Bändern; P. gallodes, P. eitrina u.a. Die 
typiſchen Birnfchneden find Teichtfchalig, feigenfürmig, 

glatt, geftreift oder geneßt und ihr Kanal tritt ganz all= 
mählig aus der Mündung hervor. Die gemeine Birn- 
ſchnecke, P. ficus (Fig. 167), im indifchen Oceane langt 
vier Zoll und ift fein Freuzweife geftreift, auf gelblichem 
Grunde mit braunrothen oder violeten Flecken gezeichnet, 
mit fehr furzem Gewinde, fehr weiter innen veilcen- 
blauer Mündung und furzem fehr weitem Kanale. Die 
geflügelte Birnſchnecke, P. carnaria (Fig. 168), dagegen 
gehört zu den dickſchaligen mit Fegelförmigem Gewinde 

und einer Reihe zufammengedrücter Stachelhöcker am 
Naturgefchichte I. * 

* 
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Fig. 167. 

dig. 168. 

Geflügelte Birnfchnede. 

obern Rande des letzten Umganges, und mit röthlich- 
gelber Färbung. Zu den Stachelfchneden endlich führen 
jene Arten hinüber, deren Windungen oberhalb Fantig, 
glatt oder geftreift und deren Stanal lang ift wie P. spirata 
und P. carinata. 

Murex. 6. Stachelſchnecken. 

Die Stachelfchnecken werden mit den nachfolgenden 

Gattungen als ihren engern Berwandten oft in eine 
eigene Familie gebracht und von den Spindelfchneden 
getrennt, allein die Eigenthümlichfeiten, welche dieſe 
Trennung begründen follen, find zu geringfügige, als 
daß man ihnen den Werth von Familiencharakteren zu= 

fchreiben fünnte. Sie beruhen nämlich in dem faltigen 
und wulftigen Mantelrande, welcher von Zeit zu Zeit 
während des Wachsthumes und ftets im Alter den 
Lippenrand des Gehäufes wulſtig verdickt und mit 
Höckern oder Staheln beſetzt. Murex im Befondern 
hat ein eiförmiges oder längliches, felten keulenförmiges 
Gehäuſe mit kurzem oder langem, gefchloffenem Kanal 
und außen auf jedem Umgange drei oder mehr dornige, 

12 
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höckerige, blattartige oder rauhe Wülfte, von welchen die 
untern fih in fchiefer Richtung mit den obern verbinden. 

Das fegelförmige Gewinde pflegt dem Teßten bauchigen 
Umgange an Höhe gleichzufommen. Die Mündung ift 
rundfic oder eiförmig, ihr rechter Saum wulftig und 
fnotig, der linke plattenförmig und ausgebuchtet. Der 
hornige Deckel ift ziemlich did und zeigt feinen Kern im 
untern Winkel. Das Thier (ig. 169) befißt einen 
mäßig großen, vorn abgeftußten, hinten ftumpfen Fuß 
und einen fehr Fleinen Kopf mit langen faden= oder 

Stachelſchnecke. 

pfriemenförmigen Fühlern, welche die Augen außen in 
etwa halber Länge tragen. Die Athemröhre ragt nicht 
weit über den Kanal des Gehäuſes hinaus. In dem 
ziemlich dicken Rüſſel ſteckt ein Zungenband mit drei 
Reihen Häkchen. Außer den beiden gewöhnlichen, hier 
flachen und unregelmäßigen Speicheldrüſen findet ſich 
noch eine dritte weit an der rechten Seite ausgedehnte. 
Die Speiſeröhre hat einen kugeligen drüſigen Blinddarm 
und geht in einen ſehr engen Magen über, welcher vom 
Dünndarm nicht zu unterſcheiden iſt, während der Maſt— 
darm ſich ſtark verdickt. Die Purpurdrüſe iſt ſehr ent— 
wickelt und mündet in eine trichterförmige Taſche zwiſchen 
Kopf und Leber. 

Die Stachelſchnecken bevölkern die Meere aller Zonen, 
vorherrſchend jedoch die tropiſchen. Ueberall wählen fie 
flippige und nicht eben tiefe Pläße, wo die Brandung 
ſtark anſchlägt. Da fuchen fie Mufcheln und Schnecken 
auf, bohren deren Gehäufe an und freffen den Bewohner 
langſam heraus. Man findet folche angebohrte, ihrer 
Bewohner beraubte Schalen haufig am Strande. Die 
Gehäuſe der Stachelſchnecken gehören wegen der Reinheit 
und Pracht ihrer Karben, wegen der abfonderfichen Höder, 
Stacheln und Kortfäße, der porcellanahnfichen Feftigfeit 
zu den fchönften und gefchäßteften und finden ſich daher 
auch in allen Conchylienſammlungen reichlich vertreten. 
Shre Arten werden bereit nach Hunderten gezählt und 

natürlich auch in viele eigene Gattungen vertheilt, die 
man für gewöhnfiche Sammlungen ganz unbeachtet Taffen 
darf, 

An Die Birnfchneden fchfießen fih die Gehäufe 
mehrer Arten an, welche ſchöpflöffelförmig find und drei 
Wulſtreihen mit Knoten oder Stacheln und einen fangen 
fihlanfen Kanal befiken. So die Schöpferſchnecke, M. 
haustellum (Fig. 170), im indifchen und chinefifchen 
Meere, mit bauchigem, ftachellofem Gehäufe und Tangem 

Schöpferſchnecke. 

ſtielähnlichem Kanale, und mit drei oder vier Reihen 
kleiner Körner zwifchen den Wülſten, braun und hell ge— 
ftreift mit röthlicher Mündung und vier Zoll fang. Ihr 
ſehr nah ftehen M. brevispina graulich rothbraun oder 
gelblichgran mit vier einzelnen Knoten zwifchen den Wulft- 
reihen, und M. motacilla braun oder graulich weiß mit 
braunem Bande und orangenen Linien, mit nur drei Kno— 
tenreihen. Ganz ähnliche Gehäufe anderer Arten zeichnen 
fi) durc fange Stacheln aus. Die Spinnenfopffchnede, 
M. tribulus (Fig. 174), aus dem indifchen Oceane ift 
der gemeinfte Vertreter diefer Gruppe in unfern Samm— 
fungen, horngrau, mit langen bald dünnen bald fehr 
dicken Stacheln auf den Wülften, jung mit Reihen Eleiner 
Körner. Ihr Deckel dient als Räucherwerk. Wegen 
ihren ſcharfſpitzigen Stacheln ift fie den Fifchern verhaßt. 
Ebenfo haufig ift der gemeine Mittelmeerbewohner, das 
Brandhorn, M. brandaris über drei Zoll fang, grau mit 
zwei Reihen dicker Stacheln, welche bald lang und fcharf, 
bald Furz und blos fchuppig find. Das Thier wird ge- 

geffen und Tieferte mit M. truneulus den Alten den Purpur— 
faft. Was die Schriftiteller des claſſiſchen Alterthums über 
die Burpurfihneden berichten, ift fo allgemein gehalten, daß 

die einzelnen dazu verwendeten Arten nicht aus ihren An— 
gaben fi) ermitteln Taffen, doc können e8 für Italien 
eben nur die genannten beiden Arten gewefen fein, da 
Arten der heutigen Gattung Purpura dort nicht vor— 
fommen, Salis glaubt fogar daß der bei Tarent Tiegende, 
faft ganz aus Schalen des Brandhornes beftehende 

Mufchelberg die Abfälle der Purpurbereitung der Alten 
enthalte. Kine andere Gruppe von Arten ift oval, 

oblong oder fpindelförmig, mit drei Aftigen Wufftreiben 
und mäßig langem, breitem Sanale, fo M. adustus, M. 
inflatus, M. asperrimus. Die Arten mit kurzem, breitem 
Kanale und mehr als drei Aftigen Wurftreihen werden 
durch M. truneulus vertreten, welcher vier bis acht Reihen 
ftumpfer Knoten oder fcharfer Stacheln befißt, weiß mit 
braunen Gürteln, fehr gemein im Mittelmeer und eßbar, 
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und M. saxatilis im indifchen Decane, fehr groß mit 

ſechs Zadenreihen, mit weißen und rothen Binden und 
ſchön rother Mündung. Im diefe Formenreihe gehört 
auch die fönigliche Stachelſchnecke, M. regius (Fig. 172), 
von den Küften Perus, eiförmig Fugelig, gefurcht und mit 
ſechs Doppelwülſten geſchmückt, welche aus hohlen drei= 
eefigen fpißigen Lappen beftehen, gelblichweiß, nad unten 
roth, auf den Nähten pechfchwarz geftreift, die unten 

Fig. 172. 

Königliche Stachelſchnecke. 

* 

roſenrothe Lippe nach oben mit ſchwarzen Punkten, der 

Kanal etwas nach oben und hinten gekrümmt. Der 
fleine oftindifche M. scorpio mit fünf Stachelreihen, 
fchwarzen Warzen, geradem, gezacktem Kanale und blaß— 
braun. Andere fpindelförmige Gehäuſe haben bei breitem, 
furzem Kanale mehr als drei lamellöſe Langsrippen, 3.8. 
M. magellanicus undM. crassilabrum. M. erinaceus ver= 

tritt die Arten mit fehr kurzem Kanale und mehr als drei 
ftachellofen Wulſtreihen. 

Einige Arten zeichnen ihre Gehäuſe dadurch befonders 
aus, daß fie im obern Theile dev Windungen zwifchen je 

zwei Wulften eine Röhre haben, welche bis auf die Teßte 
verfchloffen ift, auch der Kanal unten ftets gefchloffen ift. 
Sie bilden die Gattung Typhis. 

7. Zritonfdhnede. Tritonium. 

Die Tritonen oder Kinfhörner erreichen über einen 
Fuß Länge und dienen häufig als Hörner oder Trompeten, 
indem man durch ein Fünftliches Zoch in ihrer Mitte bläſt 
und dadurch einen fehr weithin vernehmbaren Trompeten= 
ton hervorbringt. Dadurch fowie durch ihre Größe und 
Färbung find fie allgemein befannt und kommen bei ihrer 
Häufigkeit auch fehr viel in unfere Sammlungen. Die 
Gehäuſe find eis, fpindel= oder feulenförmig geftaftet und 
laufen unten in einen Kanal aus. Ihre Oberfläche zeigt 
nur einzelne und auf den verſchiedenen Umgängen ab- 
wechfelnde, ſtets dornenloſe Wülſte, bisweilen nur die 
Wulſt der Außenlippe. Die eirunde längliche Mündung 
verengt fih oft durch Runzeln und Falten. Der ftets 
hornige Deckel ift dick, ſtark ringförmig gerungelt, mit 
dem Kern fehr nahe an dem einen Ende. Das Thier 
weicht erheblicher als das Gehäufe von den Stachel- 
ſchnecken ab. Meift Tebhaft und bunt gefärbt Friecht es 
(Fig. 173) auf einem kurzen ovalen dicken Fuße, ſtreckt 

feinen dicken Kopf breit zwifchen den Fühlern hervor und 
aus defjen unterfeits gelegener Mundfpalte einen ziemlich 
fangen walzigen Rüſſel. Außen am Grunde oder in 
halber Lange der langen Fegelförmigen Fühler ftehen die 
Augen. Es find nur zwei Speicheldrüfen vorhanden und 
fein drüfiger Blinddarm an der Speiferöhre, dagegen ein 
fehr ausgezeichneter Magen. Die Bewehrung der Zunge 
weicht erheblich von Murex ab. 

Big. 173. 
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Man unterfcheidet bereits mehr denn hundert Arten 
aus den verfchiedenften tropifchen Meeren und deren 
wenige Thiere man beobachtete, gerirten ſich als fehr 

räuberiſch und gefräßig. Sie bohren mit ihrem Rüſſel 
die Schalen anderer Weichthiere an und freffen diefelben 
aus. Einige der Arten haben ein entfchieden ſpindelför— 
miges Gehäuſe mit enger Mündung und furzem Stanale 
wie das gelbe, bräunfiche oder röthliche und fehr did- 
fchalige Tr. pileare und dag morgenrothe banpdirte Tr. 
rubeeula. Andere find ovalfegelförmig mit bauchiger 
legter Windung, großer Mündung und kurzem Kanale. 
Zu dieſen gehört die bunte Tritonfchnedfe Tr. variegatum 
oder Tr. tritonis (Fig. 174), über einen Fuß fang und 
armsdick, mit rother Mündung und weißer Spindel und 

Bunte Tritonfchnede, 

fehr veränderficher, bunter Zeichnung: weiß mit braunen 
und gelben Flecken, zugleich auch noch mit blaßgelben 
Bändern, bläufichweiß mit braunen und grünfichgefben 
Flecken, röthlichweiß mit rothen und gelbbraunen Flecken 
und ohne Bänder; ftets mit abgerundeten Wülſten, 
frausgerandeten Nähten und ſchwarz geflecktem Lippen— 
tande. Sie wird in Oftindien gewöhnlich als Trompete 
benußt und ihr rothes Fleiſch auch gern gegejfen. Ihr 
ſehr ähnlich ift die große mittelmeerifche Art, Tr. nodi- 
ferum, welche gleichfalls gegeffen wird und den Fifchern 
als Trompete dient, und ſchon bei den alten Römern als 
Buceina das Signal zu den Waffen gab. Bringt man 
das Thier aufs Trockne: fo fpeit es kurz vor feinem 
Tode einen ſchön himmelblauen Eiter aus. Das Fnotige 
Tr. lampas wird nur fpannelang, ift Förnig und höckerig, 
grau und innen weiß oder roth- Andere Arten verengen 

ihre Mündung buchtig und biegen den Furzen Kanal zus 
rück, fo Tr. anus und Tr. clathratum, noch andere wie 

Tr. dolarium verfürgen ihren anal big zum Berfchwinden, 
während Tr. elavator und elandestinum denfelben unge— 
wöhnfic verlängern. 

8. Taſchenſchnecke. Ranella. 

Das Thier diefer Gattung gleicht im Habitus und 

Bau fo fehr den Tritonen, daß man nah ihm allein 
feine generifche Trennung gewagt haben würde. An 
dem ovalen oder länglichen, ftetS etwas zufammenges 
drückten Gehäufe treten aber regelmäßig nur zwei ein— 
ander gegenüberliegende Wülfte auf, welche gerade oder 
chief um einen halben Umgang von einander entfernt 

find. Die Ealfabfondernde Thätigfeit des Mantels, 
welche diefe Wülſte bifvet, fteigert fich hier alfo in laͤngern 
Perioden fehr betrachtfih auf einige Zeit. Die Mün— 
dung iſt rund oder eiförmig, der Mundfaum breit, nach 
unten in einen Furzen Kanal ausgezogen und gefaltet. 

Die ziemlich manichfaltigen Arten heimaten ebenfalls 

zum größern Theile in warmen Meeren und fondern fich 
nach einzelnen Merfmalen in mehre Gruppen. So giebt 
es thurmfpindelförmige mit Eleinen Höckern oder Falten 
und mäßig langem Kanale wie R. gigantea, ovale mit 
Stacheln und ftarf ausgeprägtem Kanal oberhalb der 
Mündung, aber kurzem untern Kanale wieR. bufonia, R. 

spinosa, R. rana, fpigovalegeförnte oder glatte mit äußerſt 
furzem Stanale wie R. granulata, R. ranina, R, argus. 

Die Figur 175 abgebildete blättrige Ranclla, R. folia- 
cea, von der Inſel Mauritius gehört zu jenen mit oberm 

Big. 175. 

Blätterige Nanella. 

Kanal, ijt eifegelförmig, bauchig und fleifchfarben,, zwi- 
[chen den zwei fiharffmotigen Längswülſten gefurcht und 
fein geftrichelt, mit dünnem, ausgebreitetem Rande der 
Außenlippe, blätteriger Innenlippe und mit ftarf gefal- 
teter, dunfelorangen gelber Mündung. 

9, Purpurfhnede 

Die Alten nannten jene Schnecken, welche ihnen den 
foftbaren Burpur lieferten, Purpura, aber neuere For- 

ſchungen haben herausgeftellt, daß dieſe Arten in der 

Purpura. 

ſyſtematiſchen Conchyliologie, von welcher das claſſiſche 



Altertum gar nichts wußte, von Anfang am unter 
Murez fteben, immerhin mag der Gattungsname Pur⸗ 
pura, den der verdiente Bruguiere in das Syſtem ein— 

führte, aufrecht erhalten bfeiben, da auch deren Thiere 
‚eine Purpurdrüfe befigen und zum Theil zur Purpur— 
gewinnung benutzt wurden, worüber man die neueſte ge⸗ 

lehrte Abhandlung von Lacaze Duthiers nachleſen muß. 

Sie gleichen im Weſentlichen den Stachelſchnecken, haben 
einen Fleinen, faft nur aus den beiden Fühlern beitehen- 
den Kopf mit den Augen außen in halber Höhe oder 
höher an den Fühlen, einen kurzen elfiptifchen Fuß 

und eine nicht auffällige Athemröhre (Fig. 176). Die 
Purpurdrüſe ift nach Montagus Bericht über P. lapillus 
‚eine ſchlanke Längsader gerade unter der Haut des 
Rückens hinter dem Kopfe. Ihr flüffiger Inhalt gleicht 

Fig. 176. 

Thier der Purpurſchnecke. 

in Farbe und Beſchaffenheit einem dicken Rahm, wird 

aber der Luft ausgeſetzt fogleich Tebhaft grün, fpater 
blaßgrün und geht langſam und allmähfig in blau und 

purpurtotb über. Ohne Einfluß der Sonnenftrahfen 
erfolgt dieſe Umänderung in zwei bis drei Stunden, in 

der Sonne viel ſchneller. Die weitmündige Purpur- 

fhnede gibt in ihrer Schafe zurücgezogen eine fehr an— 
fehnliche Menge eines grünen Saftes von ſich, welcher 
beim Trocknen tief purpurfarben wird und Aehnliches be— 

obachtete man bei vielen andern Arten. — Das Gehäuſe 
der Purpurſchnecken ift eiförmig, glatt, höckerig oder eig, 
mit furzgem Gewinde, erweiterter, unten in eine fchiefe 

beinahe Fanalförmige Ausrandung geendigter Mündung, 
mit fcharfer oft verdickter, innen gefurchter Außenlippe 
und mit geradem, flachem Spindelrande. Der dünne 

hornartige Deckel zeigt am Außenrande paralfele An— 
wachsſtreifen. 

Die Conchyliologen unterſcheiden bereits an hundert 
— Arten, von welchen man jedoch in unſern Sammlungen 
kaum die Hälfte findet. Dieſelben gehören vorzugsweiſe 

den tropiſchen Meeren an, gehen aber einzeln bis ins 
Polarmeer hinauf. Ihre Gruppierung macht keine be— 

ſonderen Schwierigkeiten, nur daß einzelne Geſtalten ala 
Uebergangsformen nicht leicht unterzubringen find. Die 
bereits erwähnte P. patula gehört zu den ovalen Ge— 
haͤuſen mit Höckern oder Furchen, äußerſt kurzem Ge— 
winde, ſehr weiter Mündung und flachem nach rechts 
gerichtetem Kanale. Sie erreicht drei Zoll Länge und 
zeichnet ſich mit hellen Bändern und weißen Tupfen, mit 

ald flachen bald ſtarken Höckern. Die weitmündige oder 
perſiſche Purpurſchnecke, P. persica (Fig. 177), von der— 
ſelben Größe mit geftreiftem, rauhen, ſchwärzlichem, auf 

-fehr großen feßten Windung Tiegt. 
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Fig. 177. 

PBerfifche Burpurfchnece, 

den Furchen weiß geflecktem Gehäufe mit Furzem Gewinde 
und innen weißer, gelb geftreifter Außenlippe. Auch P 
columellaris, P. hauritorium u. a. gehören diefem engern 

Formenfreife an. Andere ovale und gefurchte Gehäufe 

befigen ftarfe Zeiften und eine ovale Mündung, fo das 
Steinden, P. lapillus im atlantifhen Oceane, nur zoll 
groß, ziemlich glatt, gelbbraun mit ein oder zwei helfen 
Binden und violetem oder braunem Mundfaum; ebenfo 
P. squamosa und P. trochlea.. Noch andere ovale und 
geftreifte haben eine mehr rundlihe Mündung z.B. P. 
haemastoma (Fig. 176 das Thier) an Flippigen Küſten 

Afrikas, zwei Zoll fang, knotig und geftreift, röthlich— 

braun, mit rother Mündung, von den Negern gegeffen, 
ferner P. Iineata, P. lagenaria, P. cataracta. Dagegen 
führen P. hippocastanum, P. armigera, P. carinifera jene 

Gruppe an, deren Gehäufe fantig, geftachelt und höckerig, 
überhaupt Murex abnfich find, P. bezoar die ovalfreifel= 
fürmigen Arten mit fchuppigen Stacheln und großer 

Mündung, P. maneinella die ovalen behöckerten Gehäufe 
mit großer letzter Windung. 

10. Concholepas. 

Diefe Gattung bietet ung eines der fehr beachteng= 
werthen Beifpiele, in welchen das Gehäufe die engere 

Berwandtfchaft des Bewohners leugnet. Während diefer 
namlich im Wefentlichen den Purpurſchnecken gleicht, 

erinnert das Gehäuſe vielmehr an die Ohr- und Mützen— 
fchneden. Es ift ziemlich eiförmig, auf dem Rücken 
gewolbt mit ungemein raſch wachfenden Windungen, fo 
daß das fehr Furze Fleine Gewinde am finfen Rande der 

Natürlich wird dabei 
die Mündung außerordentlich weit, eiförmig, unten 
ſchwach ausgerandet, der Mundfaum verfließend. Der 
fleine, dem von Burpura ähnliche Deckel vermag die 
weite Mündung nicht zu ſchließen. Die einzige Art, 
die peruanifche Concholepas, C. peruviana (ig. 178), 

lebt fehr gemein längs der füdamerifanifchen Weftfüfte 
und wird gegeffen. Ihre dicke Schale in unüberfehbaren 

Mengen in den dünnen Hügeln an der Küfte und fiefert 
dadurch den Beweis, daß diefe Hüfte früher unter Waſſer 

ftand umd dur allmählige Hebung über das Meer her 
vorgetreten tft. 

Auf eine ganz eigenthümfiche in den Koralfenriffen 
des Nothen Meeres Tebende Schnecke gründete Rüppel die 

Concholepas. 
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Concholepas. 

Gattung Leptoconchus. Ihr Gehäuſe iſt kugelförmig, 
zerbrechlich und durchſichtig, mit niedrigem, verdecktem 
Gewinde, bauchiger letzter Windung, eiförmiger, unten 
etwas buchtiger Mündung ohne Deckel. Das Thier hat 
einen langen zurückziehbaren Rüſſel, zwei platte, kurze, 
dreieckige Fühler, einen mäßigen Fuß und fein Athemrohr. 

Andere den Purpurfchneden überaus ähnliche Thiere 
bewohnen eifürmige Gehäufe mit länglicher, unten fchräg 
ausgefchnittener Mündung und mit kegelförmigem Zahne 
unten am innern Nande der Außenlippe. Wegen dieſes 
Bahnes hat fie Lamard zum Typus feiner Gattung 
Monoceros erhoben, welche andere Conchyliologen jedoch) 

als bloße Artgruppe von Burpura betrachten. Die Arten 
heimaten an der Südfpige Amerifas und ift die gemeinfte 
die blättrige Purpurſchnecke, M. imbricata (Fig. 179), 

mit Reihen ziegelartig fich deckender Kalkſchüppchen auf 
den Umgängen. 

Fig. 179. 
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GEISTES 

Blättrige Burpurfchnece. 

Rieinula. 11. Nicinula. 

Die Gehäufe diefer Gattung find bis auf einzelne 
Uebergangsgeftalten, an welchen e8 den artenreichen Typen 
niemals fehlt, ziemfich fcharf gefennzeichnet, nämlich ei= 
rund bis fait Fugelig, die und außen gewöhnlich mit 
ftarfen Höckern oder Stacheln befeßt, mit fehr niedrigem 
Gewinde, Tanger enger Mündung, welche unten in einen 
auf den Rücken zurücgebogenen Halbfanal ausläuft, der 
jelbft mit einem fchiefen Ausfchnitt endet, ferner mit 

ungleichen Zähnen auf der dicken ſchwieligen Spindel: 
fippe und an der Innenſeite der bisweilen fogar einge 

fehnittenen Außenfippe. Der hornige eirunde Deckel zeigt | 

concentrifche Streifen. Am Thiere beachte man den ı 
breiten Fuß mit einem Baar Seitenfappen vorn und die 
fange Athemröhre, die fegelförmigen Fühler am halb= | 
mondförmigen Kopfe mit den Augen außen auf der Mitte, | 

Während einige Conchyliologen und darunter derhochverz | 
diente Deshayes die Gattung Ricinula als bloße Unter— 
gattung von Purpura auffaffen, heben andere dierebenfo | 
innigen Beziehungen zu Columbella hervor, doch wiffen | 
wir nicht, wie diefe Achnlichfeit der Gehäufe im Bau | 
ihrer Bewohner begründet ift und fchon find mehrfache 

Beifpiele befannt, daß fehr ähnliche, faft gleiche Gehäufe | 
von durchaus verfchiedenen Thieren bewohnt werden, auch) | 
die umgefehrten Fälle. | 

Mehr als ein halbhundert Arten werden aus tro= | 
pifchen Meeren in die europäifchen Sammlungen ge= | 
bracht, doc pflegen die deutfchen daran arm zu fein. Zu | 
den häufigern gehört Die Fnotige Ricinula, R. horrida | 
(Fig. 180), aus dem indifchen Deeane mit dickem, ftarfem, 
weißen Gehäuſe, kurzen fehwarzen Höckern auf demfelben 
und mit violeter Mündung; ferner die in Länge und 
Stärfe ihrer Stacheln fehr veränderfiche R. arachnoides; 
auch R. hystrix und R. digitata find nicht gerade felten. 

Fig. 180. 

Knotige Rieinula. 

12. Columbella. Columbella. 

Bahfreiche Eleine Gehäufe, zierlich und eigenthümfich 
geftaltet und weiß Tebhaft gefärbt, finden fich theils un— 
mittelbar an der Meeresküſte bis zur Fluthgränze theilg 
tiefer hinein, ſpärlich nur in den gemäßigten, fehr häufig | 
und manichfaltig in troptfchen Meeren. Sie find dick, ei— 
oder freifelförmig, mit kurzem Gewinde, langer fchmaler, 
unten blos ausgefehnittener Mündung, mit Fleinen Knöt— 

chen auf der Spindel und mit in der Mitte nach innen 
verdidter Außenlippe, wedurd die Mündung hier verengt 
wird. Der Deckel ift fehr Flein, dünn, hornig und faft 
klauenförmig oder efliptifch. Ihr Bewohner gleicht bis 
auf den ſchmälern Fuß den typifchen Purpurfchneden. | 

Aus der großen Manichfaltigfeit der Arten (240 
nad) Neeve) bilden wir nur die gemeine C. mercatoria 
(Fig. 181), ab, welche an allen Geftaden der wärmern 
Theile des atlantifchen Oceanes Tebt und bei nahezu 
Zolllänge eifreifelförmig, gefurcht, weiß mit braunen 
Zickzacklinien gezeichnet ift, auch weißfleckig oder braun 
mit weißem Bande vorfömmt. Ihre nächſten Verwandten 



Fig. 181. 

Gemeine Columbella— 

E find. C. major, C. fuscata und die in der Zeichnung auf 
fällig abändernde C. versicolor. Andere Arten find ge- 
ftrecdt oval und glatt, mit nicht verengter Mündung, nur 

wenig verdictem Mundfaume und ohme oder mit nur 
wenigen Spindelfalten, 3. B. die ſchwarze C. unicolor 
mit Fleinen weißen Flecken und die weiße C. rustica mit 

T gelben Bunften und welligen Linien. Noch andere wie 
F €. hebraea haben ein thurmförmiges Gewinde und eine 
F eingebogene Spindel u. v. a. 
Einige andere den Burpurfchneden fehr ähnliche 
Schnecken der heißen und gemäßigten Meere bewohnen 
ein längliches, fpindelförmiges, geftreiftes Gchäufe mit 
länglicher, nach unten verengter und bloß ausgefchnittener 
Mündung, einfacher Außenlippe und mit einem queren 
Bahn im obern Winfel der Innenlippe. Sie waren 

' früher unter Fuſus, Burpura, Buccinum vertheift und 
wurden dann unter Pisania vereinigt. 
| Zahlreiche kleine, aber gleichfalls weit verbreitete 
Arten veranlaßten Lamarck zur Aufftellung der Gattung 
 Nassa. Ihr breiter, vorn faſt abgeftußter Fuß verlängert 

ſich jederfeits in einen hafenförmigen Zipfel und trägt 
am Schwanzende zwei Fädchen. Am platten Kopfe 

| tagen die großen ſpitzen Fühler nah beifammen hervor 
und tragen die Augen außen im dritten Theil ihrer Länge. 

Die Athemhöhle ift länger als der Kanal des Gehäufes. 
Dieſes hat eine eis, felten faft kugelförmige Geftalt mit 
laänglich eiförmiger Mündung, welche unten in einen 
kurzen aber tief ausgefchnittenen Kanal ausfäuft und 

die Spindel mit einer ftarfen, weit ausgedehnten, ſchwie— 
figen Innenfippe bedeckt. Der dünne bornige und fehr 
Fleine Dedel ift an der Seite gezähnelt. N. mutabilis, 
N. arcuarıa, N. coronata u. a. 

je 
Buccinum. 13. Krullfhnede 

'® Linne vereinigte in feiner Gattung Buccinum die 
verſchiedenſten Schneden, welde durch Bruguiere und 
Lamarck ſchärfer harafterifirt im mehre zum Theil fehr 
natürlich begründete Gattungen vertheilt wurden. Den 
neuern Gonchyliologen genügte diefe große Beſchränkung 

der alten Gattung nody nicht und fie fonderten nod) eine An— 
zahl Eleiner davon ab. Immerhin zahlt fie noch weit über 

! hundert Arten, alle mit verlängertem, vorn und hinten 
abgerundetem Fuße (Fig. 182), und mit einem Fleinen, 

platten, vorn abgeftugten Kopfe, an deſſen beiden Eden 
die ziemlich langen. drehrunden Fühler mit den furz ge- 
ftieften Augen am Grunde hervorragen. Ihr Gehäufe 
iſt eifürmig oder oval fegelförmig mit fänglicher am 
Grunde ausgefchnittener Mündung, ohne Kanal, mit 

einfacher nicht wulftig verdichter Außenlippe und runder, 
oberwärts aufgeblafener Spindel. Der bornige ovale 

Deckel zeigt eine endftändige Erhöhung. 

—8 
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Fig. 182. 

Krullſchnecke. 

Wir führen aus der großen Artenzahl nur die gewellte 
Krullſchnecke, B. undatum (Fig. 183), vor, welche an allen 
Nordfeefüften in geringer Tiefe lebt und gegefjen wird. 
Bei drei Zoll Größe ift ihr gefbfichgraues, bauchiges Ge- 
häufe wellig gefurcht und geftreift. Die Weibchen Tegen 

Fig. 183. 

Gewellte Krullfihnede. 

ihre Eier dußendweife in rundliche bohnengroße Hülfen 
vereint am Grunde ab und die leeren Gehäufe bezieht der 
Einftedlerfrebs gern. Einzelne Exemplare befigen monftrög 
einen doppelten Deckel. Sie fehlen in feiner Sammlung. 
Andere Arten find B. annulatum, B. moniliferum, B. 
glaciale u. ſ. w. 

Die großföpfigen Arten mit langen ſpitzen augen— 
loſen Fühlern, fehr Tangem Athemrohr und mit gewaltig 
großem, faft kreisförmigem, über die Schale zurückichlag- 
barem Fuße werden unter Bullia oder Buccinanops ge— 
nerifch vereinigt. Ihr Gehäuſe ift länglich eis bis thurm- 
fürmig, die Mündung groß, eiförmig, oben fpikwinkfig, 
unten weit, mit großem, Fanalartigem Ausfchnitt, aug- 

gebreiteter und angewachfener Innenlippe, welche hoch 
hinauf verlängert ift, fo daß die Nähte doppelt und oft 
fchwielig find. Der Dede ift flein und dünn. Die 
Arten leben auf fandigem Meeresgrunde und vermögen 
ſich fchnell einzugraben. Die glatte B. laevissima erreicht 
zwei Zoll Länge, ift glänzend glatt, am Vorgebirge der 
guten Hoffnung. B. achatina thurmförmig mit fcharfem 
Mundfaume und gelblichbraun, u. v. a. 
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Terebra. 14. Schraubenfhnede 

Die im weichen Körper erft wenig unterfuchten 

Schraubenfchneden haben einen Fleinen, die letzte Win- 
dung an Länge nicht übertreffenden, dicken, vorn abge 

rundeten, hinten etwas für den Dedel verlängerten Fuß, 
welcher gefurcht ift und beim Kriechen fich fehr ſtark zu— 
fammenzieht, um das weit überhängende Gehäufe noch) 
tragen zu können. Am breiten Kopfe ftehen die kurzen 
fegelförmigen Fühler mit den Augen außen am Grunde, 
vorn ragt der ziemlich lange walzige Rüffel hervor, oben 
das Athemrohr (Fig. 184, vom Gehäufe nur der Tebte 
Umgang dargeftellt). Das Gehäufe pflegt verlängert 
fegel= bis ſchlankthurmförmig und fehr fpig zu fein, aus 

Big. 184. 

Schraubenfchnede. 

ſehr zahlreichen, flachfeitigen und langſam an Größe zu- 
nehmenden Umgängen beftehend, mit Fleiner enger läng— 
licher Mündung, welche unten tief ausgefchnitten ift, mit 

dünner fcharfer Außenlippe und an der Bafts fehiefer 

Big. 185. 

Gefleckte Schraubenfchnede. 

Weichthiere. 

oder gedrehter Spindel. Der Deckel ift hornig, fen 
mit fchindelförmigen Wachsthumsfalten. 

Die zierfichen und fehönen Gehäufe werden fchon in 
170 nad) Andern in mehr denn 200 Arten in den Samme 

(ungen aufgeführt und fommen der Mehrzahl nach aus 
den tropifchen,, 
Meeren zu ung. 
auf deren Unterfchiede eine Anzahl eigener Gattungen 

begründet, deren Werth aber wie gewöhnlich noch nicht 
nad) dem außern und innern Körperbau der Thiere be= 
meffen worden ift. Die pfriemenförmigen glatten Ge— 
häufe mit Tänglicher blos ausgefihnittener Mündung, 
einfacher nur gefrümmter Spindel und fcharfer Außen 

So die gefledte fippe vereinigt man unter Subula. 

Schraubenfchnede, T. maculata (Fig. 185), im indifchen 
und großen Oceane, 
Flecken und an der Bafis blaßgelb gefleckt, 

und Zoll did, elfenbeinern. 
ſoll mit feinem Rüſſel giftig verwunden können und wird 
nicht gegeffen. Auch T. tigrina, T..zebra, T. erenulata 

gehören in diefen engern Formenfreis. Andere thurm— 

fpannelang 

einige aus den warmen gemäßigten 
Natürlich haben die Konchyliologen | 

weiß mit Reihen bläufichbrauner 

Das fehr harte zähe Thier 

| 

— 

oder ſpindelförmige Gehäuſe mit ſchwach gefalteten Um— 
gängen, etwas bauchigem letzten, mit gewundener Spin- 
del und weiter Mündung ſtehen unter Euryta. Die 
geftreifte Schraubenfchnede, T. vittata (Fig. 186), 

weiplichblau oder hornfarben, mit 
ig. 186. doppelt gefürnten Nähten und gold— 

3 farbener Mündung kömmt aus dem 
indischen Deeane zu ung. Die typi— 

ſchen Terebra find fehr fang und 

gebuchteter Außenlippe, z. B. Die 
gemeine T. babylonia und T. einguli- 
fera, U. v. a. 

15. Gitterfchnede. Cancellaria. 
Geftreifte 

Schraubenſchnecke. 

glatten Schraubenſchnecken ſcheinen 
die kurzen eiförmigen bauchigen und ſtets geſtreiften oder 
gerippten Gitterſchnecken nicht ſehr natürlich zu ſtehen 

daher auch beide und viele Conchyliologen trennen 
weit von einander, Die nähere Vergleichung laßt jedoch 

Fe fpigig, mit abgeſetztem Bande an der 
— Naht, kleiner faft canaliculirte Mün= - 

— \ dung, gewundener Spindel und ſchwach 

Neben den langen ſpitzigen meiſt 

die Verwandtſchaft mit den Purpurſchnecken überhaupt 
nicht verfennen und wenn man nicht zahlreiche Eleine 
Familien aufftelfen will, finden die Gitterfchneden hier 

noch die geeignetfte Stellung. Ihr Gehäufe ift eiz, 
ſpindel- oder thurmförmig, bauchig, gerippt, gegittert 
oder geftreift, genabelt oder ungenabelt, mit länglich eiför— 
miger Mündung, welche unten in eine Spike mit deut- 

| 

lichem Ausſchnitt oder nur einer fehr fhwachen Andeutung 

eines folchen endet. Die mit einer Platte belegte Spin- 
del trägt zwei big vier quere Kalten und die Aufenfippe 
erfcheint innen quer gefurcht. Die TIhiere Friechen auf 
einem Fleinen dreifeitigen, ſehr flachen Buße, welcher 
hinten feinen Dedel trägt. An ihrem ebenfalls fehr 
flachen und breiten Kopfe erfcheint der Borderrand ſchnei— 
dend und ftarf gebogen, an den Enden der Biegung die 



en 

ſchiefen Spindelfalten. 
€. retieulata (Fig. 187), im füdatlantifchen Oceane 
mit ſchiefen fich Freugenden Falten, röthlichen oder gelb- 
| lichen Binden auf weißlichem Grunde und mit den ftarfen 

Schnecken. 

ſchlankkegelförmigen Fühler tragend mit den Augen außen 
am Grunde, Der Rüffel ift fehr kurz. 

Die Gitterfichneefen wohnen in warmen Meeren vor- 
züglich auf Sandbänfen in fieben big ſiebzehn S after 
Tiefe und obwohl man ſchon an achtzig Arten unter- 
ſcheidet, ift doch nur etwa ein Dußend Arten häufig in 
unſern Sammlungen, alle übrigen fehr felten und nur 
‚in Sammlungen erſten Ranges vertreten, bier natürlich 
auch in mehre Gattungen vertbeilt. 
men betrachtet man die ſpitzovalen, bauchigen, gegitterten, 

Als typische For— 

mit deutlichen, kurzem Kanal an der Mündung und dicken 
So die gemeine Gitterfchnede, 

Big. 187. 

Gemeine Gitterfchnede. 

Spindelfalten, ferner C. eancellata, C. rugosa u. a. 
Andere wie C. trigonostoma, C. scalarina, C. tubercu- 

losa find eifegelfürmig, weit genabelt, mit Fantigen ftarf 

quergerippten Umgängen und faft dreifeitiger Mündung ; 
wieder andere wie C. solida und C. cassidiformis birn= 

-fürmig mit fehr niedrigem Gewinde, ungenabelt, mit 
drei dicken Spindelfalten. C. bifasciata und C. elegans 
haben feinen Ausschnitt an der Mündung und feine 
Gitterftreifung ; u. v. a. — Eine Art, C. viridula unter- 

ſcheidet fich fehr erheblich durc den viel größern und be— 
ſonders langen Fuß und den Fleinen rüffellofen Kopf 

mit langen fadenförmigen Fühlern, ferner durch das zarte 
zerbrechliche durchfcheinende Gehäufe mit kaum ausgeran- 
deter Mündung und gebogener faltenfofer Spindel. Sie 
verdient den ihr von Kröyer zuertheilten eigenen Gat- 
tungsnamen Admete. 

Eine andere Gruppe zartfchafiger Freifelförmiger Ge— 

häuſe ebenfalls ohne Ausschnitt und ohne Spindelfalten 

begründet die Gattung Trichotropis. Sie haben einen 
fleinen, ovalen, hornigen Dedel und ihre Bewohner 
find großföpfig, Tanafchnäuzig, tragen die Augen außen 

in der Mitte der lang fegelfürmigen Fühler, fein Athem- 
rohr u. dgl. Die Bewehrung ihrer Zunge aber- ähnelt 
auffallend Capulus und Calyptraea, wodurch die fufte- 
matifche Stellung fehr fraglich wird. Sie bewohnen 
ausschließlich die ‚nordifchen Meere und find in unfern 

Sammlungen noch felten. Tr. bicarinata (Fig. 188) 
von Neufoundland fällt durd die beiden Kiele ihres 
legten Umganges auf, an welchen die hornige Epidermis 
lange fteife Borften oder Stacheln bildet; Tr. cancellatus 
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Fig. 188. 

Doppeltgefielte Trichotropis. 

hat eine ftarf gegitterte Oberfläche, Tr. inermis und 
Tr. dolium bloße Reifen und Wachsthumsftreifen. 

Siebsehnte Familie, 
Helmſchnecken. 

Wenn auch im Allgemeinen die Helmſchnecken den 
letzten Mitgliedern der vorigen Familie ſehr nah ſtehen: 
ſo gewährt die eingehende Vergleichung doch ſo erhebliche 

Eigenthümlichkeiten, daß eine Abſonderung gerechtfertigt 
erſcheint. Das Thier zunächſt kriecht auf einem großen 
breiten, das Gehäuſe ringsum überrandenden Fuße und 
befigt an feinem großen dicken Kopfe einen durd Zange 
und Die auffallenden walzigen Rüffel und lange bald 
fadendünne, bald dicke Fühler, welche die Augen außen 
am Grunde auf einer Berdidung tragen. Der Mantel 
ift weit, Die Zunge bewehrt eine Mittelreihe und jeder- 
feits derfelben drei Reihen Zähne. Das eiförmige auf- 

getriebene Gehäuſe ift fehr dickſchalig mit niedrigem oft 
warzigem oder gefaltetem Gewinde, mit langer fchmaler 

Mündung, welche unten ausgefchnitten ift oder in einen 
furzen nad hinten ftarf umgebogenen Kanal ausläuft, 
ferner fehr gewöhnfich mit dichwulftiger Außenlippe und 
fehr ſchwieliger, gefalteter oder gezähnter Spindel. 

Die wenigen Gattungen befchränfen ihr Vaterland 
auf die tropischen Meere und geben nur mit vereingelten 
Arten in die warmen gemäßigten über, Die Arten, 
überhaupt nicht fehr manichfaltig, Tiefern zum Theil fehr 
ſchöne Conchylien. 

Cassidacea. 

1. Sturmhaube. Cassis. 

Diefe typifche und artenreichite Gattung der Familie 
fiefert mehre fchöne und große Conchylien zum Zimmer— 
ſchmuck und ift daher fo befannt und beliebt bei ung wie 

die große Flügelſchnecke. Ihr fehr ftarkfchaliges und 
dickes Gehäufe hat ein ganz niedriges ſpitzes Gewinde 
und einen fehr großen lebten Umgang mit langer linea— 

fifcher bis faft eifürmiger Mündung, welche in einen 
furzen, plößlih auf den Rüden zurücgebogenen Kanal 
auslauft. Ihre Außenlippe ift wulftig verdickt und 
innen häufig, aber nicht immer gezähnt. Die Innen— 
tippe bildet eine ftarfe Schwiele auf der Spindel und ift 
fehr gewöhnlich quer gefaltet oder gerungelt. Der dünne 
hornige Deckel ift viel Fleiner als die Mündung, bald 
halbeiförmig mit einem in der Mitte des innern Randes 
gelegenen Kerne, von welchem vertiefte Linien ausftrahlen, 

die bisweilen den Außenrand zähnen, bald Tiegt aber 
auch der Kern in der Mitte, Das Thier (Fig. 189) 
fennzeichnet der breite vorn abgeftußte, eifürmige Fuß, 
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Fig. 189. 

Sturmbaube. 

die lange zurücgefchlagene Athemröhre, der fehleierför- 
mige Fortfab des Mantel8 über dem Kopfe, die langen 
dicken Fühler. Auch der Rüffel ift lang und die, da— 
gegen die Zunge fehr kurz und ſchwach, die Speiferöhre 
mit einem bfinddarmahnlichen Anhängfel verfehen, der 
weite Magen einfach und birnförmig, die gewaltig großen 
Speicheldrüfen aus je zweien, durch einen Stiel verbun- 
denen Augen beftehend. 

Die Arten, zum Theil von bedeutender Größe und 
Schwere, bewohnen die tropifchen Meere und halten fich 
meift in der Nähe der Küfte und in geringer Tiefe auf, 
wo fie hinlängliche Mufchelthiere zu ihrem Unterhalt 
finden. Auf Steinen und feften Körpern Friechen fie fehr 
langfam und unbehoffen, aber auf nafjem Sande kommen 
fie fehnell fort und vermögen fich auch in denfelben einzu— 
graben. Die fnotige Sturmhaube, C. cornuta (Fig. 
190), gemein im indifchen Dcean gehört zu den riefigen 

achten Sturmhauben, hat bei Fußgröße eine eifürmig 
bauchige Geftalt, ein Fnotiges Gewinde, die gezähnte 

Fig. 190. 

Knotige Sturmhaube. 

eitronengelbe Lippe und weißliche Färbung mit drei Reihen 
brauner Knoten. Das Thier wird auf Kohlen gebraten 
und gegeffen. Ihre nächiten Verwandten find C. mada- 

gascariensis, C. tuberosa, C. rufa, C. fasciata. Andere 

Arten von geringerer Größe wie C. canaliculata, C. semi- 

granosa, welche Adams unter Semicassis zufammenge= 

faßt, haben ein höheres Gewinde, geftreifte Umgänge, 

weitere Mündung, viel weniger Runzeln an der Innen— 
lippe. Die glatten Arten wie C. pyrum und C. vibex 
mit ebenfalls ſpitzigem Gewinde, glatter fehwieliger 
Innenlippe und höchſtens Schwach gezähnter Außenlippe 

Weichthiere. 

bilden die Gruppe der Casmaria. Noch andere wie 
C. testieulus und C. tenuis find deckellos, oval, mit | 
furzem Gewinde, fehmaler gerader Mündung, gefalteter 
Spindel. 

und Falten an beiden Lippen. 

Cassidaria. 2. Helmſchnecke. 

Die Helmſchnecken ähneln im Gehäufe fo fehr den 
Sturmhauben, daß mehre Conchyliologen fie nur als 
Unterabtheilung diefer betrachten, während Andere ihre 
generifche Selbftändigfeit anerfennend ihren allbefannten 
Lamarefchen Namen unterdrüden und den verſteckten 
Montfortſchen Morio dafür in Aufnahme zu bringen | 

Das Thier ftußt feinen breiten eiförmigen Fuß 
vorn ab und trägt auf feinem dicken Kopfe zwei lange 
fuchen. 

allmähfig zugefpigte Fühler mit den Augen außen am 
Grunde, vorn unten das Maul, aus welchem es einen | 
walzenförmigen Rüffel von fehr anfehnlicher Länge her— 

Sein Gehäufe ift eiförmig, aufgeblafen, vortreten läßt. 
mit niedrig Fegelfürmigem Gewinde, am bauchigen letzten 
Umgange mit deutlichem etwas gefrümmten Kanale. Die 
längliche Mündung verfchmälert fih an beiden Enden, 
die Spindel erfcheint ſchwach gebogen, von der dickſchwie— 
figen Innenlippe bedeckt, welche unten eine freie Platte 
bildet; die verdickte Außenlippe fehlagt fih nach außen | 

Der hornige Deckel ift länglich eiförmig glatt und | 
zieht feine Wachsthumsftreifen dem äußern Rande parallel, 

Bon den fehr wenigen Arten Tebt die ftachelige Helm- 
ſchnecke, O. echinophora (Fig. 191), im Mittelmeer bes | 

Ihr ſchönes Ge- | 

um. 

fonders auf Falfigfandigem Grunde. 

Fig. 1M. 

Stachelige Helmfchnede. 

häufe gürtelt den legten Umgang mit fünf Knotenreihen | 
und ziert fi) mit feinen Streifen und blaßrother Farbe. 
Das Thier gibt auf Kohlen gelegt einen Burpurfaft von | 
fih, der zum Färben benußt wird. C. striata unter 
fcheidet fih durch den Mangel der Knotengürtel und den 
merklich kürzeren Kanal, C. tyrrhena befißt deutliche 
Reifen. 

Oniseia. 3. Dnisecia. 

Auch diefe Gattung Hat nur wenige Arten aufzu= 
weifen, welche die tropischen Meere bewohnen. Bon dem 

C. coarctata hat eine faft walzige Geftalt, |, 

fnotige Umgänge, eine in der Mitte verengte Mündung | 



‚) Bau ihrer Thiere können wir Feine Mittheilungen geben, 
‚) das Gehäufe läßt fich fehr wohl von den vorigen unter 

ſcheiden. Es ift nämfich fegelförmig oder faſt cylindriſch 
mit furzem Gewinde und ftets ftumpfem Wirbel, mit 
langer fchmaler Mündung und parallelen Mundrändern, 
mit verdickter gezähnelter Außenfippe und breit über die 

| gerade einfache Spindel übergefihlagener , plattenförmiger 
| und geförnelter Innenlippe. Der fehr kurze Kanal ift 
I fchmal ausgerandet, 

| Aus dem indifhen Oceane kömmt gar nicht felten in 
unſern Sammlungen die gegitterte Oniscia, O. cancellata 
(Fig. 192), gelblich weiß mit drei braunen Binden, 

weißer Mündung, Gitterfalten auf 
der Oberfläche, ſchmaler Innenlippe 
und verdickter innen gezähnter Außen— 
lippevor. O. oniscus ift kürzer und 

plumper, mit fürgerem Gewinde, kno— 
tig und mit fehr breiter Innenlippe. 

4. Zonne.  Dolium. 

Die Tonnenfchnecken werden bald 
den Helmſchnecken bald Buccinum 
angefchloffen, oder auch als eigener 
Samilientypus aufgeführt. Das 
Thier zeichnet fih befonders aus 
durch den großen, dicken, länglich 

eiförmigen und vorn etwas geöhrten Fuß, welchen e8 
durch Aufnahme von Waſſer bis zur Mißgeftaltung auf- 

blaſen fann. Sein breiter flacher Kopf ift vorn faft ge— 

radlinig abgeftugt und trägt fange zugeſpitzte Fühler mit 
den Augen außen am verdickten Grunde. Auch der Rüffel 

iſt Sehr groß umd dick und in der Mundhöhle ftecfen zwei 
5 fnorpelige Oberfiefer, zwei Eleine fehr dünne hornige 

Unterfiefer und eine furze Zunge mit jederfeits drei Reihen 
Häkchen und dreizähnigen Platten in einer Mittelreihe. 

Die Speiferöhre befigt unten einen blinddarmähnfichen 
Anhang und führt in einen langen weiten Magen, dem 
ein zweiter Eleiner hautiger Magenfad folgt. Die beiden 
Speicheldrüfen haben eine wahrhaft ungeheuerfiche Größe. 
Die über das Gehäufe zurücgefchlagene die und lange 
Athemröhre führt in eine fehr weite Athemhöhle, deren 
größere Kieme ihre Lamellen in einer Reihe, die Fleinere 

in zwei hat. Das Gehäufe unterfcheidet ſich von vorigen 
Gattungen fogleich durch feine dünne Schafe, ift bauchig 
aufgeblafen, oft faft kugelig, felten länglich, die Umgänge 
geftreift oder gerippt, Die Mündung fehr weit, unten aus— 
gefhnitten und ohne Kanal und ohne Dedel, die Außen- 
fippe meift verdieft und der ganzen Länge nach geferbt, 
die Spindel genabelt. 

Bon den Arten, deren funfzehn unterfchieden werden, 

bewohnt nur eine das Mittelmeer, alle übrigen gehören 
der heißen Zonean. Die mittelmeerifche Tonne, D. galea 

(Fig. 193, 194), auf felfigen Untiefen ſiedelnd, erreicht 

die riefige Größe eines Menfchenfopfes, ift blaß braun— 

gelb gefärbt und mit dicken Rippen gegürtet, zwifchen 
welchen auf dem letzten Umgange Fleinere Tiegen. Bei 
D. maculatum find die Rippen breiter und weit von ein= 

ander getrennt, fleckig gezeichnet, D. perdix ift mehr 
eiförmig und bunter. Die Arten mit fehr verdickter 

Außenlippe und in Folge Davon mit engerer Mündung, 

Gegitterte Oniscia. 
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Fig. 193. 

Meittelmeerifche Tonne. 

Big. 194. 

Lu Dr — 

Thier der Tonnenſchnecke. 

die ſtark gezähnt iſt, mit ſchwieliger Spindellippe werden 
unter Malea zuſammengefaßt ſo D. pomum, latilabris 
und ringens. 

5. Harfenſchnecke. Harpa. 

Schwieriger noch als die Zonnenfchneden ift die natür= 
fiche Stellung der Harfenfchneden zu ermitteln und find 
auch darüber die Anfichten der Syftematifer fehr getheilt. 
Mit jenen haben fie den fehr großen dien Fuß gemein, 

welchen fie nicht in die weite Mündung des Gehäufes zus 
rückziehen können. Derfelbe mißt die doppelte Länge 
des Gehäuſes, feßt aber durch feitliche Einfchnitte feinen 
vordern Theil ab, der über den Kopf hinausragt und 

jederfeits in einen ſpitzen Winkel ausläuft. Dazu kom— 
men num als weitere Unterfchiede von Dolium der fehr 

fleine Rüffel, die ganz enge Speiferöhre, der kaum ers 
weiterte Magen, welche Berhäftniffe auf eine Verwandt— 
fchaft mit Dfiva und Ancilla hinweifen. Der Mantel 
verlängert fich auf der linken Seite etwas und lauft vorn 
in eine lange Athemröhre aus, der Kopf ragt zwifchen 
den ziemlich dicken und fangen Fühlern nicht hervor und 

die Augen fißen etwas über deren Grunde. Die Zunge 
fehlt gänzlich. Trotz dieſer fehr erheblichen Unterfihiede 
von Dolium hat doch das Gehäuſe denfelben Habitus 

und der Conchyliologe wird e8 in feiner Sammlung nicht 
feiht davon entfernen und neben Dfiva legen. Es iſt 
ja ebenfalls eiförmig und bauchig, mit Furzem Gewinde 
und fpigem Wirbel, mit parallelen fantigen hohen Rip— 
pen, porcellanalänzend, mit weit eifdrmiger Mündung, 

unten ausgerandet und ohne Kanal, mit glatter, flacher 

unten gefpigter Spindel von der dünnen glänzenden 
13° 
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Snnenlippe bedeckt, und mit breiter verdickter Außenlippe, 
welche die legte Rippe bildet. Kein Dede. 

Die wenigen Arten heimaten im indifchen und ftilfen 
Deeane, wo fie auf Felfen, die wahrend der Ebbe trocken 
liegen, umherkriechen. Scheu und furchtfam ziehen fie 
fich bei der geringften Berührung bligesfehnell in ihr Ge— 
häufe zurüd und mit folcher Gewalt, daß fie oft den 
überragenden Theil des Fußes dabei abſchneiden. Man 
fängt fie mit eifernen Schleppneßen oder an Leinen, an 
welchen Dlivenfchneden als Köder befeftigt find, theils 
um fie zu effen, theils der ſchönen Gehäufe wegen, welche 
früher theuer bezahlt wurden und noch jebt beliebte 
Schmuckſachen find. Die gemeine Harfenfchnede, H. ven- 
tricosa (Fig. 195, 196), ift fenntlich an ihren breiten, 

oben zahnfpigig endenden, purpurrothen Rippen, an den 

braunen Bogenflecken auf den weißen oder Iilafarbenen 
Zwifchenräumen derfelben und an den ſchwarzen Spindel— 

fleefen. H. artieularis hat etwas ſchmälere Rippen und 
ein höheres Gewinde, H. imperialis viel zahlreichere 

fehr Schmale Rippen und dunfle Binden. 

Fig. 195. 196. 

Gemeine Harfenfchnede. 

6. Eburna. Eburna. 

So artenarm diefe Gattung auch ift und fo fern von 
uns, nämlich im indifhen und chinefifchen Meere fie 
lebt, fommen doch ihre ſchön gezeichneten und polirt 
glänzenden Gehäufe oft in unfere Sammlungen. Auch 
das Thier wurde fehon auf feinen äußern und innern 
Bau unterfucht und zeigte feine nahe Verwandtfchaft mit 
den Helmfchneden. Es hat einen langen platt gedrückten 

Kopf mit weit auseinander gerücten langen Fühlern, 

Weichthiere. 

Augen an deren Außern Grunde und mit einem fehr dien 
walzigen und langen Rüſſel. Die furze Zunge foll mit 
dreireihigen Stacheln bewehrt fein, die Speichelvrüfen 
fehr Flein, der Magen zweitheilig, der Darmfanal Furz. 
Das ovale oder Fegelfürmige Gehäufe bekleidet eine rauhe 

Dberhaut, welche die Schönheit verbirgt, von Sammlern 
aber entfernt wird. Die Oberfläche erfcheint dann glatt, 

höchſtens fein geftreift, die Mündung länglich eiförmig 
und bisweilen anfehnlich erweitert, mit einfacher fehnei= 
dender Außenlippe, unten ausgerandet, mit überge= 

fchlagener Innenlippe und gebogener Spindel. Der 

Nabel öffnet fich fchon in halber Höhe der Mündung und 
die Naht der Umgänge liegt oft in einer Rinne, 

Die glatte Eburna, E. glabrata (Fig. 197), von 

Einigen zu Ancillaria, von Andern unter dem eigenen 
Gattungsnamen Dispacus aufgeführt, glänzt wie blaß- 
gelbes Elfenbein, hat ſchwach gewölbte Umgänge mit 
undeutfichen Nähten, während E. spirata im Gewinde 
treppenartig abgefeßte Umgänge und unregelmäßige 
Flecken zeigt, E. areolata eine weite Mündung und Reiben 
eckiger Flecke, B. lutosa ein hohes Gewinde und eben 
folche ſchmälere Flecken zeigt, E. australis deutlich ges 
ftreift ift. 

Fig. 197. 
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Slatte Eburna. 

Achtzehnte Familie. 

Nabelſchnecken. Naticacea. 

Die Mitglieder dieſer Familie galten lange Zeit für 
Pflanzenfrefjer, bi8 Gould nachwies, daß fie fehr gefähr- 
fihe Räuber find und jene glatten freisrunden Löcher 
bohren, welche man bisweilen in Schalen findet und durch 
die fie deren Bewohner herausfrefen. Sie friechen auf 
einem fat ungeheuerlich großen Fuße, deſſen vorderer 

dicker Theil über die Schale zurüdgefchlagen if. Der 
Kopf verfteckt fich Dagegen, hat weit aus einander gerückte 
Fühler und feine Augen. Das Gehäufe bald dick- bald 

dünnſchalig zeichnet fich durch fehr fchnelle Größenzunahme 
der Umgänge aus, wodurd die allgemeine Forın eiförmig, 
kugelig oder flachgedrüdt wird, das Gewinde fehr Flein, 
die Mündung dagegen oft fehr erweitert, halbkreisförmig 



erſcheint. 
Kein Ausſchnitt, aber ein Deckel vorhanden. 

bis jetzt eine einige Anſicht begründen. 
fie den Turritellen, bald den Paludinaceen und noch an— 
‚ dern an und fo fange man ihre Thiere noch gar nicht 

aber ihr anatomifcher Bau fie beitimmt trennt, 
- Gattungen find Meeresbewohner und erreichen in ihren 
zum Theil zahlreichen Arten feine auffällige Größe. 

Schnecken. 

Die Außenlippe ift ſcharf und ſchneidend. 

Weder über die Umgrenzung diefer Familie noch über 
ihre verwandtfchaftlichen Beziehungen zu andern Tief fich 

Bald reiht man 

kannte, alfo nur die Gehäuſe claſſificirte, erfchtenen fie 
den Napfichneden und Haliotis verwandt, von welchen 

Die 

1. Rabelfhnede 

Diefe typifche Gattung entfaltet einen großen Arten- 

Natica. 

| reichthum (etwa hundert) meift in wärmern, ſpärlich in 
gemäßigten und falten Meeren und Tiefert viele Gehäuſe 

in unfere Sammlungen, die dur ihre eigenthümliche 
Geſtalt und oft auch nette Farbenzeihnung ſich ganz 
hübſch ausnchmen. 
kugelig, halbkugelig oder eiförmig, mit fehr niedrigem 
oder gar nicht hervortretendem Gewinde. 
‚öffnet fich frei oder wird von dem dickſchwieligen Spindel- 

Sie find dick- und hartſchalig, 

Ihr Nabel 

ande überwulſtet und verdeckt. Die Mündung ift ganz, 
halbfreisrtund, mit ſcharfem, innen glatten Außenrande. 

‚ Der hornige oder Falfige Deckel zeigt nur wenige rasch 

zunehmende Windungen und ift bisweilen Fleiner alg die 
Mündung. 
Größe ſeines Fußes ganz in das Gehäuſe zurückziehen, 
Beim Kriechen iſt der Fuß nämlich doppelt ſo lang wie 

Das Thier kann ſich trotz der enormen 

die Schale, meiſt auch breiter, vorn abgeſtutzt und hinten 

abgerundet, vorn verdickt und über den Rand der Schale 
zurückgeſchlagen, wodurch der Kopf verborgen wird und 

nur die Fühlerenden noch frei hervorragen; auch der hin— 
tere Theil ſchlägt ſich über die Schale und hat einen großen 
lappenförmigen Fortſatz, welcher den Deckel trägt. An 
der Unterſeite des Rüſſels liegt eine Saugplatte, mit 

welcher der Rüſſel ſich feſtſetzt, wenn das Thier Muſchel— 
ſchalen anbohren will. Im Munde ſtecken zwei hornige 

Kiefer und eine kurze linealiſche Zunge, welche eine mittle 
Zahnreihe und jederſeits drei Reihen Häkchen beſitzt. 
Die lange dünne Speiſeröhre, an welcher zwei kleine 

Speicheldrüſen liegen, führt in einen großen kugeligen 
Magen und dieſem folgt der kurze Darmkanal. Im ver 
fleinen Athemhöhle ſtecken zwei fehr ungleiche Kiemen. 

Die Fortpflanzungsorgane find getrennt und die Weib- 
hen legen ihre Eier in großen Klumpen, deren Schleim 

zellig erhärtet und früher für eine Mooskoralle, Fluftra, 
gehalten worden ift. 

So fehr ähnlich die Arten auch in ihren Gehäufen 
find, haben namenfüchtige Conchyliofogen dod ihre 

Gruppen mit fogenannten Gattungsnamen belegt. Sie 
befchränfen dann den uralten Namen Natica auf Die 

fugeligen Gehäufe mit deutlichem Gewinde, mit halbrun> 

der Mündung, ſpiral in den Nabel gewundener Spindel 

und mit äußerer Kalffchicht auf dem hornigen Dede. 

So die zierlich gezeichnete N. ala papilionis und die fein 

— — 

u 

finiirte N. lineata. Hat diefer Typus Negftreifung und 

ſpirale Rippen auf dem kalkigen Deckel wie bei N. can- 
cellata, fo wird er unter Stigmaulax aufgeführt. Iſt 
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das Gehäufe eifürmig, Mündung und Nabel enger, der 
Deckel blos Fnorpelig wie bei N. plumbea, fo heißt es 
Lunatia. Andere wie N. flava als Acrybia getrennt 

Schließen ihren Nabel völlig, biegen den Spindelrand 
ftarf ein und haben eine fehr dünne Außenlippe. Bei 
nod) andern wie N. albumen und N. Chemnitzi wird 

das Gewinde undeutlich Flein und die Mündung ceft fich 
etwas.» Zu allen diefen bilden wir die fchwarzlippige 

Nabelfchnecfe, N. melanostoma (Fig. 198) ab, welche im 
indifihen Deeane auf Sandbänfen und Felfen umher— 
friecht, auch in die Flußmündungen geht und an Hüften 
zwifchen Seegras ſich aufhalt. Sie hat ein fehr dünn— 
fchaliges Gehäuſe, eiförmig, etwas flach gedrückt, weiß, 
gelb quergebändert, an der Lippe dunfelbraun, mit dunfelm, 

hornigem Deckel (e). 

Fig. 198. 

Schwarzlippige Nabelſchnecke. 

2. Sigaret. 

Das Gehäufe hat bei einigen Arten noch entfchieden 
die Nabelfchnedengeftalt, bei andern drückt e8 ſich mehr 
und mehr, wird flacher und nähert fih der Geftalt von 
Haliotis. Es iſt alfo eis bis ohrförmig, dabei feit und 

die, mit Epidermis beffeidet und ftets fpiral geftreift; 
das Gewinde nody deutlich oder ganz Flein und feitwärts 
gedrängt, weil die Umgänge fehr fchnell an Größe zunehmen, 
in Folge davon die Mündung fehr groß, länger als breit, 
mit nicht zufammenhängenden Rändern; die Innenfippe 

furz, fpirafförmia, fehr dünn, die Außenlippe einfach, 
fihneidend. Der fehr Fleine, ungleich dicke Deckel vermag 
die Mündung des Gehaufes nicht zu fihließen, ftecht viel- 

mehr ftets in einer Hautfalte des Fußes. So ähnlich 
auch einige Sigaretengehäufe Haltotis werden: ihr Bes 
wohner befundet die unzweidentigfte Berwandtfchaft mit 
der Nabelſchnecke. Ihr Fuß ift wiederum gewaltig aroß 

und befonderg dick, hinten abgerundet, vorn verſchmälert 

zungenförmig, nicht in das Gehäufe zurücziehbar. Am 
ebenfalls großen, aber dennoch verſteckten Kopfe ftehen 
zwei platte, lange Fühler mit erweiterter Bafis und ohne 
Spur von Augen. Der Mund öffnet fich im der tiefen 

Furche, welche den Kopf von dem Fuße trennt und ent= 
hält einen ziemlich Tangen vorftreckbaren Rüffel und die 

Sigaretus. 
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bewehrte Zunge. In der geräumigen Athemhöhle liegen 
zwei ungleich große, kammförmige Kiemen. 

Die Sigareten bewohnen mit einigen Dußend Arten 
die wärmeren Meere bis ing Mittelmeer hinein und 
laſſen fih nach der Gehäusform in drei Gruppen ordnen. 

Der gewölbte Sigaret, S. convexus (Fig. 199), wahr— 
fcheinfich im großen Ocean heimatend, beſitzt ein glattes, 
ftarf gewölbtes Gehäufe, dagegen ver afrifanifche S. halio- 
toideus (Fig. 200), im weftlichen atfantifchen Deeane 
und im Mittelmeer fich durch wellige Streifung auszeichnet. 

Fig. 199. 

Gewölbter Sigaret. 

Fig. 200. 

Afrikaniſcher Sigaret. 

Bei 8. javanicus und 8. Delesserti erfcheint das Gehäufe 
flach, ohrförmig mit fehiefer Mündung und ungenabelt, 
bei S. papillus und S. Lamarckianus aber länglich eiför— 
mig mit oblonger Mündung, mittler fchwieliger Erwei— 

terung an der Innenlippe und deutlichen Nabel. 
Den Teßtgenannten Arten ähnelt im Gehäufe die 

feltene grönländifche Amaura candida, nur daß ihr Ge- 
winde etwas größer iſt, wogegen das Thier einen viel 
fleinern vorn tief gebuchteten Fuß hat und unter der 

Haut verftedte Augen beſitzt. 

3. Sammtfhnede. 

Das dünnfchalige Gehäufe beffeidet eine ftarfe, hor- 
nige, oft behaarte oder bewimperte Oberhaut und darauf 
begründet fi der Name Sammtfchnede. Uebrigens hat 

dafjelbe im allgemeinen Habitus unverfennbare Aehnlich— 
feit mit den vorigen Gattungen, namlich ein ganz Fleines, 
feitwärts gedrängtes Gewinde, eine fehr weite, eiformige 
bis nahezu Freisrunde Mündung mit faſt zuſammen— 

hängenden Rändern und bisweilen einen NMabelſchlitz. 
Mehr Unterfchiede bietet das Thier, weshalb man die 
Gattung neuerdings als eigene Familie von den’ Nabel- 
fehneefen abaefondert hat. Sein Fuß ijt nämlich Flein, 
eiförmig, vorn abgeftußt und trägt feinen Dedel. Am 

fleinen dicken Kopfe ragt ein Stirnlappen hervor zwiſchen 
den Furzen Fühlen und diefe tragen die fehwarzen Augen 
außen am Grunde. Der Mantelrand ift nur vorn eins 

fach, im ganzen übrigen Umfange doppelt. Bon den 

fieben Zahnreihen der Zunge hat die mittle ftarfe, quer 

Velutina. 

Weichthiere. 

vieredfige Zähne mit gezähnelter Schneide, die nächſt an= 
grenzende ähnliche faft quadratifche, die beiden andern 
jederfeits einfach Flauenförmige Hafen. 

Die fehr wenigen Arten feben in nördlichen Meeren 
und find träge Schneden, welche nur felten und fehr lang— 
fam den einmal eingenommenen Platz verlaffen. Die 

glatte Sammtfchnede, V. laevigata (Fig. 201), an der 
englifhen Küfte und im Mittelmeer. — Sehr ähnlich 
ift das durchfcheinend dünne Gehäufe der Lamellaria per- 

spieua im Mittelmeer, unterfchieden aber durch eine gang 

andere Bezabnung der Zunge, 

Fig. 201. 

Glatte Sammtfchnede. 

4. Lederſchnecke. Coriocella. 

Unter dem Namen Coriocella oder dem etwas altern 
Marsenia begreift man dünne durcfichtige Gehäufe von 

der Geftalt der vorigen, deren Bewohner jedod) dies Ge— 
häufe ganz in feinen halbfugeligen Mantel einhüfft, zwei 
fange Fühler mit den Augen außen am Grunde bat und 
auf einem kurzen fehmalen Fuße Friecht. Im der Kiemen— 

höhle Liegt nur eine Reihe Kiemenblätthen. Die Unter- 
fuchung der Zunge hat bei den verfchiedenen hieher ge— 
zogenen Arten eine fehr verfchiedene Bewehrung ergeben, 
namlich bei einigen nur drei, bei andern dagegen fieben 
BZahnreihen. Hierauf wurde eine generifche Trennung 

begründet und mit derfelben eine babylonifche Namen— 
verwirrung hervorgerufen, zu welcher übrigens die Gon- 
hyfiologie mehre Beifpiele aufzuweifen hat, denn ale 
jene obigen Namen und auch die vorhin erwähnte Lamel- 
laria aufgeftellt wurden, war die Zahnbewaffnung der 

Zunge überhaupt noch nicht befannt. So will nun Loven 
den Namen Zamellaria für die Arten mit fieben Zahn 

reihen, Goriocella für drei Zahnreihen beanfpruchen, 
während Gray die umgefehrte Anwendung vorfchlägt. 
Andere führen noch andere Namen ein und Cüvier verwies 
die Arten unter Sigaretus. Wer fpricht Recht über die 
entgegengeſetzten Anfichten? — Die Figur 202 abgebil- 

dete fihwarze Coriocella, C. atra, kömmt an der Infel 

Mauritius vor. 

Fig. 202. 

Schwarze Coriocella. 



Schnecken. 

Neunzehnte Familie. 

Kappenfchnecken. Calyptraeacea. 

Bei den Kappen- oder Mützenſchnecken verliert das 

Gehäuſe die Windungen gänzlich, es bildet einen Furzen 
ſchiefen Kegel von mügenähnlicher Geſtalt, an dem nur 

bisweilen der Wirbel noch gerollt erfcheint, die Mündung 
dagegen als Bafis des Gchäusfegels ftets fehr weit ift. 
Innen im Wirbel hängt häufig ein tutenförmiges oder 

ſpiralgewundenes Kalfblatt, wogegen ein Deckel niemals 
vorfömmt. Die Thiere haben einen ſchnauzenförmig 
verlängerten, vorn gefpaltenen Kopf mit zwei fangen 
Fühlern und den Augen außen an deren Grunde, einen 

breiten Fuß, in der Athemhöhle im Nacken ein oder zwei 

Kiemen, vorn an der Zunge jederfeits einen Flügellappen 
und auf derfelben eine Reihe Zähne mit jederfeits drei 
Hafenreihen. Ueber die Lebensweife liegen leider nähere 

Beobachtungen nicht vor, man weiß nur, daß die Thiere 
ihren Wohnplaß nicht wechfeln und durch denfelben oft 
gendthigt werden ihre Gehäufe fchief und afymmetrifch 
zu geftalten. Sie find ſämmtlich ftrenge Meeresbewohner 
und haben wie die vorigen Familien für die menschliche 
Deconomie feinen Werth. Bon den zahlreichen Gat- 
tungen heben wir nur Die wichtigften hervor. 

1. Sandale. 

Nur einige Arten diefer Gattung bewohnen ein wirf- 
lich pantoffelfürmiges Gehäufe, indem der Wirbel ganz 

am bintern Ende vefjelben Tiegt und von ihm aus eine 
horizontale Kalfplatte die weite fange Mündung faft zur 
Halfte fehließt. Bei den übrigen Tiegt der Wirbel nod) 
über dem Hinterrande und rollt ſich etwas fpiralig ein, 
die horizontale Platte haben fie gleichfalls. Die allge 
meine Geftalt des Gehäufes ift eiförmig oder länglich, 
oberfeitS mehr oder minder gewölbt und unterfeits. im 

ganzen Umfange geöffnet. Das Thier ftimmt im Wefent- 

fichen mit der folgenden Gattung überein. 
Etwa zwei Dugend Arten find in den warmen und 

gemäßigten Meeren zerjtreut. Unter ihnen hat C. solida 

ein ftarf gewölbtes Gehäufe mit glatter Oberhaut, hod) 

am Rücken gelegenem Wirbel und mit fchiefer innerer 
Platte. Bei C. aculeata und C. hystrix rückt der etwas 

eingerollte Wirbel in die Nähe des Nandes herab und 
fendet beftachelte Rippen über die Oberfläche. C. ungui- 
formis, proteus und plana find viel flacher, pantoffel- 

ahnlich mit ſpitzem, endftändigem Wirbel. 

Crepidula. 

2. Calypträa. Calyptraea. 

Das Gehäufe hat eine nicht fireng fymmetrifche 
müßenförmige Geftalt, der Wirbel Liegt als Gipfel der 
niedrigen Kegelform etwas hinter der Mitte und die fehr 

weite Mündung faltet oder zackt ihren Rand häufig. Die 
innere Platte freeft ihre Seitenecken nad) vorn lang vor. 

Das Thier zeichnet ſich aus durch feinen Fleinen platten 
s faft vierlappigen Kopf, welcher auf einem ziemlich langen, 

Ei 
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ebenfalls platten Halſe ſitzt und die Augen außen in der 
Mitte der platten Fühlfäden trägt. In der geräumigen 
Kiemenhöhle im Nacken befindet ſich nur eine aus elaſti— 
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ſchen Knorpelfäden gebildete Kieme. Das Herz liegt 

linkerſeits neben und unter dem Magen, deſſen dicke 
fleiſchige Wandung innen gerunzelt iſt. Die Zunge hat 
eine Mittelreihe trapezförmiger Zähne mit dreieckiger 
gezähnelter Schneide, daneben je eine Reihe breiter ge— 

zähnelter Haken und noch zwei Reihen klauenförmiger 
Hafen. 

Die hinefifche Kalypträa, C. chinensis, weicht von 
den übrigen durch ihren mittelftändigen Wirbel und vie 
fat fpirale innere Platte ab und wird deshalb unter dem 

Namen Galerus generifch abgefondert. Bon den andern 

Arten hat C. Martiniana tiefe Falten, welche vom Rande 
zum Wirbel auffteigen, fich aber ohne diefen zu erreichen 
verflachen. Bei C. corrugata verdoppeln fich die vom 

Wirbel ausftrahlenden Falten in der Nähe des Randes, 
C. equestris hat nur feine vom Wirbel zum Rande lau— 

fende Streifen und ihr Thier fondert mit der Sohfe auf 
dem fremden Körper, welchem c8 auffißt, eine Falfige 
Platte ab; O. tectum sinense beſitzt am Rande parallele 
breit blattartige Rippen, welche ihr ein höchſt eigenthüm- 

liches Anfehen geben. 
Beiteht das Gehäufe bei Fegelformiger Geftalt mit 

freisförmiger Bafis und centralem Wirbel aus einigen 
Windungen, welchen die innere Kalfplatte um die Colu— 
mella berumfolgt: fo gehören die Arten zur Gattung 
Trochita, deren blaßgelbes Thier einen vorn zweilappigen 
Fuß und die Augen unterhalb der Fühlermitte hat. Tr. 
spirata mit breiten ftarfen Rippen, Tr. radians mit ganz 

flachen Rippen und Tr. spinulosa mit feinen Stadel- 

frischen. Wer diefe Gehäufe nicht genau prüft, wird 

fie den Kreifelfchneefen zuweifen. — Andere hohe Gehäus— 
fegel mit runder Bafis, centralem Wirbel, ohne Win- 
dungen und mit einer fenfrecht vom Wirbel herabhängen- 
den, anfangs eine enge Röhre bildenden Kalfplatte typen 

die Gattung Crucibulum, fo Cr. tubifer mit Stacdhel- 

röhren, C. concameratum mit ftarfen etwas gefrümmten 
Strahlenrippen. 

3. Kappenſchnecke.  Capulus. 

In den verfihiedenften Meeren fommen fchief kegel— 
fürmige Gehäufe vor mit hinter der Mitte gelegenem 
dünnen, aebogenen oder etwas ſpiral eingerolltem Wirbel, 
mit runder und nicht immer regelmäßiger Mündung und 
innen mit einem hufeifenförmigen Musfeleindrud. Ihr 

Bewohner zeichnet ſich dadurch aus, daß er auf dem frem— 
den Körper, auf welchen ev fich feftfegt, mit dem Fuße 
entweder eine Kalfplatte abfondert oder eine Höhle aus- 
tieft, in welche beftändig Waſſer ein- und austritt. Jene 
Platte folgt allen Unregelmäßigfeiten des unterliegenden 
Körpers und firirt das Thier, aber mit Unrecht hat man 
fie für einen Dedel des Gehäufes ausgegeben. Mit 
welchen Mitteln die andern Arten die Vertiefung aus— 
höhlen Fonnte noch nicht ermittelt werden. Einzelne 

Arten follen bald eine Kalfplatte, bald eine Grube je nad) 
den Umftanden unter ihrem Buße bilden. Uebrigens 
haben alle diefe Kappenfchneden einen deutlichen Kopf 

mit Rüffel und zwei ziemlich fange walzige Fühler, welche 
die Augen außen am Grunde tragen. Bor dem Rande 

des Fußes befindet fich eine doppelte, viel gefaltete Haut. 

Der Mantel ift einfach und die einzige Kieme befteht aus 
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fangen getrennten Faden. Die Bewehrung der Zunge 
gleicht im Wefentlichen der vorigen Gattung: 

Wenn auc die lebenden Arten nicht gerade fehr zahl- 
reich find, hat man ihre Manichfaltigfeit doch in ver- 
fehiedene Eleinere Gattungen vertheilt, über deren ſyſte— 
matifchen Werth die Anfichten noch lange aus einander 
gehen werden. Go begreift man unter Capulus, von 
Lamarck Pileopsis genannt, im engern Sinne nur 
jene Gehäufe mit faft mittelftändigem, fpiralfdrmig ein— 

gerofltem Wirbel. Als Beifpiel diene die ungarifche 
Kappenfchnede, C. ungarieus (Fig. 203), im Mittelmeer 
und Atlantifchen Oceane heimiſch, etwa einen Zoll hoc) 

und halb fo viel im Mündungspurchmeifer breit, mit 
fammetartiger Oberhaut bededt, fein gefurcht, weißlich, 

Fig. 203. 

Ungarifche Kapvenfchnede. 

innen roſenroth. 0. intortus rollt den Wirbel ftärfer 
ein, C. lamellosus hat faft blattartige Wachsthumsfalten, 
C. pilosus ift mit Stachelhaaren beffeidet u. a. Mehr 
deprimirte Gehäufe mit ganz nach hinten gerücdtem Wir- 
bei, der kaum eingerollt ift und drei ftarfe Rippen zum 
vordern Rande der fänglichen Mündung fendet, werden 
auf Gray's Vorſchlag unter Amathina begriffen, fo C. 

tricarinatus. Wieder andere Frümmen ihren kegelför— 
migen Wirbel blos nad hinten über, haben einen tief 
hufeifenförmigen Muskeleindruck und fondern eine ähn— 

fiche Kalfplatte mit ihrem Fuße ab. Für fie fehlug ſchon 

Fig. 204. 

Füllhornſchnecke. 

Weichthiere. 

Defrance den Namen Hipponyx vor, z. B. H. cornucopiae 

(Fig. 204), H. dilatata. Von diefen trennte Gray unter 
Sabia die Arten, deren Fuß eine Vertiefung aushöhlt, | 

wie die fpige Hipponyy, H. acuta (Fig. 205, 206), im 
großen Oceane. Ein mehr unregelmäßig mügenförmiges 
Gehäuſe mit fehr- ftumpfem hinten gefegenem Wirbel 
und finealem Muskeleindruck einer bei Gicilien auf | 
Korallen figenden Art nennt man Pediculus siculus. 

Fig. 205. 206. 

Spike Hipponyx. 

Zwanßigste Familie. 
,Röhrenſchnecken. Vermetacea. 

Die Regelmäßigkeit des Schneckengehäuſes geht in 
dieſer Familie ganz verloren, höchſtens in früher Jugend 
windet ſich daſſelbe noch normal ſpiralförmig, dann win— 

det oder krümmt es ſich unregelmäßig und gleicht vielmehr 
einer kalkigen Wurmröhre, wie wir ſolche bei den Ser— 
pulen ſchon kennen lernten. Man muß fie zumal in | 

Bruchſtücken recht genau unterfuchen, um ihre Schneden- | 
natur zu erkennen und gar viele foffile Exemplare werden 
forglos als Wurmröhren befchrieben. Und diefen Irr— 

thum ftüßt noch die Anheftung diefer Gehäufe an fremde | 
Gegenftände und das bisweilen gefellige Vorkommen. | 

Weil eben mit dem Gehäufe feft gewachfen haben diefe | 
Schneden auch feinen zum Kriechen geeigneten Fuß, meift 
einen Fleinen walzen- oder Feulenförmigen, der jedoch 
häufig einen Dedel zum Verſchluß des Gehaͤuſes trägt. 
Ihr Kopf hat die Geftalt einer Furgen Schnauze und 

befigt oft vier Fühler mit den Augen außen am Grunde. 
Die fadenförmigen Kiefer find innen im Mantel linker— 
feits einreihig angeheftet. 

Wegen der auffälligen Eigenthümlichkeit der Gehäuſe 
werden die Röhrenfihneden in manden Syftemen als 
eigene Abtheilung von allen übrigen Gaftropoden ger 

fondert aufgeführt und noch häufiger in Ffeinere Familien 
aufgelöft, doc) find die Thiere noch nicht genau genug auf 
ihren anatomifchen Bau unterfucht worden, um darüber 
eine befriedigende Anficht auszufprechen. Wir faffen fie | 
daher nod in eine Familie als Schlußgfied der großen | 
Gruppe der Kammfiemer zufammen. 

1. Wurmfchnede.  Vermetus. 

Das auf fremde Gegenftände feitgewachfene Gehäufe | 
windet fih nur in früher Jugend regelmäßig, fpirat, 

dann bildet es eine unregelmäßig gewundene Kalfröhre, | 
innen drehrund und glasartig und dur Scheidewände 
in ungleiche Kammern getheilt, deren letzte allein vom 



Thiere bewohnt wird. Die Mündung ift freisrund und 
‚wird von einem concaven, vielgewundenen,, bisweilen 
ſtacheligen Deckel gefchloffen. Das Thier rundet feinen 
Kopf vorn ab und trägt an demfelben vier Fühler, zwei 
‚obere mit den Augen außen am Grunde und zwei untere 
ſtärker contraftile zwifchen Kopf und Fuß. Letzterer ragt 
über jenen hinaus und ift walzig mit abgeftußtem Ende, 
er Dient nur als Träger des Dedels. Die in dem fpalt- 
förmigen Munde ſteckende Zunge ift mit Zähnen bewehrt. 

Die Arten leben zahlreich in wärmern Meeren und 
einige kommen in Familienhaufen vor, indem die Gier 
auf den Mutterröhren hängen bfeiben und die Brut 
dieſen Pla nicht verläßt, die Conchyliologen haben 
dieſe weder durch fihöne Farbenzeichnung noch durch 
regelmäßige Geftalt ausgezeichneten Gehäuſe fehr ver- 
nachläffigt, nur Gray, der nimmerfatte Onomatopoet, 
belaſtete auch fie mit ſechs befonderen Gattungsnamen, 
welche unfrerfeits feine Berieffichtigung verdienen. Die 
gemeine Wurmſchnecke, V. lumbricalis (Fig. 207, 208), 

im öſtlichen atlantifchen Oceane, beginnt ihr Gehäufe mit 
einer engen fchlanktrichterförmigen Spirale und fpiraft 
dann unregelmäßig aufwärts. Sie gehört zu den größten 

‚ Arten. V. indicus windet ſich forfzieherartig. V. decus- 
satus zu einem Kreifel gewunden hat einen rudimentären 

Deckel, V. arenaria ganz unregelmäßig gewunden beißt 
gar feinen Dedel, V: dentiferus (Fig. 209), befeßt ihr 

Gehäuſe mit gezähnten Kielen und NRingfurchen und 
drückt die Mündung breit. Ganz unregelmäßig mit 

dicken Ringwülften und tiefen Ringfurchen ift der rieſige 

Fig. 207. 
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Gemeine Wurnfchnede, 
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Gemeine Wurmfchnede. 

V. gigas, während der kleine V. spirorbis fehr regel- 
mäßig ſich rollt und feine Mündung mit einem glatten 
Schwarzen Deckel verschließt. 

Fig. 209. 

Sezähnte Wurmſchnecke. 

2. Schotenfchnede, Siliquaria. 

In der allgemeinen Tracht ihres Gehäuſes weicht die 
Schotenfchnede nicht von der Wurmſchnecke ab, indem fie 
daſſelbe ebenfalls mit regelmäßiger Spirale beginnt, dann 
aber unregelmäßig auszieht. Dennoch ift es ficher zu 
unterfcheiden durd einen von einem Mantelfchliß gebil— 
deten Spalt oder eine Neihe von Löchern in einer Rinne. 
Nicht geringfügigere Eigenthümfichfeiten bietet das Thier 
eben in dem Mantelfchlig rechterfeits, in dem Fleinen 

Kopfe mit nur zwei Fühlern und in dem fehr fleifchigen 
Fuße, welcher den hornigen Deckel auf einem befondern 
Stiele trägt. Die Kiemen beftehen aus einer Reihe ein- 

facher fteifer Fäden an der Innenfeite des breiten linken 
Mantellappens, 

14 
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Nur wenige Arten meift in Schwimmen und Alcyo- 
nien fteefend find dis jegt befchrieben worden. Cine der- 
felben, S. anguina, febt im Mittelmeer, die Figur 210 

abgebildete raube Schotenſchnecke, S. muricata, im in- 
difchen Oceane mit dünner vöthlicher Oberhaut, deren 
Längsrippen mit Reihen hohler Schuppen befeßt find. 

Fig. 210. 

Rauhe Schotenſchnecke. 

3. Magilus. 

In den Korallenbänken des rothen Meeres und des 
indiſchen Oceanes lebt eine Schnecke, welche bei drei bis 

vier regelmäßigen Windungen ihres Gehäuſes in den 
engen Zwiſchenräumen, welche der Korallenwald ihnen 
bietet, keinen Raum zu weitern Windungen findet und 
dann genöthigt ift ihr Gehäusrohr zu ftredfen gerade oder 
in Biegungen, wie es die VBerhältniffe geftatten. Das 
Gehäuſe ift überaus feſt, weiß, glasartig, durchfcheinend, 
mit eiförmiger, unten in einen fpiben Winfel ausfaufen- 
der Mündung, welche von einem hornigen Deckel ge— 

jchloffen wird. Das Thier befißt zwei Fleine Fühler an 
feinem fchnauzenfürmigen Kopfe. Unfere Figur 211 ftellt 

das junge, Figur 212 das ausgebildete Gehäufe des 
einzig befannten M. antiquus dar. 

Erwähnung verdient hier noch die Gattung Caecum, 
deren wenige Arten an den europäifchen Küften in höch— 
fteng zwei Linien langen Gehäufen feben. Diefelben find 
walzig und ſchwach gebogen und verlieren gewöhnlich 
ihren Fleinen fpirafen Anfang in ähnlicher Weife wie 
der Bulimus decollatus. Ihr freisrunder horniger Dedel 
ift fpiralförmig gewunden und concav. Arten: C. trachea 

und O. cornuoides. 

6. Wechfelkiemer. 

Das Athemorgan, bei den Bulmonaten ein abge— 
ſchloſſener Lungenſack, bei den Ctenobranchiern eine be- 

Masilus. 

Heterobranchia. 

Weichthiere. 

Magilus. 

fondere Höhle mit fammförmigen Kiemen, ändert bei 
den Heterobranchiern in Form und Lage vielfach ab und 
fteeft niemals in einer eigenen felbftändigen Höhle. Hier | 

erfcheinen vielmehr die Kiemen bald in Form von Blät- 

tern oder Zacken bald als Aftige Büfchel, nur bisweilen 
auch als fürmfiche Kämme, fiten oben auf dem Mantel 

oder unter dem Mantelrande, theils an beiden Seiten, | 
theils an einer oder aud) im Nacken. Der Mantel bildet 
ji vom Rücken des Leibes her ftets fehr deutlich aus 
und erweitert ſich fo beträchtlich, daß er Kopf und Fuß 
bequem verbergen kann. Häufig ſondert er gar kein Ge— 
häuſe ab und die Thiere ſind daher völlig nackt, iſt aber 
ein ſolches vorhanden: ſo pflegt es kalkig und feſt zu ſein 
und hat meiſt Kegelgeſtalt, nicht die bei Lungenſchnecken 
und Kammkiemern übliche ſchöne Spiralwindung. Bis— 
weilen ſchlägt ſich der Mantelrand auch über dag Ge- | 
häuſe zurück und hüllt daſſelbe ganz ein. Im Eingange 
des Verdauungsapparates beſitzen die Heterobranchier ge— 
wöhnlich zwei hornige ſcharfrandige Kiefer und eine breite 
Zunge mit hornigen Platten oder Häkchen in veränder— 
licher Anordnung. Auch der tief in Abtheilungen ein— 
geſchnürte Magen führt bisweilen noch einen ſehr kräftigen 
Kauapparat. Der After wandert ſeitlich faſt um den 
ganzen Leib herum. Abſonderlicher Weiſe fehlen einigen 



Mitgliedern die Kiemen und Blutgefäße, die andern 
haben eine Doppelte Borfammer am Herzen und erinnern 

dadurch wie durch Die Lage des Herzens recht lebhaft an 
die Mufchelthiere. Auch Zaftorgane und Fühler fehlen 
hin und wieder oder fie beftehen aus Fleinen Läppchen, 

auch aus zwei oder vier Fäden. Die Augen verkümmern 
häufig. Die Geſchlechtsorgane find zwitterhaft oder ge— 
trennt und entbehren im letztern Falle der befondern 
Anhänge. 

| Die Wechfelfiemer find Meeresbewohner und entfal- 
ten ihren Formenreichthum vornämfich in den wärmern 
Meeren. Sie halten ſich an der Hüfte und im hoben 
Meere, am Grunde und an der Oberfläche, in Flarem 
Waſſer, auf Steinen, zwifchen Seetang, Friechend, 
ſchwimmend und feftfigend auf. Einige wenige werden 
gegeſſen, aber im Allgemeinen haben fie Feine erhebliche 
Bedeutung für Die menfchliche Oeconomie, eine defto 
größere für den Syftematifer durch ihre manichfach ab- 
ändernde Organifation. 

Eimmdzwanzigste Familie, 
Büſchelkiemer. Cirribranchia. 

Die ganze Gruppe der Seterobrandier läßt ſich nad) 
der Anordnung ihrer Kiemen in zwei Abtheilungen 

fondern, nämlich in Hypobranchier, bei welchen die 

Kiemen unter dem Mantel verftedt find und in Gymno- 
branchier mit frei auf der Oberfläche figenden oder gar 
fehlenden Kiemen. In beiden Abtheilungen werden die 

einzelnen Familien wiederum nad Eigenthümlichkeiten 
der Kiemen hinlänglich fcharf charafterifirt und zwar 
haben zunächſt die Hypobranchier feder- und kammför— 
mige Kiemen oder aber bfattartige und zu erſtern ge— 
hört die Familie der Büfchelfiemer mit den beiden nächſt— 
folgenden, während die Cyclobranchier und Phyllobran— 
hier letztere Bildung zeigen. 

Die Büfchelfiemer find nur in einer einzigen mit zahl- 
reichen Arten über alle Meere zerftreuten Gattung, Den- 
talium, (Seezahn, Zahnröhre) befannt, deren weiße Ge— 
häuſe in feiner Sammlung fehlen und an ihrer walzig 

röhrenförmigen, beiderfeits geöffneten Geftalt mit polirt 
glänzender, geftreifter oder gerippter Oberfläche fogleich 
in die Augen fallen. Der Mundrand am dien Ende ift 
fharf, die Deffnung am dünnen hintern Ende glaubt 
man durch zufälliges Abbrechen erflären zu müffen, da 
man Exemplare fand (Sig. 213 B a), bei welchen die 

Spige durch einen neugebildeten Fleinen Segel gefchloffen 
war. Die conveze Seite der fchwachgefrümmten Schalen= 

röhre entfpricht dem Rücken, die concave der Bauchfeite 
des Thieres. Der Mantel diefes endet vorn mit einem 

ſphinkterähnlichen, gefranzten oder gefalteten verdickten 

Saume (Fig. 214 b), der Fuß endet (bei a) mit einem 
kegelförmigen Anhange, welcher in eine Art Kelch (bei j 
in C) mit geferbten Rändern aufgenommen wird. Am 
Deutlich abgefegten Kopfe treten weder Fühler noch Augen 

auf, erſtere ftehen vielmehr auf den Lippen. Die breit 
eiförmige Zunge trägt in der Mittellinie eine Neihe vier 

eckiger Zähne und jederfeits neun einfache Reiben Hafen 

mit Platten am Rande. Die Kiemen (hh ii) bejtehen 
aus zwei fymmetrifchen Büſcheln Furzer Fäden im Der 

——— — 
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Dentalium. 

Nacengegend und der After liegt am Ende des LXeibes 
(ABh) in einem Trichter. Bei A ift das Thier aus 

feinem Gehäuſe herausgenommen, bei dd die Kiemen, 
e Darmfanal, f Eierfad, g Anheftemusfel, hMantel- 

ausbreitung, i After dargeftellt, bei B das Thier vom 
Rücken geſehen, e hohler zum Kopfe führender Muskel— 
tbeil Des Mantels, d Gegend des Kopfes, e innerer und 
ff Außerer zurücdziehender Muskel defjelben, g untere Er— 
weiterung des Mantels, bei C das Thier entlang des 
Rückens gelpalten und mit Zurücdfchlagung des Mantels 

die innern Theile entblößt, e vertiefte zum Kopf d füh: 
rende Rinne Des Fußes, e Hirnfnoten, ff Kiefer, gg 
Stiefe für die Kiemen hi, vordere verdicte Mantelfalte 
Imn, op Mantel, qq zurüdzichende Muskeln deffelben. 

14 * 
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Die Arten bieten in der Krümmung, allmähligen 
Srößenzunahme, Berippung, Streifung oder Glättung 
des Gehäuſes Unterfchiede, welche jedoch ohne fcharfe 
Grenzen in einander übergehen und. dann die Sonderung 
fehr fehwierig machen. inige haben auch am dünnen 

Ende einen Spalt, andere verengen die Mündung. Sehr 
gemein ift der fogenannte Elephantenzahn, D. elephan- 
tinum (Fig. 213), im indifchen Deean mit zwölf fiharfen 
Längsrippen. 

Zweiundzwanzigste Familie. 
Deckkiemer. Pomatobranchia. 

Die feder- oder kammförmigen Kiemen ſitzen im 
Nacken des Thieres unter einem ſchildartig vorragenden 
Mantellappen und ſind aſymmetriſch. Dieſer Charakter 
vereinigt die Deckkiemer in eine Familie, während ſie 

nach der Schalenbildung und Bewaffnung der Zunge 
ſehr erhebliche Unterſchiede bieten. Die Schale fehlt 
nämlich gänzlich, oder iſt rudimentär oder endlich als 
eigentliches Gehäuſe ausgebildet, in welches das Thier 
ſich vollſtändig zurückziehen kann. Der Magen iſt in 
mehre Säcke getheilt und die Geſchlechtsorgane zwitter— 
haft auf ein Individuum vereinigt. Der Gattungen 
werden viele unterſchieden, doch nur wenige verdienen 
allgemeine Beachtung. 

1. Aplyſia. 

Die in Spiritus aufbewahrten Aplyſien in unſern 
Sammlungen gleichen einem Fleiſchklumpen und fejfeln 
bei flüchtigem, fachunfundigem Bli gar nicht. Die 
Fiſcher Fennen ihre Geftalt beifer und nennen fie See— 
haſen wegen der wie Ohren hervorragenden obern Fühler. 
Sie verachten und fürdten diefelben , weil fie meinen ihr 

Schleim bringe das Kopfhaar zum Ausfallen und weil 
fie im Leben fehr übel riechen, im Tode aber peftilenzia- 
liſch ftinfen. Näher betrachtet fißt ihr Kopf auf einem 
längern oder fürzern Halfe und trägt vier Fühler, zwei 
platte dreieckige Lippen- und zwei ohrförmige Naden- 
fühler, vor welchen die Augen liegen. Die Kiemen be- 
finden fi) auf der rechten Seite des Rückens in Geitalt 
fehr zufammengefegßter Blätter und bedeckt von einem 
feinen dünnhäutigen Mantel, der eine dünne fchwach 
gewölbte, hornige und mit dünner Kalklage überzogene 
oder ganz Falfige Schale enthält. Zwei flügelartige 
Fortfäße des Körpers können von den Seiten her über 
die Kiemen gefihlagen werden und hinter diefen öffnet 

fihh der After. Auf der Zunge ſteht .eine Mittefreihe 
breiter Zähne mit dreifpißiger gezähnelter Schneide, jeder- 
ſeits daneben dreizehn Reihen gezähnelter Häkchen. Yon 
den vier Magenſäcken ift der erfte fehr groß und häutig, 
der zweite musfulds und innen mit pyramidalen Knor— 
peln zum Kauen befegt, der dritte mit Hafen ausge 
Fleidet und der vierte hat die Geftalt eines Blinddarmes. 

Der Mantefrand fondert eine dunfelviofete Flüffigkeit 
ab, welche das Thier in eine finftere Wolfe hüllt. 

Die zahlreichen Arten bewohnen vorzüglic die war— 
men Meere, doch kömmt eine noch an der norwegifchen 

Küfte vor. Ihre Nahrung ſcheint in Seetang zu beftehen 

Aplysia. 

Weichthiere. 

und ihre Gier fegen fie in fangen gefnäuften Faden ab. 
Die Jungen bringen aus dem Gi eine Schale mit, in 
welche fie fih ganz zurücziehen können. Wir bilden ale 
Beifpiel nur den gemeinen Seehaſen, A. depilans (Fig, 
215) ab, der im Mittelmeer lebt, acht Zoll Lange er— 
reiht und ſchwärzlich mit großen grauen lecken ges 

zeichnet ift. 

ig. 215. 

Gemeiner Seehaje. 

Die Aplyſien mit hinten abgeftugtem Körper, Eleinen 

Mantefflügeln, ganz nach hinten gerüdten Kiemen und | 
mit einer foliden fejten Kalkſchale von Hobelgeftalt ver— 
einigte Lamarck unter dem Gattungsnamen Dolabella. 

Figur 216 ftellt die Schale der Pe D. gigas im in- 

difchen Deeane dar. 

Fig. 216. 

Dolabella. 

Andere Apfyfien, deren Flügelfappen vereinigt und 
deren Kiemendach die innere Schale fehlt, bezeichnete 
Güvier mit Notarchus. Aufer der Figur 217 abgebil- 
deten und zu Ehren Cüviers benannten Art N. Cuvieri 

unterfcheidet man noch drei andere deffelben Typus, wo= 
runter N. punctatus dem Mittelmeere angehört. 

ig. 217. 

Notarchus. 



Schnecken. 

Auf nur ein in der Barifer Sammlung befindfiches 
Weingeiftegempfar aus dem indifchen Dceane gründete 
Blainville die Apfyfiengattung Bursatella (Fig. 218), 
deren Körper faft Fugelig, die Mantelöffnung klein, Feine 
Flügel und vier gefpaltene mit fadenförmigen Anhängen 

Burfatella. 

befeßte Fühler, ohne Spur von Schafe, die Kiemen ein- 
feitig gefiedert. Ob das Thier wieder beobachtet und 
gefammelt worden ift, weiß ich nicht. Es iſt nicht der 
einzige Apfyfientypus, der fo ungemein felten erfcheint, 
auch Lophocercus und Lobiger mit etwas eingerolfter 

Schafe entziehen fih den Nachforſchungen. 

Pleurobranchus. 2. Seitenfhnede. 

Nicht unter einem Schilde auf dem Rücken fondern 
in einer bloßen Furche zwifchen Mantel und Fuß rechter= 
feit8 fißen die hier farrenfrautartig zertheilten Kiemen. 
Die Arten haben einige Achntlichfeit mit unferer nadten 

Wegſchnecke, nur fürzer und viel breiter, eifürmig, oben 
gewölbt und ganz vom Mantel bedeft (Fig. 219 d), 
welcher eine mehr oder minder ausgebildete Schale ent— 
hält, unterfeits mit der breiten Sohle (g). Zwei dreh— 
runde, feitlich gefchligte Kühler (b) über dem von einem 
häutigen Segel (a) bedeckten Rüffel (e). Der After (e) 
liegt hinter den Kiemen, die Gefchlechtsöffnung (h) vor 
denfelben. Der Oberfiefer fehlt, aber die breite Zunge 

Big. 219. 

Seitenfchnede. 

iſt mit kurzen, feinen, in Quincung geftelften Zähnchen 
1 - 

A 

bewaffnet, auch von den vier Magen der zweite mit 
knochigen Kauftücen, der dritte mit Längslamellen aus- 
gekleidet. Die ausgebildete Schale ift dünn, hornig, mit 
gefrümmtem Wirbel (Fig. 219). 
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Schale des häutigen Pleurobranchus. 

Die Arten feben zahlreich im indifchen und auch im 
Mittelmeer, erreichen zum Theil eine fehr ftattliche Größe 
und lieben bunte febhafte Farben. Die genekte Seiten— 

ſchnecke, Pl. retieulatus (Fig. 221), ziert fi mit neß- 
förmig verzweigten Adern und Augenflecken auf dunkelm 

Genetzte Seitenfchnede. 

runde. — Eine feltene Art ohne vordern Mantelaus- 

fchnitt zum Durchgang der Fühler ift als Berthella (Fig. 
222 bei a das Thier, bei b die Schafe von innen) abge= 

fondert worden, einige andere mit ftärfer und unregel— 

mäßig berandetem Mantel als Oscanius. 

Fig. 222. 

Berthella. 

3. Pleurobranchäa. Pleurobranchaea. 

Wie ver fuftematifche Name andentet fteht diefe Gat— 

tung der vorigen auffallend nah. Das geftreete, hinten 

zugefpißte Thier iſt Diefföpfig und trägt den Mund am 
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Ende eines Rüſſels, darüber zwei Paare kurzer ohrför— 

miger Fühler, hat einen großen Fuß, eine minder tief 

getheilte Kieme und den After über derfelben. Die 

Schale fehlt gänzlich. Die in Figur 223 abgebildete 

“Pl. Meckeli febt im Mittelmeer, die gefleckte Pl. maculata 

im indifchen Oceane. Einer ähnlichen Art an der Küfte 

von Chile fehlen die Fühler und das Ende des Fußes 

zerfappt fih. Sie wird als Posterobranchea aufgeführt. 

Meckels Pleurobrandhän. 

4. Shirmfhneden. 

Eine faft flache, ei= oder freisfürmige kalkige Schale 
mit mittelftändigem, ſpitzem Wirbel Tiegt fchirmartig auf 
dem Rücken des Thieres umd fehlägt die rechterfeits be- 

findlichen Kiemen, welche aus zahlreichen fiederfpaltigen 
Blättchen beitehen. Der Körper ift gerundet und be= 
wegt fih auf einem ungemein dien Fuße, welcher vorn 
eine tiefe fenfrechte Furche hat, während der Mantel klein 
und dünn ift. Ueber jener Furche ragen zwei ziemlich 

- fange, außen gefpaltene Fühler innen mit den Augen 
hervor und in ihr öffnet fich der Mund, fo daß von einem 

Kopfe nicht die Nede fein fann. Von den beiden be- 
kannten Arten febt die mittelmeerifche U. mediterranea 
(Fig. 224) im Mittelmeer an Selfen, die andere U. in- 

Umbrella. 

Fig. 224. 

Ns 

Mittelmeerifche Schirinfchnece. 

dica (Fig. 225) im indifchen Deeane Die Schalen 

beider find fänaft befannt und in Sammlungen auc 

nicht felten, fegtere unter dem Namen chineſiſcher Sonnen= 
fchirm, aber die Thiere wurden erft in neuerer Zeit unters 

fügt. = 
Einige ähnliche fehr feltene Arten im Mittelmeer 

haben eine kegelförmige Schafe auf dem Rücken, in welche 
fie fich zurücziehen fünnen, einen minder dicken Fuß, 

verlängerten Kopf, große röhrenförmige Nackenfühler mit 
den Augen innen am Grunde und Kiemen in Geftalt 

Weichthiere. 
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Indiſche Schirmfchnede. 

eines Doppelt gefiederten Blattes. 
tung Tylodina. 

Sie typen die Gat— 

5. Blafenfchnede. Bulla. 

Linne vereinigte in feiner Gattung Bulla eine Anzahl 
eigenthümficher Gehäufe, welche bei näherer Unterfuchung 
zugleich auch ihrer Bewohner fich als verfchieden ergeben 
haben, fo daß man nunmehr blos auf folche Arten den 
Namen Bulla befchränft, deren Falfiges Gehäufe länglich 
oder eiförmig, im Wirbel abgeftußt oder genabelt ift, eine 
glatte Oberfläche, weite Mündung und ſchneidende Außen— 
tippe hat. Es wird nur von einer dünnen Oberhaut bedeckt 
und das Thier kann fid) ganz darin zurüdziehen. Diefes 
cbarafterifirt fich durch einen beinah quadratiſchen Kopf, 
welcher vorn zwei wenig vorfpringende Spiben ale An= 
deutung von Fühlern hat, oben zwei Augen trägt umd 
hinten in zwei Zipfel vorgezogen tft, die über die Schale 
zurücagefchlagen find. Der Fuß ift nur fo lang wie das 
Gehäufe und der Mantel mäßig. Im Magen Tiegen drei 
längliche Knöchelchen mit ganzer Schneide, 

Die Blaſenſchnecken friechen an Meerespflanzen auf 
und ab und ſchwimmen auch frei umber, indem fie mit 

den ausgebreiteten Mantelrande rudern. Die gefprens 
kelte Blaſenſchnecke, B. ampulla (Fig. 226) fehr gemein 
in den Sammlungen, lebt in wärmeren Meeren und hat 
ein eifürmiges Gehäufe, das auf gelblichem Grunde braun 
marmorirt oder gefprenfelt ift. B. oblonga hat Bogen— 
fleden, B. aspera fehr Fleine lecken, die zerbrechliche 
B. fragilis (Fig. 227) an der Weftfüfte Frankreichs ein 
jehr dünnes zartgeftreiftes Gehäufe. 

Werden die Windungen des Gehäuſes im Nabel 
fichtbar und die Mündung weiter: fo geheren die Arten 
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Geſprenkelte Blafenfchnede. 

Fig. 227. 

Zerbrechliche Blafenfihnede. 

unter Aplustrum. Deren Thier hat vier große ohrfürs 
mige Fühler mit zwei Augen hinter dem zweiten Baar 
und fendet am Kopfe zwei breit Tanzetfürmige Lappen 
ab, welche fich über die Schale zurücjclagen. Der Fuß 
ift viel breiter und länger als die Schale, vorn abgeftußt 
und jederfeits im eine fichelförmige Spige auslaufend. 
Hierher gehört die gegüirtelte Blafenfchnede, A. velum (Fig. 
228), aus Indien, deren zartes Gehäuſe an der weißen, 

Fig. 228° 

Gegürtelte Blafenfihnede. 

dunkel eingefaßten Binde kenntlich ift. — Kleine zarte ei- 
bis fpindelförmige Gehäuſe mit erhöhtem Gewinde ſchwie— 
liger oder gefalteter Spindel und mit geftreifter Oberfläche 
werden unter Cylichna oder Bullina aufgeführt. — Sehr 
dünne eiförmige Gehänfe mit abgeftußter genabelter 
Spike, deren Bewohner kaum angedeutete Fühler, aber 

einen fehr großen, feitfid in zwei Lappen ausgedehnten 
Fuß hat und im Magen drei treifantige Zähne mit ge— 

zähnelter Schneide beſitzt, ftehen fchon lange unter Athys, 
andere folche aber mit deutlich fichtbaren gerundeten Wins 
dungen unter Acera, noch andere mehr birnförmige nad) 

der Spitze hin verengte und mit ſchwieliger Innenlippe 
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unter Scaphander. Die Zunge diefer Scneden zeigt 
eine ſehr verfchiedene Bewehrung und begründet die 

generifche Trennung beffer als Die. Unterfchiede der Ge— 
häuſe. 

6. Bullaa. Bullaea. 

Das länglich eiförmige Thier theilt feinen Fuß durch 
eine Querfurce in zwei Theile, von welchen der vordere 
feine Seiten nad oben umfclägt. Fühler und Augen 

fehlen gänzlich und der Mund ift eine einfache Oeffnung 
am vordern Körperende. Die dünne nur fehr ſchwach 

eingerollte Schale Tieat im hintern Körpertheile ver- 
fteft und fehüßt die Kiemen. Die Zunge trägt nur 
zwei Reihen Hafen. Bon den zahlreichen Arten Tebt 

die Seemandel, B. aperta (Fig. 229), Ffriechend auf 
tiefem, fandigem Grunde im Mittelmeer. Sie tft Dei 
A vom Rüden her, bei B von der Seite, bei C nad) 

Entfernung der Nacken- und Bauchplatte und bei D 
von unten dargeftellt und bezeichnet a die fleifchige 
Nackenplatte, b die als Fuß dienende Bauchpfatte, e den 
die Schale bergenden Manteltbeil, d einen Theil der 

Kiemen, e den After, E und F beide Anfichten der dünnen 
weißen Scale. 

Fig. 229. 

Seemandel. 

Wenige Arten im Mittelmeer mit flügelartig erweiterten 
Seiten des Fußes und ganz rudimentärer Schale vertreten 
die eigene Gattung Doridium. Bei dem fleifchigen Dori- 
dium, D. carnosum (Fig. 230), erfcheint der faft Fırgelige 

Big. 230. 

Doridium. 
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Körper wie viertheilig durch die großen Seitenlappen und 
den quer getheilten Fuß. 

7. Slügelbaud. _Gasteropteron. 

Der beutelförmige Körper tritt gegen die fehr großen 
abgerundeten Seitenflügel, in welche der Fuß fich ver- 
wandelt, ganz zurüd. Während der Ruhe werden diefe 
Flofjfenflügel über den Rüden gefchlagen. Der Kopf iſt 
dreifeitig und hat figende Augen; die federförmigen Kie— 
men Tiegen frei auf der rechten Seite und hinter ihnen 
ragt ein fadenförmiger Anhängfel hervor. Die Scale 
bildet ein Außerjt feines Chitinhäutchen zwifchen Mantel 

und Eingeweideſack und läuft in eine Außerft Fleine fal- 
fige gewundene Spike aus. Kein Kauapparat im Magen. 
Die einzig befannte Art, G. Meckeli (Fig. 231), hei— 
matet im Mittelmeer und mißt bei ein Zoll Länge zwei 

Zoll Flügelbreite. 

Fig. 231. 

Slügelbaud). 

Bei der Außerft feltenen Gattung Atlas ſchnürt ſich 
der Körper in zwei nur durd einen dünnen Stiel zus 
ſammenhängende Theile, deren hinterer eiförmig, der 
vordere kreisförmig erweitert, an den Rändern gewimpert 
und mit einem fehr Fleinen Fuß unten verfehen ift. Die 

Kiemen fennt man nicht. 
Am Schluſſe diefer Familie erwähnen wir nod eine 

in ihrer fyftematifchen Stellung viel-bezweifelte Gattung , 
Actaeon, deren eingerofftes faft .eylindrifches Gehäuſe 
bis auf ein oder zwei Falten am Grunde der Spindel 
und den Fleinen bornartigen Deckel ganz bullaartig ift. 
Diefe Verwandtſchaft beftätigt auch das Thier, Cine 
ihrer enropäifchen Arten wurde lange als Voluta torna- 

tilis aufgeführt. 

Meiundzwanzigste Familie. 

Schildfehnecken. Fissurellacea. 

Zwei kammförmige Kiemen fteden in einer Tafıhe 
unter dereinen Seite des Mantel, welcher eine den größten 

Theil des Leibes bedeckende napfförmige Schale abfon- 
dert, Diefe ähnelt durch ihre Geftalt fo fehr der der eigent- 

lichen Napffchneden, daß man beide Familien, früher 
nicht einmal die Gattungen von einander fehied. Trotz 
der übereinftimmenvden Geftalt bieten die Gehaufe doc) 
ein unterfcheidendes Merfmal von den folgenden, näm— 
lic) einen randfichen oder einen im Wirbel gelegenen 
Schlitz. Mehr noch als diefe Schafeneigenthümtichfeit 
weicht der anatomifche Bau der Thiere ab. Gfeich die 
Lage und Form der Kiemen trennt diefe Familie fcharf 
von den PBatellen, die übrigen Unterfchiede wollen wir 
an den Gattungen felbft auffuchen, da deren nur fehr 
wenige find, 

Weichthiere. 

1. Randfpaltfchnecde. Emarginula. 

Die Schafe bildet einen fchief Fegelförmigen Schild, 
von deffen hinter der Mitte gelegenem Wirbel Streifen, 
Falten oder Nippen zum Rande ausftrahlen und deſſen 

Borderrand einen Schlik oder Ausschnitt hat. Sie dedt 
das Thier (Fig. 232) nur vom Rücken her und läßt 
durch den Schlig das Waſſer in die Kiemenhöhle eintreten. 

Fig. 232. 

ASS, 

Randſpaltſchnecke. 

Der Fuß iſt eine dicke fleiſchige Maſſe, im Umfange mit 

einer Reihe fleifchiger Fäden gefranzt, und am Ende mit 
einem ftärferen Faden. Er dient weniger zum Striechen, 
vielmehr zum Feſthalten an Felfen, denn diefe Schneden 
fißen feft und. feheinen ihren Ort felten oder gar nicht 
zu verlaffen. Der Mantel Hat einen dicken körnigen 
Saum, welcher fih meift über den Schalenrand hinweg- 

Schlägt und in deſſen Schliß einen Fleinen unvollfom- 
menen Kanal legt. Auf dem fehnauzenförmigen Kopfe 
ſtehen dicke lange Stegelfühler mit den Augen außen am 
Grunde, —* 

Die eben nicht zahlreichen Arten heimaten in den 
verſchiedenſten Meeren und haben entweder einen tiefen 
Randſchlitz oder ſtatt deſſen nur eine Randkerbe, bisweilen 
eine ſo ſchwache, daß der flüchtige Beobachter ſie leicht 
überſieht. Zu den erſten gehört die kegelförmige Rand— 
ſpaltſchnecke, B. conica (Fig. 233), hoch mit wenig nach 
hinten überhängender Spitze, mit zahlreichen ſtumpfen 

Rippen. Ferner die um Europa 
gemeine P. fissura (Fig. 234), noch 
höher, mit ſcharfen concentriſchen 
Streifen, welche die Rippen ſchneiden 
und mit fein gezähntem Rande. Als 
Beiſpiele der zweiten Gruppe dienen 
die ausgerandete Emarginula, E. 
emarginata (Fig. 235), aus den 

neuhofländifchen Meeren, niedriger 
und länger als vorige, weiß, am 
Borderrande eig, mit ftumpfen 

Rippen, die glatte E. depressa (Fig. 236), aus dem in- 

difchen Oceane, noch flacher, edfiger, mit nur neun ftumpfen 
Rippen. | 

Bei zwei ziemlich Hoch Fegelfürmigen Gehäufen mit 
ftarf umgebogenem Wirbel rückt der Schlitz vom Rande 

Fig. 233; 

Kegelſörmige 
Randſpaltſchnecke. 

Fig. 234. 

Gemeine Randſpaltſchnecke. 
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Fig. 235. fang, Höhe und Befchaffenheit der Oberfläche vielfach ab. 
’ Die Thiere (Fig. 238) haben einen fehnauzenförmigen, 

vorn abgeftugten Kopf mit zwei großen, fegelfürmigen 

Big. 238. 

Ausgerandete Nandfpaltfchnede. — 

Fig. 236. Wirbelſpaltſchnecke. 

Fühlern, welche die Augen außen am Grunde tragen, im 

Munde keine Kiefer. Der Mantel ſteckt eine kurze Röhre 
aus dem Wirbelloch hervor, durch welche das Waſſer in 

die Kiemenhöhle gelangt und auch 
die Excremente ihren Ausgang fin— 
den, denn der After mündet in dieſe 
Höhle. 

Die Manichfaltigkeit der Ge— 
häuſe überſichtlich zu ordnen haben 
beſonders Gray und Adams viele 
eigene Gattungsnamen eingeführt, 
welche jedoch für die Sammlungen 

Fig. 239. 

f Platte Randſpaltſchnecke. 
J 

ab nad) oben und reicht faft bis zum Wirbel hinauf, da: 
her man fie generifch trennt unter dem Namen Rimula. 
R. noachina im nördlichen atlantifchen Dceane und 

‚ R. exquisita an den Bhilippinen, 

| Wenige andere Arten, welche im indifchen Oceane 
unter Steinen fißen und von Tang und zarten Zoophyten 

fid) nähren, biegen den Vorderrand ihres längfichen flachen meiner Leſer Fein Intereſſe haben. 
Gehäufes ſchwach aus und runden den Hinterrand ab. Die griechiſche Fifjurella, F. graeca 
Ihr träger Schwarzer Bewohner hat am Nande des fehr Fig. 240. (Fig. 239), im Mittelmeer gemein, 

dicken Fußes eine Neihe Bapillen und fehlägt das untere “ bat ein ovales, erhaben gnegittertes 
Blatt Des doppelten Mantelrandes nach dem Fuße herab, Gehäuſe mit bläufichem Felde innen 
das obere über die Schale. Der große Kopf. trägt lange um das Wirbelloch. Die geftrahlte 

Fühler, im Munde ftecken zwei große und zwei Fleine Fiffurella, F. radiata (Big. 240) 
Kiefer, Die Zunge bewehren fieben Häkchenreihen, der von den Antillen ift flacher, weißlich 
birnförmige Magen ift fehr weit. Diefe Arten typen Die und mit breiten gelbbraunen Strah— 

Gattung Schildfihnede, Seutum oder Parmophorus, 3.8. fen geziert, die rofenrothe F. rosea 
die ſüdliche Schildſchnecke, Se. australe (Big. 237), bräun— (Fig. 24 von Guiana etwas 

lich, ungerippt, nach dem Rande hin ftarf verdict. höher und auf weißem Grunde mit 
purpurrotben Strahlen und Ringen 
gezeichnet, die geringelte F. nimbosa 
(Fig. 242), ziemlich hoc), ftumpf, 

Fig. 241. gelblich mit violeten Strahlen, zahlreichen 

feinen Rippen, ftumpf gezähntem Rande 
und ovalem Wirbellod im Mittelmeere, 
F. nodosa und F, rugosa mit fehr ftarfen, 

am Randezahnartig vortretenden Rippen, 
F. funieulata mit freisrundem Wirbelloc) 

und fehr Schwachen Rippen u. f. w. 

BR 
Sriechifche Fiffurella. 

Big: 237, 

Seftrahlte Fiffurella, 

Roſenrothe 
Fiſſurella. Fig. 242. 

Südliche Schildſchnecke. 

2. Wirbelſpaltſchnecken. bissurella. 

Dieſe typiſche Gattung der Familie entfaltet einen 
größern Formenreichthum als die vorige, denn nah an Geringelte Fiffurella. 

hundert Arten ſind bereits aus den warmen und ge— 

mäßigten Meeren bekannt. Ihre Gehäuſe unterſcheiden 
ſich von den vorigen durch einen Schlitz oder häufiger ein 
ovales Loch im Wirbel, ändern zudem in Größe, Um— 

Naturgefihichte I. 5. i5 
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Viexundzwanzigste Familie, 
Kreiskiemer. Oyclobranchia. 

Diefe und die folgende Familie bilden die zweite 
Gruppe ver Hypobranchier, oder diejenigen Wechfelfiemer, 
deren unter dem Mantelfaume verfteckte Kiemen blattartig 
find. Hier beiden Kreiskiemern fißen die Kiemenblättchen 
in fortfaufender Reihe rings um den Körper herum. Die 
Schafe ift napffürmig, einfach wie in voriger Familie 
oder aber aus vielen Stücken höchſt eigenthümlich zuſam— 
mengefeßt, deshalb und wegen einiger Eigenthümlichkeiten 
im außern Bau des Thieres trennt man die Kreisfiemer 

gewöhnfic in zwei Familien, die wir hier vereinigt Taffen, 
da wir nicht im ſyſtematiſche Einzelnheiten eingehen kön— 
nen.  Gerechtfertigt ift die Vereinigung durch die Heber- 
einftimmung in den wefentlichen Theifen des anatomifchen 
Baues. Auch die Lebensweife beider Gattungen tft Die 
felbe. Ihre Arten feben an den Küften aller Meere mit 

dem Fuße feftfikend auf Steinen und Felſen und fcheinen 

ihren Bla nicht zu verlafjen. 

1. Napfſchnecke. 

Die Schale ift napf- oder ſchüſſelförmig, mit nad 
vorn gerücktem, geradem oder etwas gebogenen, aber nie- 
mals durchbohrtem Wirbel. Der Mangel eines Schlißes 
oder einer Wirbelöffnung unterscheidet fie allein ficher von 
den Fiffurellen. Auffälligere Eigenthümtichfeiten bietet 
der Bau des Thieres, den man fo lange unbeachtet Tief 

und fo oft verfannte. Der eirunde fleifchige Fuß ragt 
nicht über den Rand der Schale herwor und zieht Diele 

fo feft an feine Unterlage, daß der Rand anfchließt und 
vom Thiere gar nichts zu fehen tft. Der fehr große, 

empfindliche Mantel kann fich jedoch über den Schalen— 
rand wegfchlagen. Unter feinem Saum ſitzt ein Kranz 
von fleinen Kiemenblättchen, welcher nur von dem Kopfe 
unterbrochen wird. Der zurücdziehbare Kopf ift in eine 
furze dicke Schnauze verlängert und hat zwei fange fpibe 
Fühler mit den Augen außen am Grunde. Nechts über 
ihm liegt der After umd die Deffnung der Geſchlechts— 
organe. Im Munde ſteckt cine Zunge von ungeheurer 

Länge, die längſte unter allen Schnedenzungen, nad hin— 
ten eingerollt um Platz zu finden. Längs ihrer Mitte 
ſtehen ſechs Neihen Zähne und an jeder Seite nody drei 
Neihen Häkchen. Der Magen ift häutig, der Darmfanal 
fang, dünn und vielfad) gewunden, die Speichefdrüfen 
ſehr Elein. Das Herz liegt vorn links und hat zwei 
Borderfammern, welche das Blut von den Kiemen her 

aufnehmen. 
Weit über hundert Arten find über alle Meere zer 

ftreut, die meiften jedoch in den warmen Meeren heimifch. 
Alle leben an fteinigen Hüften vom Wafferfpiegel bis zu 
dreißig Slafter Tiefe. Mit dem Fuße auf Steinen feſt 
angezogen erzeugen fie allmählig eine fchwache Vertiefung 
in demfelben. Einzelne feßen ſich auch auf Seepflanzen 
und Schalen fell. Sie werden gegeffen und find an 
manchen Küften fo zahlreich, daß fie einen Haupttheif der 

Sleifchnahrung für die niedere Bevölkerung liefern. Ihre 
Schalen ändern in Umfang, Höhe, Lage des Wirbels, 
Sfulptur und Zeichnung der Oberfläche minder erheb— 

Patella. 

Weichthiere. 

fich ab, gewähren aber in diefem Wechfel vein Außer 
ficher Merfmale manchen Anhalt zur Gruppierung, aber - 
bei den vielfachen Nebergängen in einander nicht die Ber 
rechtigung zur Auflöfung in mehre Gattungen, wie folde 
ohne Berückfichtigung des weichen Thierförpers aufge 
ftellt worden find. Hier nur einige Beiſpiele. Die 
gemeine Napffehnede, P. vulgata (Fig. 243), in der 

Nordſee hat ziemlich normale Kegelgeftalt und it wachs— 

Fig. 243. 

Gemeine Ntapffchnede. 

gelb mit regelmäßigen Strahfenrippen. Die goldene 
Napfſchnecke, P. deaurata (Fig. 244), von der Südſpitze 
Amerifag rückt den ftumpfen Wirbelaus der Mitte heraus, 

Fig. 244. 

Goldene Napfſchnecke. 

ftrahft zahlreiche ftumpfe Langsrippen von der goldigen 
Spiße aus umd filbert an der Innenfläche. Die ſchmale 
Napfſchnecke, P. compressa (Fig. 245), aus dem indifchen 
Deeane langt ihre Schale oval, biegt den Wirbel fchief 

Schmale Napfſchnecke. 

über und ftreift ihre Oberfläche ftrahlig. Die Schild- 
napffchnede, P. seutellaris (Fig. 246), aus der Süpdfee 
ift flacher als alle vorigen, mit weißem nach vorn über- 
gebogenem Wirbel und mit fehr ungleich ftarfen Strahlen= 

tippen, welche vorfpringend den Rand zacken und een. 
Bei P. plicata find folche fihuppige Rippen ftärfer und 
ein oder zwei Schwache wechfeln mit einer ftarfen ab. 
Bei P. longicosta treten die Nippen am Nande fogar 

lang fingerförmig hervor und bei P. spinifera tragen fie 
bei mehr regelmäßiger Ausbildung Stacheln. Andere 
verſchmälern ſich nach vorn ftarf, fo die löffelförmige 
Napfichnede, P. cochlear (Fig. 247), welche weiß und 
fein geftreift ift, am Wirbel ſtumpf, am Rande fchwach 



Schnecken. 

Fig. 216. 

op 
Schildnapfſchnecke. 

Fig. 247. 

Löffelförmige Napfſchnecke. 

gekerbt. Die rauhe Napfſchnecke, P. pectinata (Fig. 248) 

im Mittelmeer iſt ſchief kegelig, dünn, ſchwärzlich, mit 

ſehr weit nach vorn gerücktem, über— 
gebogenem Wirbel und ſcharf ge— 
zähnelten Strahlenrippen. Regel— 
mäßiger und zierlicher erſcheinen die 
ſehr nah verwandten P. granularis 

und P. aculeata. Weiter vom all— 
gemeinen Typus entfernt ſich Die 

Kahnnapfſchnecke, P. eymbularia (Fig. 249), durch ihre 

ſehr dünne, durchfcheinende, flache und fang elliptifche 

Fig. 249. 

Big. 248. 

Rauhe Napfſchnecke. 

Kahnnapfſchnecke. 

Schale mit ganz nach vorn gerücktem Wirbel, feiner Strei— 
fung und acferbtem Rande. Bei ihrer nächſten Ver 
wandten, P. plumbea, werden die feinen Streifen zu 

jtarfen ungleichen Falten und der Wirbel rückt in die 
Nähe der Mitte, bei P. radians und P. delesserti ift der 

Rand nicht mehr geferbt. 

; 

2. Käferfchnede. Chiton. 

Die Scale der Käfırfihneden ift fo auffallend ab— 
ſonderlich, daß man fie nicht für ein Schnedengehäufe 
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halt und der große Syftematifer Linne fie mit den viel- 
ſchaligen Ranfenfüßern unter den Gruftaceen vereinigend 
zu einer Ordnung vielfchafiger Weichtbiere erhob. Sie 
wird namlich von acht im einer Reihe hinter einander 

liegender Schalenftücke gebildet, welche mit ihren Rän— 
dern frei über einandergreifen und mit den Seitenrändern 
in einen Diefen fehnigen Mantelftreifen ſtecken. Wenn 
ausnahmsweiſe nur fieben Schafenftücen vorfommen: fo 

ift das eine monftröfe Bildung. Viele Muskeln heften 
jich innen an die Schafenftüce und befähigen das Thier 
jich ftarf einzufrümmen, fast zu kugeln wie eine Affel und 
mit folcher kann der fachunfundige Beobachter Leicht kleine 
Arten verwechfeln. Die Oberfläche der Stücke ftreift, 

furcht, zeichnet und färbt fich in erftaunlicher Manichfaltig— 
feit und nöthigt die Conchyliologen zur Unterfcheidung 
von mehr denn zweihundert Arten. Auch der dicke 

fchwielige Mantelfaum, an trocknen Exemplaren wie fefter 
Knorpel anfigend gleicht bald einem glatten glänzenden 
oder narbigen Lederftreifen, bald beffeidet er ſich mit 

harten Körnern oder Stacheln, oder er befeßt fidy mit zier— 
lichen Büſcheln metallifch glängender Kalfborften. Bei 
ſehr veränderlicher Breite wechfelt die Länge der Schalen 
von vier Linien bis fünf Zoll, auch die Dicke und Härte 
ändert vielfach ab. 

Auch das Thier diefer merfwürdigen Schafe fucht 
durch feinen aufern Bau den Beobachter zu täufıhen. 
Es hat nämlich feinen eigentlichen Kopf, ein den Mund 
umgebendes Hautfegel vertritt die Fühler und Augen 
fehlen gänzlich. Weiter kann e8 aber feine Schnecken— 
natur und die nahe VBerwandtfchaft mit den Batellen nicht 
verleugnen. Es ſetzt ſich mit deffen breiten flachen Fuße 
feft, athmet durch diefelben rings um den Körper unter 
dem Mantefrande angebrachten Kiemenblättchen, bat ſo— 

gar deren ungeheuerlich fange und fpiralig eingerollte 
Zunge, welche längs der Mitte mit mehren Reihen uns 
afeicher Zähne, längs der Seiten mit hafigen und platten 
Zähnen bewehrt ift. Der Magen ift häutig umd innen 

gefaltet, der Darmkanal fehr lang und vielfach gewun— 
den, der After am hintern Leibesente gelegen und Die 
Gefchlechter wie bei vorigen getrennt. Diefer großen 

Uebereinftimmung im innen Bau entfpricht die Lebens— 
weife. Die Chitonen [eben ganz wie die Batellen, alfe 
bei auffälligfter Verfchiedenheit in der äußern Erſcheinung 

die enafte innere Berwandtfchaft und gleichen Lebens— 

äußerungen. 
Die größte Manichfaltigkeit entwickeln die Chitonen 

an der Weſtküſte Südamerikas vom Feuerlande bis Cali— 
fornien, aber auch in andern Meeren der Tropenzone und 
ſpärlich auch in den gemäßigten Meeren hoch hinauf kom— 
men ſte vor. Das Mittelmeer zählt noch 16 Arten. 
Der Zerſplitterungsſucht boten ſie reichlichen Stoff, denn 
man kann an funfzig Gattungsnamen für ſie aufzählen, 

deren Kenntniß wohl kein einziger meiner Leſer begehren 
wird. Einige Beiſpiele genügen ihr Formenſpiel darzu— 
legen. Die chileniſche Käferſchnecke, Ch, chilensis (Fig. 
250), beſitzt einen lederartigen glatten Mantelrand und 

glatte dunkelbraune, innen weiße Schale, deren Platten 

längs gefurcht und von concentriſchen Furchen gekreuzt 
ſind, die erſte und letzte halbmondförmig, die mittlen 
ſechs ſtumpf gekielt ſind. Blainvilles Käferſchnecke, 

15% 
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Shileniiche Käferfchnece. 

Ch. Blainvillei (Fig. 251), der Typus von Grays Mo- 
palia, verbreitert ihren ähnlichen Mantelrand vorn fehr 

beträchtlich und befeßt ihn mit fpißen Stachelchen , zeich- 

Big. 251. 
Wr 

Blainvilles Käferſchnecke. 

net die rundliche rofenrothe Schale weiß, braun und grün- 
fich, innen blos weiß, furcht die mittlen Platten con- 

centrifch und verffeinert die Hintern fehr auffällig. Die 
Büfchelfäferfchnede, Ch. fascieularis (Fig. 252), im 

Mittelmeere und an den englifchen 
Küften trägt auf dem glatten 
Mantelrande einzelne Saarbüfchel 
und bräunt die glatte, noch nicht 
zolllange Schale. Bei der perua— 
nifchen Käferſchnecke, Ch. peru- 
vianus (Fig. 253), ſchon fängt 

als Acanthopleura und Chaetopleura geſchieden, bedeckt 

jich der Mantelrand mit dichten groben langen Haaren 

und die glanzlofe fchmußig gelbgrüne Schale beiteht aus 
dünnen flachen fein geftreiften Platten. Viel größer, 
drei Zoll fang, ift die ftachelige Käferſchnecke, Ch. spino- 
sus (Fig. 254), aus der Südſee, bewehrt ihren fehr Dicken 

Mantelrand mit Schwarzen hornigfalfigen Stacheln und 
förnelt die Plattenränder der röthlich braunen Schale. 
Unmittelbar an fie fchließt fich die dornige Käferſchnecke, 
Ch. spiniferus (Fig. 255) von der chilenifchen Küfte, 
fünf Zoll fang, mit glänzend roftbrauner Schale, deren 
Platten an den Hinteredfen nicht über einander greifen, 

Scharf geftelt und geförnt find und deren Mantelrand mit 
jtumpfen Falfigen Dornen befeßt if. Auch Ch. piceus 

Büſchelkäferſchnecke. 

Weichthiere. 

Big. 253. 

ma 

I, 4 2 22 

— 0 
N ZN 

N N 
| \ 

Beruanifche Käferfchnece. 

ya 

Stachelige Käferfchnede. 

Fig. 335. 

Dornige Käferfihnede. 

mit feinen Dörnchen und fürzerer breiterer Schale reiht 

ich bier eng an. Eine wieder andere Gruppe vertritt 
die Coquimbokäferſchnecke, Ch. eoquimbensis (Fig. 256), 
nur an der felfigen Küfte bei Coquimbo in Chili heimisch, 
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länglich ſchmal, mit ungfeichen Schuppen aufdem Mantel- 

vande, mit glanzlofer grünficher, innen fehwärzlicher 
Schale, deren Platten gekielt, die vorderen mit zahlreichen 

956 wellenförmigen concentrifchen er— 

i höhten Streifen, die hintern mit 
ſchiefen Seitenkielen verſehen find. 

Kleinere und regelmäßigere 
Schuppen auf dem Mantelrande 
beſitzt die ſchuppige Käferſchnecke 
Ch. squamosus (Fig. 257). Die 

ganz Abnliche Art Ch. eimolius 

fehneidet ihren Mantelrand hinten 
fehlißartig ein, ebenfo Ch. inci- 

sus mit fehr viel breiterm Mantel- 

rande und fängern als breiten, 
faft herzförmigen Schalenpfatten. 

Auch die prächtige Käferfchnede, 
Ch. magnifieus (Fig. 258) an 

der Küſte von Chile bis fünf 

Zoll Lange mefjend bedeckt ihren Mantelrand mit Fleinen 

Körnerfchuppen, fleeft die matte olivengrüne Schafe heil 

Fig. 

Coquimbokäferſchnecke. 

Fig. 238. 
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Prächtige Käferſchnecke. 

und färbt fie innen blaugrün; die erſte und letzte Platte 
iſt concentrafifch gefurcht und ſtrahlig geftreift, die übrigen 
mit zwei Feldern, einem vordern regelmäßig und fein ge= 

gittertem und einem hintern concentrifc, gefurchten. Bei 
Ch. tunieatus verbirgt der glatte hornige Mantelvand 
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die Seiten der Schafenpfatten und läßt nur deren Mitte 
herzförmig frei, bei Ch. Stelleri ſchließt er die Schale 

vollftändig ein, ähnlich bei Ch. Pallasi, wo er dicht mit 
feinen Sammthaaren beffeidet ift. Ch. porosus und 

Ch. montieularis fang und ſchmal, haben einen glatten 

Mantelrand, der die Schalenplatten nur lange der Mitte 
ſchmal frei läßt. 

Die längſten und ſchmälſten Arten mit dickem, behaartem 

und bedorntem Mantelrande, den Seeraupen im Anſehen 
ähnelnd werden gewöhnlich als eigene Gattung Chitonel- 
lus aufgeführt, weil ihre Schalenplatten fehr Flein, die 

hintern oft fich nicht einmal berühren. Sie ſcheinen nur 
im ftilfen Meere vorzufommen. Ihre Blatten find (Fig. 
259) einzeln der Reihe nach dargeftellt, in Sig. 260 a 

der glatte und bei b der raupenförmige Chitonellus. 

Platten von Ghitonellus. 

Fig. 260. 

GShitunellen. 

Fünkundzwanzigste Familie. 

Slattkiemer. Phyllobranchia. 

Mit den Käferſchnecken pflegen die Conchylienſammler 
ihre Gaftropodenfammfung zu ſchließen, weil die nun 
noch folgenden Familien meift fihafenfofe, nackte Mit— 
glieder enthalten, die fih nur in Weingeift aufbewahren 

faffen und in dieſem Zuftande das Auge nicht mebr 
feffefn. Sie muß man in den aflen wifjenfchaftlichen 
Richtungen dienenden Univerfitäts- und Staatsſamm— 

fungen auffuchen, wo fie bisweilen feider auch noch fehr 
ſpärlich vertreten find, da nur fehr wenige Naturaliens 
händler fir ihre Serbeifchaffung forgen, der Zoologe und 

Anatom felbft auf das Meer muß, wenn er fich mit ihnen be= 
ſchäftigen will und das tft wieder nicht Jedermanns Sache. 
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Die Phyllobranchier find die feßte Familie der Wechfel= 

fiemer, welche wir oben in die Gruppe der Hypobranchier 
zufammenfaßten,, denn ihre Fleinen Kiemenbfätter ftehen 
in einer Furche zwifchen Mantel und Fuß und zwar blos 
an einer oder an beiden Seiten. Sie find Nadtfchneden, 

in ihrer außern Erfcheinung an unfere nackten Wegſchnecken 
erinnernd, mit breiter flacher Sohle und gewölbtem Leibe, 

der jedoch oberfeits ganz vom Mantel beveet ift. Alle 
bewohnen die warmen Meere und haben zwitterhafte 

Fortpflanzungsorgane. 

Die Gattung Phyllidia kennzeichnet der dicke leder— 
artize warzige Mantel mit ringsum vorftcehenden Saume, 

unter welchem ſich der Fleine Kopf verbirgt und die Kie— 
men um den ganzen Korper herumftehen. Bon den vier 

Fühfern befinden fich die obern auf dem Rüden in Gruben 
retraftil, die untern an den Lippen. Der After öffnet 
fich hinten in der Mittelfinie des Rückens, eine Strede 
davor liegt das Herz. Derrüffelförmige Mund ift Fiefern= 
108, der Magen blos häutig, der Darmfanal furz, die 
Speichelprüfen Fein, aber die Leber wie gewöhnlich groß. 
Die warzige Phyllidia, Ph. pustulosa (Fig. 261) im ine 

difchen Dceane ift fchwarz und gelb gezeichnet; Ph. albo- 
nigra ſchwarz und weiß gefledt, Ph. trilineata mit drei 

helfen Rückenſtreifen. 

Fig. 261. 

Warzige Phyllidia. 

Diphyllidia unterfcheidet ſich durch den freien Kopf, 

den Mangel oberer Fühler, den rechterfeits gelegenen 
After und die nicht rings um den Körper herumgehenden 
Kiemen. Die Zunge trägt in der Mittellinie eine Reihe 
breiter Zähne mit mittler Spitze und feitlicher gezähnelter 

Schneide, jederfeits dreißig Neihen Flauenförmiger ge= 
zahnelter Hafen. Die in Figur 262 abgebildete Art lebt 
im Mittelmeer, einige andere in tropifchen Meeren. 

Fig. 262. 

Diphyllidia. 

Familie. 

Notopneusta. 

Sechsundzwanzigste 
Rückenkiemer. 

Dieſe und die beiden folgenden Familien bilden unter 
den Wechſelkiemern die Gruppe der Gymnobranchier oder 
Nacktkiemer, deren Kiemen, wenn überhaupt vorhanden, 
frei auf der Oberfläche des Mantels ſitzen und ſich nicht 
unter den vorragenden Rand deſſelben verſtecken wie bei 
den vorigen. Die Notopneuſten tragen ſie in Form ver— 
äſtelter, lappen- oder büſchelförmiger Organe auf dem 

Rücken des Mantels, theils an beiden Seiten theils hin— 

Weichthiere. 

ten um den After. Die Fortpflanzungsorgane ſind ge— 
trennt und die junge Brut hat eine kleine Schale und 
Segel wie andere Meeresſchnecken. Ausgewachſen kriechen 
ſie langſam auf ihrer Bauchſcheibe oder ſchwimmen mittelſt 

des Spieles der Kiemen oder durch wellenförmige Be— 
wegungen des Körpers. Sehr manichfaltig find fie über 
alle Meere zerftreut und in zahlreiche Gattungen aufge— 
föft, die wir nicht alle berückfichtigen können. 

1. Doris. Doris. 

Die Doris find eiförmige, ziemlich niedergedrückte 
Nacktſchnecken, deren großer Mantel, glatt oder warzig 
und raub, matt oder febhaft bunt gefärbt den Körper von 
obenher afffeitig überragt mit feinem ftet8 einfachem 
Rande. Born auf dem Rücken ſitzen zwei am Ende eine 
bfättrige Keule tragende Fühler, welche in eine Scheide 
zurückgezogen werden fünnen. Zwei andere Fühler ragen 
neben dem Maule hervor. Die Augen Tiegen, wenn 
überhaupt vorhanden unter der Haut verfteeft und find 
auferfich nicht fichtbar. Der After öffnet fich hinten in 
der Mittellinie des Nüdens umgeben von den Kiemen 
und wird mit denfelben in eine Grube zurücgezogen. 
Der Mund bildet einen vollfommenen Rüſſel, deſſen 
Deffnung eine fenfrechte ſchmale Spalte ift. Die breite 
Zunge trägt längs ihrer Mittellinie eine Reihe Fleiner 
Zähne und jederfeits diefer etwa zwanzig Hakenreihen. 
Die lange ftarf gerungelte Speiferöhre führt in einen 

dünnen häutigen Magen; an jener Liegen zwei Speichel= 
drüfen und eine große Drüfenmaffe, deren Funktion man 
nicht kennt; in diefen fenfen ſich die zahlreichen Gallen= 
gefäße der fehr großen Förnigen Leber und der Ausfüh— 
rungsgang eines eigenen Bläschens. Außer den Kiemen 
Scheint auch der Mantel felbit zu athmen, wenigſtens 
fprechen dafür die zahlreichen Venengefäße, welche unmit— 
telbar aus dem Mantel zur Vorkammer des Herzens 
achen und mit den Kiemen in feiner Verbindung ftehen. 

Eine fogenannte Purpurblaſe Steht mit den Fortpflan— 
zungsorganen in enger Verbindung. 

Die Arten leben meift zwifchen Seetang und fterben 
fobald fie aus dem Waſſer genommen werden. Ihre 

Nahrung Scheint in Fleinen Zoophyten zu beftcehen, nath 
andern Beobachtern nur in Serpflanzgen. Sie Taffen ſich 

nad) der Form der Kiemen und Lage des Afters über 
fichtlich gruppiren und find längſt die Gruppen mit 
eigenen Namen belegt. Entweder fteht nämlich der After 

ganz in der Mitte der Kiemen und die gemeinfchaftliche 

Srube iſt freisförmig, fo bei Glossodoris mit einfach) 
zungenförmigen „Kiemen, bei Actinodoris mit zungen— 
fürmigen, an der Spitze gabeligen Kiemen, Pterodoris 
mit einfach gefiederten Kiemen, Dendrodoris mit baum— 
fürmig veräftelten Kiemen, — oder die gemeinfchaftliche 
Grube für After und Kiemen ift fternförmig bei Astero- 
notus, oder drittens der After Tiegt hinter den Kiemen bei 
Actinoeyelus. Die platte Doris, D. solea (Fig. 263), 

im indifchen Dceane hat einen eiförmigen, den Fuß weit 
überragenden Mantel, Dagegen die gelappte, D. lacera 
(Fig. 264), einen mehr prismatifchen Körper mit Fleinem 

Mantel. Einen ganz andern als Onchidoris bezeichneten 
Typus vertritt Leachs Doris, D. Leachi (Fig. 265), uns 
befannter Heimat, mit fehr großem, viele kalkige Nadeln 



Schnecken. 

Platte Doris, 

Fig. 264. 

Fig. 265. 

Leachs Doris. 

enthaltenden Mantel und gemeinfchaftficher Grube, wäh- 
rend ihre nächft verwandten Arten in europaifchen Meeren 
jede Kieme in eine befondere Höhle zurücdziehen können. 
Die bei La Nochelle lebende, nur fünf Linien lange D. 
seutigera birgt in ihrem fehr großen Mantel ein Falfiges, 

ovales, von aus einander ftrahlenden Körperchen gebil- 
detes Schild und hat jederfeitS des Afters eine Aftige 
Kieme, daher fie als Villiersia generifch abgetrennt wird. 

Einige andere defjelben Habitus aber ohne Schild 3. B. 
D. praetextus im rothen Meere, wird als Hexabranchus 

aufgeführt und charafterifirt durch ſechs baumförmige in 
befondere Höhlen zurücdziehbare Kiemen rund um den 
After und durch breite geferbte Lippenfühler. Mehre 
Arten in den europäifchen Meeren, unter Idalia zufam= 
mengefaßt, verlängern ihren flachen Körper, riefen den 
After auf die Mitte des Rückens, haben einen einfachen 

Stirnrand und ftatt des Mantelrandes zahlreiche kiemen— 
artige Anhängfel; ihrer Zunge fehlt die mittle Zahnreihe 
und der feitlichen Hafenreihen find nur zwei vorhanden. 
Aneula eristata in der Nordfee unterfcheidet fich durch ihre 

durchbfätterten Fühler mit Faden an der Bafis und 

griffelförmige Rüdenfortfäße am ringsum feitgewachfenen 

Fig. 266. 

Gehörnte Doris, 
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Mantel. Ebenfalls in der Nordfee heimifch ift die ges 

hörnte Doris, von Cüvier als Polycera cornuta (Fig, 
266), aufgeführt, weiß mit fihwargen Streifen, ver— 

fängert, und mit zwei die Kiemen ſchützenden Blättern, 
feufenförmigen Fühlern ohne Scheide am Grunde und 
mit einem von Spigen befegten Schleier über dem Kopfe. 
Plocamophorus im rothen Meere fennzeichnen zahlreiche 

äftige Fühler am Stirnrande des Mantelg, zwei retraftile 

Keulenfühler im Naden und veräftelte gefiederte Kiemen. 

2. Zritonia. Teritonia, 

Die Tritonien können als Tanggeftredte, unfern 
Wegſchnecken ahnfichere Doris bezeichnet werden, deren 
Kiemen baumförmig find und jederfeits des Körpers in 
einer Reihe ftehen. Der After öffnet fich auf der rechten 
Seite. Die obern becherförmigen,, randlich ausgezackten 
Fühler können ſich wie auch die Kiemen zu Warzen zus 
fammenziehen. Im Munde fteden zwei feitliche Kiefer mit 
fcharfem, gezähneltem Rande. Die Speiferöhre erweitert 
ich faum zum Magen und der Darm: ift fehr furz, die 

langen Speichelprüfen find fehr zertheift, die Leber Flein, 
das Herz quer auf dem Rücken gelegen. Die Arten leben 
langfam an Seepflanzen und unterfeeifchen Klippen ums 
herfriechend in den europäifchen und im rothen Meere. 
Wir bilden in Figur 267 Hombergs Tritonia, Tr. Hom- 

bergi, aus der Nordfee ab, welche drei Zoll Länge er- 
reicht, Fupferfarben und warzig ift, auch fehr gedrängt 
jtehende Kiemen bat. 

Fig. 267. 

Hombergs Tritonia. 

Die im nördlichen atlantifchen Oceane heimifche Art, 
Dendronotus arborescens , unterfcheidet ſich generifch von 

Tritonia dur ihre in Scheiden zurüdziehbaren keulen— 

fürmigen durchblätterten Fühler, Aftige Anhängfel an der 
Stirn, einen veräftelten Magen und durch eine Mittel- 
reihe Fräftiger Zähne auf der Zunge und jederfeits zehn 
Neihen fihräger Zähne. — Doto beſitzt nur zwei dünne 

Fühler mit großen Becherfcheiden am Grunde und eigen= 
thümliche traubenförmige Kiemen. 

3. Seyllaͤa. 

Die Scylläen behängen ſich mit eigenthümlichen 
breiten Anhängſeln und erhalten dadurch ein eigenthüm— 
liches Ausfehen, find auch ftarf feitlich zuſammengedrückt 
und vertiefen ihre Fußfohle rinnenförmig zum Umfaffen 
der Stengel des Seetanges. Die zurücziehbaren Fühler 
find breit und gefchligt und auf dem Rücken erheben ſich 
zwei Paare breiter Hautflojjen, welche an ihrer Innen— 
feite die Kiemen in Form kleiner Fadenbüſchel tragen. 

Der After liegt auf der rechten Seite zwifchen den beiden 

Floffen. Der Mund fann ſich zum Rüſſel verlängern 
und auf der Zunge fteht eine Mittelreihe beiderfeits ge— 
zähnelter Zähne umd jederfeits derfelben 24 Neihen ge— 
zähnelter Häfchen, Der Magen hat in der Mitte einen 

Scyllaea. 
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fleifchigen Ring, innen mit zwölf hornigen Platten be- 
fegt, welche wie Meſſerklingen ſchneiden. Die getrennten 

Leberlappen ergießen ihr Secret vor dem Magen in die 

Speiferöhre. Das Herz Tiegt am Rücken zwifchen den 
beiden vordern Floffen. 

Die längſt befannte gemeine Scylläa, Se. pelagica 
(Fig. 268), treibt hängend an Seetang im Atlantifchen 
Deeane herum, tt faft farblos und nur einen Zoll lang. 
Eine eben nicht größere Art bei Neu-Guinea bildet Die 
Gattung Nerea, deren zwei Kiemen aus rundlichen mit 
Blättchen befeßten Krauſen beftehen. 

Gemeine Scylläa. 

Die fehr nah verwandte Gattung Meliboea ſchwänzt 
ihren ſchmalen Körper hinten dünn fegelförmig und trägt 
amKopfe einen innen mit Ffeinen Fäden befeßten Schleier, 
unter welchem der kurze Rüffel ſich verbirgt und an deſſen 
Hinterrande die fehr langen zurüdziehbaren Fühler fteben. 
Die Kiemen bilden zwei Reihen länglicher geftielter, mit 
fleinen Höckern befegter Heulen. Die einzige Art, M. 
rosea (Fig. 269, a Schwanz, b Kopffchleier, e Ge— 

fihlehtsöffnung, d Bauchfohle, ee Fühler, f After) lebt 
an fchwimmenden Sertang am Guten Hoffnungscap. 

Fig. 269. 

Meliböa. 

4. Tethy®. 

Das Segel, welches die Meeresfchneefen nur in der 
Tugend befigen fo lange ihr Fuß noch nicht dienftfübig 
ausgebildet ift, bleibt bei Tethys zeitlebens als große 
Hautausbreitung mit gefranztem Rande am Kopfe ſtehen 

und dient dem Thiere als vortrefflicer Ruderapparat. 

Außerdem bat dafjelbe auf dem Rücken feines ziemlich 
flachen Körpers jederfeits eine Neibe wundervoller Kie— 

men, welche fpiralig aufgerollt und am Rande mit Aftigen 

Fäden befeßt find, abwechfelnd größer und Fleiner, ab— 
wechfelnd rechts und links gewunden. Am Grunde des 

Tethys. 

Weichthiere. 

großen Segels erheben fich die Fühler in Geftalt zweier 
vieredigen Lappen, aus deren Rande cine Fegelfürmige 

Bapille hervorragt. Der Mund ift ein fleifchiger Rüffel 
ohne Kiefer und fogar ohne Zunge Den einfachen 
fleifchigen Magen kleidet eine derbe Fnorpelige Haut aus, 

in fein Ende mündet der Gallengang der Leber. Der 
Darmfanal ift fehr furz. 

Die einzige im Mittelmeere heimifche Art ift Die ge= 
franzte Tethys, T. leporina (Fig. 270), zart und durch— 

fiheinend, gegen vier Zoll lang. 

Fig. 270. 

Gefranzte Tethys. 

Siebenundzwanzigste Familie. 
Seitenkiemer. Pleuropneusta. 

Die einfachen zapfen- oder fadenförmigen Kiemen 
ſitzen an den Seiten des Leibes oder Mantels gewöhnlich 
auf beſonderen Fortſätzen, andere allgemeine Eigenthüm— 
lichkeiten bieten die Mitglieder dieſer Familie nicht. Ihr 

Körper iſt im Allgemeinen lang geſtreckt und hinten zuge— 
ſpitzt, der Kopf mehr oder minder groß, gewöhnlich mit 
vier Fühlern. After und Geſchlechtsöffnungen meiſt an 
der rechten Seite gelegen, erſterer auch auf dem Rücken, 
Zunge mit wenig Zahnreihen. Die Gattungen ſind meiſt 
artenarm pelagiſch oder litoral und werden meiſt nur 

nach äußern Merkmalen der Fühler, Kiemen u. dal. 
unterfchieden. 

1. Glaucus. 

Der fpindelfürmige Körper fpißt ſich nach hinten 
aus, bat unterfeits einen nur ganz rudimentären Fuß, 
feinen deutlich abgeſetzten Kopf mit vier Fleinen kegelför— 
migen Fühlern und ohne Augen, horizontale riemenför— 
mige Kiemen in einander gegenüberftebende Bündel ver- 
einige zu drei an Größe abnehmenden Paaren, welche 
zugleich als ‚Kloffen Dienen. Die Zunge trägt eine 
einzige Reihe balbmendförmiger Zahne, deren Schneide 
in der Mitte eine Spige und jederfeits kleine kammför— 
mige Zähne hat. 

Der atlantifche Glaucus, Gl. hexapterygius (Fig. 
271), nad Einigen die einzige Art der Gattung, nad 

Andern in viele Arten aufgelöft, lebt in myriadenbaften 

Glaucus, 

Schwärmen in den warmen Breiten des Atlantifchen 

Die wichtigjten derfelben find folgende, 

| 



Schnecken. 

Glaueus. 

Oceanes und bildet auf viele Meilen weit gleichſam eine 
bewegliche, prächtig gefärbte Decke des Meeres. Sein 
gallertartiger zarter Körper mißt anderthalb Zoll Länge 
und zeichnet feine Schöne blaue Oberfeite mit einer filber- 
nen gegen die Kiemen fi) verzweigenden Linie, feine 
Unterfeite mit prachtvollen Perlmutterglanze. Die ganze 
Schönheit ſchrumpft im Spiritus zu einem unkenntlichen 
Klümpchen zuſammen und iſt lebend ſo empfindlich, daß 
das Thier gereizt ſich krampfhaft bewegt und ſeine Kiemen 
abwirft. Seine Bewegungen ſind leicht und lebhaft und 
ſeine Nahrung beſteht in den nicht minder häufigen Por— 
piten. Sein Leben ſcheint von kurzer Dauer zu ſein, ſeine 
Vermehrung aber maſſenhaft und leider iſt die Entwick— 
lung noch nicht bekannt. 

Die nur in einem Spiritusexemplar bekannte Gat— 
tung Laniogerus (Fig. 272), zuſammengezogen dick mit 
fein fammförmigen Kiemenbfättern wird meift nur für 

einen Glaucus gehalten, 

Fig. 272. 

Laniogerus. 

2. Aeolis. Aeolis, 
Die Körpergeftalt gleicht der unferer gemeinen Weg- 

fehnede, aber die untern Fühler find verlängert pfriemen- 
fürmig, die obern meift keulenförmig und durchblättert 
und hinter ihnen fißen Die Augen, noch mehr zeichnen fie 

aus die feitlichen Längsreiben walzen= oder kegelförmiger 
bisweilen auch blättriger Kiemen. Wenn diefes Organ 
fhon bei voriger Gattung fraglicher Natur war: fo wird 
e8 hier durch Fehlen der Kiemengefäße noc, zweifelhafter, 

nur die Analogie mit den Kiemen bei der vorigen Familie 
ftüßt diefe Deutung. Dazu kömmt noch, daß der Darm— 
kanal fich veräftelt und feine blindſchlauchähnlichen Fort— 
faße bis in jene Kiemen fendet. Die Zunge trägt eine 
einzige Reihe breiter Furzer, auf der Schneide kammförmig 
gezähnelter Bahne. 
Die Aeoliden find Fleine fehr zarte Nacktſchnecken, die 
an fhwimmenden Seetang hängend umhertreiben und 

ußerhalb des Waſſers ihr eigenthümliches Anſehen ver— 
lieren. Zahlreich in allen Meeren heimiſch hat man fie 
nach den Fühlern und Kiemen unter beſondern Namen in 
viele Gattungen zerſpalten, von denen man aber in unſern 
Sammlungen nichts zu ſehen bekömmt. Die mit durch— 

Naturgeſchichte I. 5, 
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bfätterten obern Fühlern haben nämlich entweder ihre 
Kiemen jederfeits auf kurzen Stielen figend oder in Quer— 

reihen geordnet. Erftere nennt Guvier Flabellina, feßtere 
heißen ſchon feit Bruguiere Cavolina z. B. die wandernde 
Gavolina, C. peregrina (Fig. 273) im Mittelmeer, milch— 
weiß mit bläulichen Kiemen und fehr langen vordern 

Sig. 273. 

Wandernde Cavolina. 

Fühlern. Bei andern zeigen die obern Kühler am Ende 
eine einzelne Ringfalte; die kegelförmigen Kiemen beider- 
feits des Rückens fißend, fo die in europäifchen Meeren 
gemeine Aeolis, Aeolis Cuvieri (Fig. 274 vergrößert) 
weißlich grau. Noch andere haben einfache obere Fühler 
umd entweder die Kiemen in mehrfachen Längsreihen oder 
vorn in Längs-, hinten in Querreihen oder endlich nur 
in Querreihen. Wer auf dem Meere Gelegenheit hat 

Big. 274. 

Gemeine Neolis. 

diefe Aeolidien lebendig einzufangen, ftudire fie an Ort 
und Stelle, mit Spiritusegempfaren und SHolzfchnitt- 

abbildungen läßt fich für fie Nichts thbun. — Zwei Fleine 
Aeoliden an der engfifchen Küfte werden weil fie nur zwei 
Fühler haben als Pterochilus aufgeführt, eine nur drei 
Linien fange Art bei Breft mit zwei fangen queren 
Zippenfühlern und birnfürmigen Kiemen als Calliopea. 

3. Rückenfuß. Tergipes. 

Die feulenförmigen Kiemen ftehen in einer Längs— 
reihe jederfeits des Nücens und enden mit einem Saug- 
napfe. Man glaubte früher diefe Kiemen ſeien Füße 

und Darauf bezieht fich der Name diefer Gattung. Der 
eigentliche Fuß an der Bauchfeite ift wie bei den meiften 
Mitgliedern diefer Familie fümmerfich Fein. Immerhin 
fünnen aber jene Saugnäpfe feinen andern Zweck haben 
als das Thier an Steinen und Seetang feitzuhalten und 

e8 Darf uns nicht verwundern, daß die Kiemen zugleich 
als Haftapparat dienen, da wir fie bei einem Wurm als 

Träger der Augen fanden. Die einen Tergipes eben 
an den europaifchen Küften, 3.8. der gelappte, T. lacinu— 

latus (Fig. 275), an der norwegifchen Küfte, wenige 
Linien fang und weißlich, ohne die Kiemen einer Eleinen 
Wegſchnecke gleichend. 

Die mit drei Arten in der Nordfee heimifche Gattung 
Hermaea fennzeichnet eine tiefe Längsfurde an beiden 

Fühlern und die papillenartigen Kiemen jederfeits des 
Rückens; den im rothen Meere lebenden Styliger ornatus 

16 
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Gelappter Tergives. 

der rücenftändige After und die Längsreihen ſtielför— 
miger Kiemen; die Gattung Cloelia eine große fegel- 
artige Lippe, die zwei Furzen contraftilen Fühler und 
die zwei Reihen großer fpindelfürmiger Kiemen; Alderia 

der Mangel der Fühler und zwei Eleine Seitenlappen am 
Kopfe; Janus im Mittelmeer endlich die zwei durch— 
bfätterten Fühler im Naden und die mehrfachen Längs- 
reihen fadenfürmiger Kiemen. 

AIchtundzwanzigste Familie. 
Ohmkiemer. Apneusta. 

Die Kiemen fehlen gänzlich und mit ihnen auch die 
Blutgefäße, fogar das Herz bei einigen, dagegen flimmert 
die ganze Oberfläche des geftreeften Körpers. Der Darm 
fanal veräftelt fih. Die Gattungen bewegen fich ſchwim— 
mend und man möchte fie cher für ungeringefte Würmer 
als für Schnecken halten. Eine öconomiſche Bedeutung 
haben fie ebenfowenig wie die Mitglieder der vorigen 
Bamilien. 

Bei der Gattung Placobranchus, 
deren einzige graubraune gefleckte Art 
(Fig. 276), im indifchen und ftillen 
Oceane lebt, bildet der Mantel jeder- 
feits des langen fehmalen Körpers 
einen großen halbfreisrunden Floſſen— 
fappen, welcher über den Rücken ein= 
rollbar ift und an der Innenfeite 
zahlreiche ftrahlenartige Kanäle zeigt. 
Am Kopfe ftehen zwei Lippenfühler 
und zwei fange, an der Spibe ge= 

franzte Fühler, auf der Mitte zwei Fleine Augen. 
Elysia in den europäifchen Meeren hat nur zwei der 

Länge nach gefpaltene Nadenfühler, Feine Lippenfühler, 
weder Kiefer noch Zungenbewehrung, aber wiederum feit- 
liche Mantellappen. 

Chalidis an der frangöfifchen Küfte entbehrt der Fühler 
und Augen, befibt aber zwei blattartige Lappen am Kopfe, 
vier Kiefer im Magen und einen ſackförmigen Darm. 

Phyllirrhoe endfic drückt ihren durchfichtigen Leib 
ſtark zuſammen und trägt auf der Schnauze zwei fange 
Fühler und am abgeſtutzten Schwanzende eine Flofe. 
Bon den durchfcheinenden Eingeweiden erfennt man deut= 
lic) die zwei Speicheldrüfen, den verfängerten Magenſack 
mit vier großen langen Blinddärmen und das fait Fugelige 
Herz. ine Art, Ph. bucephala febt im Mittelmeer, die 
übrigen an den Mofucken und im ftillen Ocean. 

Fig. 276. 

Placobranchus. 

Weichthiere. 

D. Kielfüßer. 

Die Kielfüßer bilden eine nicht minder aber in anderer 
Weiſe eigenthümliche Gruppe von Meeresſchnecken als die 
Wechſelkiemer. Wie ihr Name andeutet iſt nicht mehr 
das Reſpirationsorgan charaktergebend ſondern der Fuß, 
und in der That erſcheint derſelbe hier völlig anders als 
ſonſt bei den Gaſtropoden. Er iſt nämlich in ein rundes 
ſenkrechtes Segel an der Bauchſeite verwandelt und dient 
als Ruderorgan, bisweilen an ſeinem Rande auch mit 
einer abgeplatteten, Fuß- oder Saugnapfähnlichen Stelle 
verſehen, mit welcher das Thier ſich feſtſetzen kann. Der 

ſpindelförmige Körper geht außerdem nach hinten in 
einen fiſchförmigen Ruderſchwanz über. Mit dieſem 
zwiefachen Bewegungsapparate ſchwimmen die Kielfüßer 
auf dem Rücken liegend beſtändig umher und laſſen die 
fprüchwörtfich gewordene Schnedenlangfamfeit von fid 
nicht gelten. Ihre Körperwand ift Elar, faft gallertartig 
und durchfichtig, auch weniger elaftifh als bei andern - 
Schneden, unter der zelligen Oberhaut und der zellig 
faferigen Gutis mit Längs- und Quermusfelfafern ver 
fehen, welche auch in der Floffe fi) finden. Der Mantel 

fit als Fleiner Kegel hinten auf dem Rüden, fondert bis— 
weilen eine zarte, papierdünne, durchfichtige Schale ab, und | 
fchfießt Leber, Herz und Fortpflanzungsorgane ein. Der | 
ftets kräftige Kopf trägt zwei feine Eurge Fühler und | 
neben denfelben die Augen, fann den Mundtheil rüffel= 
artig hervorftüfpen und birgt in dieſem eine mit fieben | 
Bahnreihen bewaffnete Zunge und niemals Kiefer. Der 
fange enge Schlund erweitert fih zum Magen und hinter | 
dieſem wendet fich der Furze Darm bald wieder nad) vorn. | 
Die dunffe Leber umhüllt den Darm oder fehlt. Die 
Kiemen find veränderlih in Form und Stellung, das 
Herz groß, dad Nervenfyftem mit großer oberer und | 
unterer Schlundpartie. Die Fortpflanzungsorgane ver 
theifen fih auf zwei Gefchlechter, | 

Die Heteropoden find Bewohner des hohen Meeres 
und führen meift in große Schwärme vereinigt ein nächte 
fiches Leben, indem fie nur Abends und Nachts an die 
Oberfläche fommen und Feine Meeresgefchöpfe verfolgen. 
Don geringer Größe und allermeift farblos entfalten fie 
bei Weiten nicht den Formenreichthum der vorigen Gaft- 

topodengruppen, fondern befchränfen fih auf drei Fami— 
lien mit nur wenigen Gattungen, deren Arten für die 
menfchliche Deconomie feinen Werth haben. 

Heteropoda. 

Neunundzwanzigste Familie, 
Atlantiden. Atlantidae. 

Die beiden Gattungen diefer Familie find die ein= / 
zigen Heteropoden, welche ihren Leib in ein Gchäufe | 
zurücziehen können. Diefes ift zartfchalig, zufammenz | 
gedrückt und fpiralig eingerofft, mit großem, ſcharfem Kiel | 
und ovaler, vorn gefpaltener Mündung, welche ein glass 
artiger, hinten auf der Schwanzfloſſe fißender Deckel ver= 
ſchließen kann. 

Die bekanntere Gattung Atlanta, deren Arten nur 
wenige Linien Größe erreichen, hat einen großen Kopf, 



Schnecken, 

welcher fich in einen dicken fangen Rüſſel auszieht, oben 
zwei große fehr ausgebildete Augen und vor diefen zwei 
contraftife Fühler trägt. Der am Ende des Rüſſels fich 
öffnende Mund führt in einen musfulöfen Schlundfopf, 

in welchem die Zunge mit fieben Reihen fehr eigenthüm— 
licher Zähne ſich befindet. Die lange faltige Speiferöhre 
erweitert fih allmählig in den Magen und diefer feßt 
ebenso allmählich in den Darm fort, welcher alsbald fich 
wieder nad) vorn wendet und mit dem After in die Kiemen— 
höhle mündet. Die kleinen fchlauchförmigen Speicheldrüſen 
liegen vorn an der Speiferöhre, die Leber ift ein blaffer 
buchtiger Blindſchlauch. Das Herz ift groß, mit Vor- 

fammer, das Blut wafjerhell. Die Kiemen fteefen als 
quere Blätter, in einer tiefen am Rücken gelegenen Kie- 
menhöhle. Die große Floffe beſitzt am Hinterrande einen 

Saugnapf. Die Weibchen legen ihre Eier in Schnüren 
ab und die ausfchlüpfende Brut fchwimmt vermittelft 
eines Kopffegels. Don den Arten ift Berons Atlanta, 
A. Peronii (ig. 277 bei a in natürlicher Größe) fehr 

weit verbreitet, auch im Mittelmeer häufig, nur drei 

Linien groß, Far durcfcheinend und fehr gewandt 
fhwimmend. 

4 

N 

PBerons Atlanta. 

Oxygyrus begreift jene Arten, deren Fugeliges Ge— 

häuſe ſich ganz umfaſſende Windungen hat und im Alter 
fait nur häutig iſt und deren Fühler eine breite Haut— 
falte bilden. O. Keraudreni im atfantifchen und Mittel- 

meer kaum drei Linien lang und rofenroth. 

Dreissigste Familie, 
Carinarien. Carinariadae. 

Der fpindelförmige Leib trägt auf dem beim 
Schwimmen unten gelegenen Rücken eine fehr zarte 
glasartige müßenfürmige Schafe, welche nur den ge= 
ftielten Eingeweideſack einschließt. Die Gattung Cari- 
naria fommt mit einer Art, C. mediterranea (Fig. 278), 
im Mittelmeer vor und ift fo klar gallertartig, daß man 
Die innern Organe von außen erfennen fann, bei a den 

Schlundknoten, 11 die großen Nervenftämme, f den 
- Darmfanal, bei i die Sloffe mit der Fleinen Saug- 
ſcheibe k, am Kopfe e die kurzen Fühler e und der 
Rüſſel d, bei h und m eine Hautfalte. Die Fühler 
find fang und zugefpißt. Die Zunge trägt in der Mitte 

einen dreifpißigen, jederfeitS drei lange hafenförmige 

Zaͤhne. Die Leber ift eine braune ziemlich maffige 
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Big. 278. 

Garinaria. 

Drüfe. Die Kiemenbfätter figen in einer nur faywachen 
Dertiefung an der Bafis des Gingeweidefades. ine 
zweite Art ift die gondelfürmige Garinaria, C. cymbium 

(Fig. 279), im Mittelmeer, von Ginigen für Sugend- 

zuftand der vorigen gehalten. 0. vitrea im chinefifchen 
Meere mit ftark eingerolltem Wirbel, 

Fig. 279. 

Gondelfürmige Earinaria. 

Die Gattung Cardiapoda unterfcheidet fich durch ihre 
fehr Fleine häutige eingerollte Schale, Ceratophora durch 
den gänzlichen Mangel der Schale und den ungeftielten 
Eingeweideſack. 

Die dritte Familie, oft mit den Carinarien vereinigt, 
begreift die Gattungen Firola und Pterotrachaea, beide 
fchlanf und völlig ſchalenſlos, mit am Grunde ftiefartig 
verengter Floſſe, freien oder ohne Kiemen und bei den 
Weibchen ohne Saugfcheibe an der Floſſe. Pterotrachäa 
fümmt mit mehren Arten im Mittelmeer vor, auch im 

atlantifchen und ftillen Oceane, tft langgeſtreckt, hinten 
geſchwänzt, ohne Fühler und mit fammförmigen Kiemen 
hinten am Rüden. Die vothgefledte Pt. Friderici (Fig. 
280), im Mittelmeer gemein, wird 31/, Linien groß, ift 
purpurviolet, warzig mit ſechs Stirnhödern, Pt. coronata 

PBterotrachän. 

ungeflecft mit 4 bis 10 Stirnhöckern, Pt. mutica glatt, 

ohne Stirnhöcker. Die Arten der Gattung Firola haben 
z. Th. feinen deutlich abgefeßten Kopf, auch nicht alle Füh— 

fer, aber ftets ſehr große Augen, dicke Lippen, ftarfe Kiefer, 
16 * 
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gekrümmte Kiemenfäden. Firoloides mit der acht Linien 
fangen Mittelmeerart F. Desmaresti ftußt feinen Schwanz 

ſehr kurz ab und entbehrt der Kiemen gänzlich. 
Hier mag noch der räthfelhaften Gattung Sagitta 

gedacht werden, deren verwandtfchaftliche Berhältniffe fo 
ſchwierig zu ermitteln find, daß fie bald zu den Mollusken 
bald zu den Würmern verwiefen werden. Ihr dünner 
fpindelförmiger Körper beginnt mit einem breiten Kopfe, 
deffen Mundöffnung außen mit mehren fangen dünnen 
Fangzähnen jederfeits beſetzt iſt. Auf dem Kopfe zwei 

Weichthiere. 

Augen und zwei kurze, bisweilen fehlende Fühler. Hinter 
der Leibesmitte treten ein oder zwei Seitenfloffen und am 
Ende des Schwanzes ein großes Paar Floſſen hervor, 
Der Darm lauft geradlinig vom Munde bis zum After, 

ohne Speicheldrüfen und ohne Leber. Das Nervenfyften 
befteht aus einem Hirn- und einem Bauchfnoten, Die 
im Mittelmeer, atlantifchen und ftillen Oceane beobach— 

teten Sagitten find fehr hurtige Durchfichtig gaflertartige 

Thiere. 

Dritte Ordnung. 

Sloffenfüßer. 

Die lebte Ordnung der cephafophoren Mollusfen 
umfaßt nur wenige Familien Fleiner und fehr Fleiner 
Meeresweichtbiere, von den Gaftropoden und Cephalo— 
poden unterfchieden durch ihren umdeutlichen oder vollig 
verfümmerten Kopf, neben welchem jederfeits ein flügel= 
fürmiger Zappen als Sloffe hervortritt. Mittelſt dieſer 
Floſſen ſchwimmen die Pteropoden fehr fchnell, gewandt 
und fräftig, in horizontaler, in aufs und abfteigender 

Nichtung, wobei der Körper fenfrecht oder in ſchwach 
geneigter Stellung gehalten wird. Wollen fie fihnell in 

die Tiefe fih verfenfen und auch in Gefahr und Schred 
fegen fie die Floffen zufammen und ziehen den ganzen 

Körper frampfhaft zufammen. Bei ihrer Kleinheit wür— 
den fie ganz unbeachtet bleiben und Linne vereinigte auch) 
die Damals bekannten wenigen Arten in die einzige Gat— 

tung Co, aber in myriadenhaften Schwärmen bevölkern 
fie den Ocean zwifchen den Wendefreifen fowohl wie in 
den Bolarmeeren und ohne alle Beziehung zur menfch- 
lichen Deconomie, fpielen fie doch im großen Haushalt 
der Natur durch ihre Maffenhaftigfeit eine fehr bedeutende 

Rolle. Diele gefraßige Bewohner des Deeanes füttigen 
fich an ihnen und felbit die coloſſalſten aller Thiere, die 
viefigen Walthiere nähern zum Theil wenigitens haupt— 
fächlich fich von diefen Fleinften und zarteften Weichthieren. 
Nur zur Dämmerungs- und Nachtzeit ſchwärmen fie an 
der Oberfläche, mag Diefelbe ftill, bewegt oder ftürmifch 
aufgeregt fein, während fie bei Sonnenfchein und hellem 
Tageshimmel in der Tiefe zurücgezogen bleiben. Es 
jcheint als hätte jede Art ihre beftimmten Stunden zum 

Scwärmen an der Oberfläche. Der Küfte nähern fie ic) 
nur felten und zu gewiffen Zeiten, auc nicht alle Arten. 
Ihr Aufenthalt, ihre Beweglichkeit, ihre Mundbewaffnung 
weiſt fie auf thierifche Nahrung, Die freilich nur in fehr 
fleinen und zarten Thieren, in Eruftaceen, Medufen, junger 
Weichthierbrut und vielleicht in Theilen aufgelöfter Thiere 
beitehen fann. Wenn wir auch von ihrer Lebensweife 
und ihrem Betragen im Einzelnen noch Vieles wiffen 
möchten und nur fangfam diefen Theil ihrer Naturges 

ſchichte vervollftändigen werden: fo tft doch in der neueften 
Beit ihre Organifation, ihr Körperbau und ihre Entwick 
fung in der erfreufichften Weiſe aufgeklärt worden und 
ihre verwandtfchaftlichen Beziehungen nunmehr ermittelt. 

Pteropoda. 

Den Körper der Pteropoden delaftet niemals ein 

Schweres Kalfgehäufe, er ift vielmehr ganz frei, vollig 
nact, oder trägt num eine fehr zarte Schafe, bei einigen 
eine außere, bei andern eine innere. Hiernach iſt auch 
ihre Leibeshülle verfchieden. Die nadten Floffenfüßer 
haben namlich einen vollfommen glatten, Außerft contraf- 
tilen Mantel, von fich verfchiedentlich Freuzenden Muskel— 

fafern durchzogen, zuäußerft mit Schichten großer Elarer 
Zellen und kurzer Cylinderzellen überzogen. In jenen 
flaren Bellen Liegen mifroffopifche Goneretionen kohlen— 
fauren Kalkes und drüfige Organe als weiße Pünktchen. 

Solche fehlen dem Mantel der befchalten Flojjenfüßer ; 
ein Netz veräftelter Muskelzellen, beffeidet von rundlichen, 
in epiteliale übergehenden Zellen bildet hier den Mantel. 
Die Schale ift ftets fehr dünn und zart, glashell und 
ftrufturfos, aus Chitin beftehend, wenn fie eine innere 
it, hornig oder Falfig wenn fie als außere den Rumpf 
umgiebt und den Rückzug aud) der Außern weichen Körper— 
theile geftattet. Der Berdauungsapparat folgt im Wefent- 
lichen noch dem Gaſtropodenplane. Born am Kopfe und 

bei deſſen Verkümmerung zwifchen den Floſſen ſenkt ſich 
trichterförmig die Mundöffnung ein, bisweilen von klei— 

nen fühlerartigen Fortſätzen umgeben. Sie führt in eine 
gerade abwärts ſteigende Speiſeröhre, bei einigen erſt durch 
einen wirklichen muskulöſen Schlundkopf mit beweglichen, 
Kiefern und einer mit Hakenreihen beſetzten Reibplatte 
oder Zunge. Der birn-, kegel- oder ſackförmige Magen 
unterfcheidet fich ftets durch feine vorherrfchenden Rings 
musfelfafern von der Speiferöhre und dom Darme. Wenn 
die Neibplatte im Schlundfopfe fehlt, erfeßen hornige 
Plättchen im Magen den Kauapparat. Der Darm fenft 
fich mit wenigen Windungen in den Grund des Einge- 
weideſackes, fteigt Dann wieder aufwärts und mündet mit 

dem After in die Kiemenhöhle oder feitlich am Grunde 
der Sloffen nach außen. Speicheldrüfen fommen nur bei 
wenigen vor, die Leber aber allgemein als lappiae Drüfe 
den Darm oder Magen umbüllend. Das Gefäßfyitem 
jteht auf einer fehr niedern Stufe ver Ausbildung: es iſt 
nur eine feitlich oder am Rücken gelegene Herzkammer 
und Vorfammer vorhanden und eine fid) alsbald in zwei 

Aeſte ſpaltende Aorte. Das wafferhelle Blut circulirt 
aus jenen Arterien heraustretend in bloßen Lücken oder 
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wandungslofen Kanälen bis es fich in der Nähe des Vor— 
hofs wieder fammelt. Dem entfprechend verhält fich nun 

auch das Athemorgan. Viele Gattungen entbehren ſel— 
biges völlig, bei nur wenigen find Kiemen da entweder 

in Form faltiger Lappen am Hinterfeibe oder als Fraufen- 
ähnliche Faltungen in der Mantelhöhle. Gin eigen- 
thümficher Wimperapparat am Gingange in die Mantel- 
höhle und an deren innerer Wandung feheint die Refpiration 

zu unterſtützen. Als befonderes Ereretiongorgan erfcheint 
auch hier wie in den vorigen Ordnungen die Bojanusice 

Drüfe in der Nähe des Herzens gelegen mit einer Oeffnung 
nach außen und einer nad) innen gegen den Pericardial- 
finus. Sie fcheint Nierenfunktion zu haben, was jedod) 

von der chemifchen Analyfe noch nicht betätigt worden 

ift. Als Hauptbewegungsorgane dienen wie eingangs 
erwähnt die flügelförmigen Seitenfloffen,, welche von den 
Seiten Des Rumpfes bis an den Kopf binaufreichen. 
Ihr zelliges Gewebe ift von Musfelfafern unterftüßt. 

Der rudimentäre Fuß tritt in Form eines Wulſtes, einer 

Kalte oder eines Halsfragens hervor. Das centrale 
Nervenſyſtem beſteht bei den fchalentragenden Floſſen— 
füßern aus einer untern Schlundganglienpartie, bei ven 
nackten aus drei um den Schlund vertheiften Ganalien- 
paaren. Don diefen gehen die Hauptftränge aus, welche 

die verfchiedenen Körpertbeife mit Nerven verforgen. Bon 
Sinneswerfzeugen find allgemein nur Gehörbläschen mit 
zahlreichen Dtofithen in Elarer Flüffigfeit am untern 
Schlundganglion beobachtet worden. Augen befißen nur 
einige Hyaleaceen als rothbraune Punkte theils ohne, 

theils mit einem Tichtbrechenden Körper. Die Fortpflan— 
zungsorgane find ohne Ausnahme zwitterhafte und zwar 
die feimbereitenden männlichen und weiblichen Drüfen in 
ähnlicher Weife wie bei den Lungenſchnecken in eine 
Zwitterdrüfe von traubigem, röhrigem oder fappigem Bau 
vereinigt. Eigenthümlich ift jedoch, daß beiderfet Keime 

nicht gleichzeitig, fondern zu verfchiedenen Zeiten fich ent— 
wiceln. Der einfache Ausführungsgang der Zwitterdrüfe 

it lang und gewunden und mit Anhängfeln verfehen. 
Die Eier werden in Schnüren abgelegt und treiben lange 
im Meer umher. Der in ihnen fich entwicelnde Embryo 

beffeidet fich mit Wimpern in verfchiedener Weife, erhält 
ein Segel und einen Fuß und verwandelt fich allmahlig 
frei lebend in das reife Thier. 

- Mit diefer Charakteriſtik der Pteropoden, welche ihr 

Verhältniß zu den übrigen Weichthierorpnungen fattfam 
darlegt, verbinden wir nur eine fehr kurze Darftellung 
ihrer formellen Manichfaltigfeit, da deren näheres Studium 
nur mit frifch eingefangenen Exemplaren Intereſſe ges 
währt und unfere Sammlungen überhaupt fehr arm daran 

find. Die Eintheilung ergiebt fid) leicht, Denn dem Unter— 
fehtede der nackten und befchalten Floffenfüßer entfprechen 
auch andere Eigenthümfichfeiten der Drganifation. 

Erste Familie. 

Nackte Flofenfüßer. 

Die Pteropoden diefer erften Familie find völlig 

Gymnosomata. 

ſchalenlos und befiken einen deutlich vom Rumpfe abge * 

grenzten Kopf, zwei oder vier Floſſen und äußere Kiemen, 
wenn ſolche überhaupt vorhanden. 

Hierher gehört zunächſt die längſt bekannte Gattung 
Clio von ſehr ſchlankem Körperbau mit zahlreichen 

fleinen Saugnäpfchen am großen Kopfe, eifdrmigen 
Seitenfloffen am verengten Halstheife und After und 

Geſchlechtsöffnung unter der rechten Floſſe. Zwei kleine 
zurückziehbare Fühler am Kopfe und zwei Augen im Nacken, 
feine Kiemen und eine Fußwulſt zwifchen den Floſſen. 

Der Arten find es nur fehr wenige, dieſe aber in wunder— 
barer Menge der Individuen. So die nordifche Clio, 
Clio borealis (Fig. 281), auch Walfifchfraß genannt, 

weil fie troß ihrer Kleinheit von faum etwas über einen 

Fig. 281. 

Nordische Gliv. 

Zoll Länge und vier Linien Breite die hauptſächlichſte 
Nahrung der nordifchen Walfifche, der Möven, des See— 
wolfes und Lumps ift. Der Bedarf diefer gefräßigen 

und riefigen Räuber überfteigt alles Glaubliche und läßt 
ſich nad) Zahlen nicht annähernd berechnen. Wenn die Clio 

im Bolarmeere an der Oberfläche erfcheint, bildet fie einen 
Dichten Ueberzug des Waſſers, reichlich genug Die Unge— 

heuer zu fättigen. Eine erftaunfiche Vermehrung und 
fihnelfe Entwiclung deeft den täglichen Abgang. Das 
zarte fehleimige Thier hat eine röthliche Färbung, welche 
von einem öligen Pigment herrührt, das in vielen Flei= 
nen Säckchen der Haut enthalten ift. Den Kopf über- 
zieht eine willfürfich zurücziehbare Kappe und über dem 

Munde ftehen jederfeits drei kegelförmige Erhabenheiten 
(ee), in welche die Fühler ſich zurückziehen können. Unter 

dem Mifroffop erfennt man an diefen Greiffäden regel= 
mäßig geftellte röthliche Cylinder etwa 3000, deren jeder 
wiederum gegen 20 geftielte Saugfcheiben trägt, fo daß 
fich deren Gefammtzahl auf 360,000 berechnet. Hinter 

der dreieckigen Mundöffnung ſtecken zwei hervorſchiebbare 

Kiefer mit zahlreichen feinen, metallifch ſchimmernden 
Zähnen bewehrt. Die Zunge theilt ſich vorn in zwei 

Spitzen, jede derfelben mit Reihen fcharffpißiger, rüchwärts 
gekrümmter Häkchen befegt. Die Augen im Nacken find 
fehr Flein. Die Leber umgiebt den Magen als dünner 
Urberzug, Herzfammer und Vorfammer find durc einen 
dünnen Stiel verbunden. Kiemen fehlen durchaus. Im 
Mittelmeer lebt Cl. mediterranea mit abgerundeten 
Schwanzende, zwei fehr kurzen Fühlern und längerm 
zweilappigem Fuße, andere und etwas größere Arten in 
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dem füdlichen Deeane. — Einige Arten am Gap der guten 
Hoffnung unterfiheiden fi) als Cliodita durch den gänz— 

lichen Mangel der Fühler und durch dreiecfige Sloffen. 
Pneumodermon fennzeichnen zwei zurüdzichbare Arme 

mit zahlreichen geftielten Saugnäpfen, kleine $loffen, ein 
hufeifenförmiger Fuß mit langem zipfeligem Anhange. 

Die Zunge trägt acht Reihen hafiger Zähne. Drei fal- 
tige am Hinterleibsende befindliche Kappen und ein vierter 
feitlicher Darüber werden als Kiemen gedeutet. Die Arten 
feben in warmen und gemäßigten Meeren fchaarenweife 
und fehwimmen ungemein fchnell. Pu. violaceum an 
acht Linien Länge und viofet im Mittelmeer, Pn. Peroni 

u. a. — Zwei Arten im atlantifchen Deeane mit kegel— 
fürmigen Fühlern und ſchwammiger Kiemenhaut am 
bintern Körperende werden als Spongiobranchaea aufge= 

führt, — Trichoeyelus verlängert den Kopf in einen 
fegelförmigen Rüffel, an deffen Grunde zwei lange Fühler 
ftehen; Tr. Dumerili nur eine Linie fang in der Südfee 
heimisch. — Ganz räthfelhafter Verwandtfihaft ift das 
von Leſſon an den Molucken entdeckte Pterosoma (Fig. 
282), dejjen dDurchfichtiger walziger Körper jederfeits von 
einer fehr großen dünnen Floſſe der ganzen Länge nad) 
umgeben ift. 

PBterofoma. 

Zweite Familie, 
Befchalte Flofenfüßer. 

Die Floffenfüßer mit Schale unterfcheiden ſich außer 
diefer noch durch den undeutlichen oder gänzlichen Mangel 
des Kopfes und durch innere Kiemen, wenn fie überhaupt 

folche bejigen. Je nach der Befchaffenheit und Lage 
der Schafe laſſen fih die Gattungen in drei Gruppen 
fondern, deren Repräfentanten folgende find. 

Cymbulia mit undeutfich abgefeßtem Kopfe und eifür= 

migem Rumpfe befißt eine innere, aallertartig knorpelige, 
in Geftalt einem Holzſchuh ähnliche Schafe mit Fleinen, 

Thecosomata. 

Weichthiere. 

in Längsreihen geftellten Spischen. Diefelbe ift fo durch— 
fichtig, daß man fie im frifchen Thiere kaum unterfcheivet 

und die Eingeweide deutlich durchſchimmern. Die abges 
rundeten Geitenfloffen fünnen nicht zurückgezogen werden 
und find am Grunde mit dem Fleinen Fußlappen verbuns 
den. Hinter dem Munde ftehen zwei Eleine Fühler und 
zwei Augen. Keine Kiemen und feine Zähne im Munde, 
wohl aber im Magen vier fnorpelige Blätter. Bon den 
Arten febt Perons Eymbulia, C. Peroni (Fig. 283 von 
der Seite, 284 a von oben, b die Schale von der Seite 

und e diefelbe von oben) im Mittelmeer, 21/5 Linien lang, 

Fig. 283. 
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Perons Cymbulia. 

3 Linien breit mit dreiſeitigen Floſſen und rothem Faden 

am Fuße. Auch die plumpere C. proboscidea heimatet 
im Mittelmeer, — Ihr nah verwandt it die zu Ehren 

Tiedemanns benannte Gattung Tiedemannia, deren große 
Floſſen ſich nad hinten erweitern und hier vereinigen, 
wodurd das Thier fcheibenformig erfcheint. Der Mund 
öffnet fih an der Spike eines fangen Nüffels und die 
ſehr Flare Schafe ift etwas kahnförmig. Ihre beiden 
Arten gehören dem Mittelmeer; T. neapolitana zwei Zoll 

fang und drei Zoll breit, mit ſchlankem Rüffel und mit 
weißen und gelben Randflecken an den Sloffen, T. chry- 



Sloffenfüßer. 

sostieta fleiner, mit kurzem, dickem Rüſſel und vielen gel= 
ben Floſſenflecken. 

Limaeina ſteckt in einem dünnen, durchſichtig glas- 
artigen, fpiralgewundenem Gehäufe mit eiförmiger Mün— 
dung, welche an der Spindeljeite winklig ausgezogen ift. 
Das Thier ragt nur mit dem Vordertheileund den großen 
Floſſen aus derjelben hervor. Zwiſchen dieſen liegt der 
Mund mit zwei 2ippen und die zwei ſehr Eleinen Fühler, an 
dem Grunde der rudimentäre Fuß mit einem Dedel. Im 
Nacken führt ein Spalt in die Kiemenhöhle. Die Zunge 
trägt drei Hafenreihen, der weite muskulöſe Magen vier 
Hornblättchen. Speichelprüfen fehlen. Die Arten treiben 
in dichten Schaaren im Eismeer umher und werden von 

räuberiſchen Fifchen und Walen verfchlungen. Sie find 
nach der Form des Gehäufes zu unterjcheiden. L. heli- 
eina (Fig. 285), davon verfchieden L. ventricosa durd) 
ein fehr bauchiges Gehäufe, L. australis durch ein fait 
thurmförmiges. 

Limacina. 

Die formenreichere Gruppe der Hyaleaceen oder Cavo— 
linien kennzeichnet ihre Mitglieder durch ſehr große Kopf— 
floſſen, welche ſie in das ſtets ungewundene Gehäuſe zu— 
rückziehen kann. Die typiſche Gattung Hyalea hat 
beſonders große Floſſen, welche allein den Kopftheil zu 
bilden ſcheinen, denn zwiſchen ihnen ſenkt ſich der Mund 
ein und Augen und Fühler fehlen. Vom Munde ſteigt 
die enge Speiſeröhre ſenkrecht hinab, erweitert ſich zu 
einem ſackförmigen Magen und der Darm mündet nach 
einer Schlinge in die Kiemenhöhle. In dieſer ragen die 
Kiemen in Form krauſer Falten hervor. Das Herz liegt 
linkerſeits. Der Mantel ragt ringsherum über die Schale 

hervor. Das Gehäuſe iſt etwas gedrückt kugelig, mit 

enger, ſeitlich geſpaltener Mündung, gewölbt an der 

Bauchfeite, ziemlich platt an der Rückenſeite, hinten mit 

drei fpißen Zähnen oder fangen Dornen. Die Arten 

ſind zahlreich und über die verfchiedenen Deere vertheilt. 

Die dreizähnige Hyalea, H. tridentata (Fig. 286), im 

Mittelmeer, von halber Zollgröße, befigt eine hornfarbene, 

Fig. 286. 

Dreizähnige Hbalen. 

quergeftreifte Schafe, deren feitliche Spigen fürzer find 
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und färbt die Floffen in der Mitte 

rofa. Die um Neuholland vorfoms 
wende H. trispinosa (Fig. 287), 
ziehtzdie Hinterzähne ihres Gehäuſes 

in Sehr fange Dornen aus und ift 

röthlich, quergeftreift, in der Lange 
gewellt. — Die Gattung Cleodora 
ftreeft ihre Arten langer, verforgt 

diefelben mit zwei Fühlern und bildet 

ein verlängert kegelförmiges, an den 
Seiten gekieltes Gehäufe mit weitefter 

Mündung und ohne Geitenfpalten. 
Dreiftachelige Sala. Man umnterfcheidet fünfArten, davon 

die pyramidafe Gleodora, Cl. pyramidalis (Fig. 288, a das 

ganze Thier, b die Schale von der Seite und ce von oben) 
in den füdlichen Meeren, Cl. compressa mit fang ausge- 

Fig. 287. 

Big. 288. 

Cleodora. 

zogener Schafe. — Creseis begreift die ſchlankeſten Arten 
diefer Gruppe, deren Gehäuſe fehr ſchlank Fegelfürmig, 
fpißig, gerade oder nur feicht gekrümmt tft und eine runde 
oder ovale, fcharfrandige Mündung hat. Keine Kiemen 
und im Verhältniß zur Körperlänge Fleine Floffen. 
Cr, subula (Fig. 289), lebt um Teneriffa, ift röthlich 

mit relativ großen Floffen und 
ſehr zerbrechlicher, rein weißer 

Schale. Cr. acieula im Mittel- 
meer, von halber Zolllänge, fehr 
eng und fangfpißig mit gekieltem 
Rüden und freisrunder Mün— 
dung. Cr. striata fegelförmig 
und feicht gekrümmt. — Die 
Gattung Triptera endlich ift fang 
geftrecft walzig mit'großen Kopf- 
floffen und deutlichem Fußlappen 
zwifchen venfelben. Ihr völlig 

flares Gehäuſe ftumpft ſich hinten rundfich ab und zäh— 

neft die Ränder der Mündung. Die Figur 290 abge- 
bildete Art, Tr. columnella febt im indifchen Dceane. 

Creſeis. 

Fig. 290. 
c 

als die mittfe, mit vorgezogener Rückenlippe und ftarf 

eingezogener Bauchlippe. Das Thier hat gelbe, an 

der Wurzel veilchenblaue Floſſen. Die halb fo große \y 

U. gibbosa fugelt ihr Gehäufe mehr und hat weiß- PER; 

fie Stoffen. H. complanata pfattet ihr Gehäufe Triptera. 
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Vierte Ordnung. 

Muſcheln. 

Mit den Muſchelthieren gelangen wir zur zweiten 
Hauptabtheilung der Molluskenklaſſe, zu den kopfloſen 

Weichthieren oder Acephalen, in der conchyliologiſchen 
Nomenclatur Zweiſchaler oder Bivalvier genannt. Der 
beſtändige Mangel eines Kopfes und die ebenſo ſtetige 
Anweſenheit einer zweiklappigen Schale genügen zur 
ſichern Unterſcheidung von den vorigen Ordnungen, aber 
nicht von den folgenden beiden, welche darin mit den 
Muſchelthieren übereinſtimmen. Dieſen gegenüber charak— 
teriſirt ſie das Verhältniß der Schale zum Thiere, indem 
deren beide Klappen der rechten und linken Seite des 
Thieres, bei den Brachiopoden aber dem Rücken und 
Bauche entſprechen, nicht minder die aus häutigen La— 

mellen beſtehenden Kiemen und ver beil= oder kegelför— 
mige Fuß. Nach erſtern heißen die Muſchelthiere auch 

Lamellibranchier, nach letzterem Pelechpoden oder Beil— 
füßer. 

Für den Conchyliologen haben die Muſcheln daſſelbe 
Intereſſe wie die Schnecken durch den erſtaunlichen und 
für den Sammler unerſchöpflichen Formenreichthum ihrer 
Schalen, doch bleiben ſie in der Schönheit, Pracht und 
Manichfaltigkeit der Farben und Zeichnung, der Formen 
und des äußern Schmuckes überhaupt hinter jenen zu— 

rück. Nur ſehr wenige von ihnen und nicht gerade durch 
Schönheit ausgezeichnete leben in Binnengewäſſern, die 
allermeiſten ſind ſtrenge Meeresbewohner und obwohl die 
Auſtern aller Zeiten und aller Orten eine hochgeprieſene 
Delikateſſe ſind, die Perlen den koſtbarſten Schmuck für 
die reichſten und höchſten Damen liefern: ſo kümmert 
ſich doch kein Verehrer derſelben um das eigenthümliche 
Weſen dieſer Geſchöpfe. Die Auſter wird ohne jede 
nähere Betrachtung von der Schale zum Munde gebracht 

und keine Perlenträgerin denkt an den ſchlüpfrigen Er— 
zeuger ihres blendenden Schmuckes. Nur der ernſte For— 
ſcher, der in die geheimſten Werkſtätten der Natur ein— 
dringt und deren Thätigkeit belauſcht, zieht das Muſchel— 
thier aus dem ſchmutzigen Schlamme hervor, legt ſeine 
Schalen unter das Mikroſkop und zergliedert mit dem 

Meſſer ſeine Theile bis in die letzten Elemente. Solch' 
Intereſſe gewährt einen bleibenden Genuß und keinen 
vorübergehenden Gaumenkitzel, wiewohl auch beide neben 
einander verträglich ſind. 

Wie der Deckel die Blätter eines Buches umgiebt der 
zweilappige Mantel mit den beiden Schalenklappen den 
ſeitlich zuſammengedrückten Leib der Muſchelthiere. Die 

Schalen zunächſt als oberflächlichſter Theil ſind in der 
Mittellinie des Rückens durch ein Schloß und Band be— 
weglich mit einander verbunden. Das Schloß beſteht 
aus Zähnen, Leiſten und Kerben, Gruben und Rinnen, 
welche gegenſeitig in einander greifen und das Verſchieben 

beider Klappen verhindern. Fehlen ſolche Vorrichtungen: 
ſo nennt man das Schloß zahnlos wie bei der Auſter. 
Bei andern Muſcheln (Fig. 291 k) find am verdickten 
Rückenrande Schloßzähne, Schloßfeiften und Gruben vor- 
handen und müſſen bei der fyftematifchen Beftimmung der 
Gattungen und Arten forgfältig berückfichtigt werden, 

Cormopoda. 

Cytherea. 

weil fie beftändige Eigenthümlichkeiten bieten, alſo diag— 
noftifche Merkmale abgeben. Das fehnige, durch feine 
elaftifche Spannung die Schalenflappen öffnende Band 
findet fich vertrocfnet noch an den todten Schalen vor 

oder ift nur aus den Gruben und Furchen zu erkennen, 
in welchen es befeftigt war. Seine Lage ob aufen (i) 
oder innen am Schloßrande oder von außen nad) innen 
reichend gift gleichfalls als fehr wichtiges Merfmal. Am 
oder über dem Schloffe find die Klappen am dickſten, von 
diefem gewölbteſten Theil oder dem embryonalen Nucleus 
vergrößert fich die Schale, er heißt der Wirbel (Fig. 291, 

292, 293e) und rücdt in feiner Lage vom vorderften 



Ende bis in die Mitte der Schafenlänge und ausnahms— 
weife noch etwas über die Mitte hinaus. Auch die Form, 

Dice, Krümmung der Wirbel ändert manichfady ab. Bor 

ihnen umgränzt fich nicht felten eine eigenthümliche Fläche 
(f), das Feldchen oder der Mondfleck. Dem Rückenrande 

gegenüber Liegt der Bauchrand (bb) oder untere Rand, 
verfchiedentlich verlaufend, zwifchen beiden vor dem Mund— 

ende des Thieres der Vorderrand (ec), und ihm gegenüber 
der Hinterrand (d). Die Ausdehnung zwifchen diefen 
Rändern (ed) Heißt die Zange der Schalen, die zwifchen 
Rücken- und Bauchrand (ab) die Höhe, fenfrecht auf letztere 
ergiebt ſich die Schalendicke (gh) oder ihre Wölbung. 
Auf der innern, fehr gewöhnlich perfmutterglänzenden 

Schalenfläche zeigt uns eine dem Rande ununterbrochene 
oder mit tiefer Buchtung parallel laufende Linie (n) die 

Anheftung des Mantels an die Schale an, wir nennen 
dieſe Linie deshalb die Mantellinie oder den Mantelrand. 

Ein oder zwei rumdliche Eindrüde erftrer ziemlich in der 
Mitte gelegen, Iebtere (Im) nad) vorn und hinten gerückt 
find die Musfeleindrücke, weil fie vom Anfaß der Schalen- 

musfeln herrühren. Diefe Eigenthümlicjfeiten find fo 
durchgreifende, daß man nach ihnen fämmtliche Mufcheln 

nach dem Berfauf der Mantellinie aber in Integripalliaten 
und Sinupalliaten theilt. Diefen Merkmalen entfprechen 

andere in der Organifation und in der Lebensweife, fie 
find alfo fehr wefentlihe. Die äußere Oberfläche der 
Schafe wird wie das Schnedengehäufe von einer trodnen 

Haut, der Epidermis, überzogen, 
von Sammlern gewöhnlich befeitigt wird, damit die Con— 

hylie ihren wahren Schmuck zeige. Die Schafenober= 
fläche ift nur felten wie poftert, glänzend glatt, mindefteng 

treten feine oder grobe, dem Rande parallel faufende Linien, 

| Kalten oder runzelige Streifen hervor, die fogenannten 
Wachsthumslinien oder Anwachsitreifen, welche von ven 

neugebifdeten ftets am Rande hervortretenden Schalen— 
ſchichten herrühren. Unabhängig von diefen Linien kom— 

men num auch regelmäßige eoncentrifche Streifen, Falten 
und Rippen vor, welche glatt oder rauh, fehuppig, gezähnt, 

dornig, gerumdet, Fantig, ſelbſt famellenartig erweitert 
fein fönnen. Häufiger als diefe concentrifchen find die 

ſtrahligen Sfulpturen, vom Wirbel oder Buckel zum Rande 
ausftrahfende Streifen, Falten, Rippen, Schuppen oder 

Höckerreihen. Die Vereinigung concentrifcher und ftrah- 
figer Sfulpturen erzeugt auf den Kreuzungspunften oft 
befondere Erfcheinungen. Die Farbe, und Zeichnung 
fpielt fo fehr veränderlic mit einförmigen und bunten, 
matten und febhaften Tönen, mit Bunften, Flecken, Linien 

und Bändern, mit Schattierungen, daß eine allgemeine 
Schilderung nicht gegeben werden kann. 

Sm allgemeinen von blättriger Struftur, weil aus 
ſchichtweiſer Bildung entftanden, zeigen die Muſchelſchalen 
bei genauerer Unterfuhung doch mancherlei Unterſchiede 

in ihrem innern Bau. Gewöhnlich erfennt man außer 

ber Oberhaut zwei mehr oder minder innig verbundene Kalk— 
{ fagen, deren Außere mehr bfätterig, die innere die dickere 
4 und feitere ift. Doch ändern beide in ihrem gegenfeitigen 
Verhältniſſe erheblich ab. Die Struftur ift zellig, häutig 
oder gegittert. Bei zelliger oder prismatifcher Struktur 
beſtehen die einzelnen Schichten aus dicht an einander 

- Naturgefchichte I. 5. 
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in ein= und zweimugfelige, Monomyarier und Dimyarier, ' 

welche jedoch auch hier 
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liegenden fechsfeitigen Kalfprismen fenfrecht gegen die 

Schafenflächen geftellt fo bei Pinna, Avicula, den 
Auftern u. a. Die häutige Struftur zeichnet hauptfäch- 
lich die innere Perfmutterfchicht aus und ift wie aus 
zahlloſen äußerſt dünnen Blättchen zufammengefeßt, deren 
Ränder treppenartig übereinander liegen und dadurch dag 
prächtige Sarbenfpiel veranlaffen. Die gegitterte Textur 
fcheint nur bei einigen foffifen, nicht bei Tebenden Schalen 
vorzufommen. Wie bet den Schneden beginnt auch bei 
den Mufcheln die Bildung der Schale fhon am Embryo 
im Ei und fie vergrößert ſich durch Ablagerung neuer 

Schichten unter den alten, fo lange das Thier wächlt. 
St die normale Größe erreicht: fo treten die neuen 
Schichten nicht mehr am Rande hervor, fie vergrößern die 

Schale nicht mehr, fondern verdicken nur noch den Rand. 
Unmittelbar unter den Schalenflappen und Diefen eng 

anliegend folgt der Mantel mit feinem rechten und linken 
Lappen die Seiten des Thieres dedend. Am Rücken mit 
diefem verwachfen bleibt er an den Rändern frei oder 

verſchmilzt auch diefe in der Mittellinie des Bauches auf 
eine fürzere oder längere Strede innig mit einander, vorn 
nur für Mund und Fuß geöffnet, Hinten für den After 
und die Kiemen. Bei diefer völligen Umfchließung bil— 
den fich gewöhnlich an der hintern Deffnung fleifchige 

contraftile Röhren, After» und Athemrohr oder Siphonen 
genannt, beide ihrer ganzen Länge nad) von einander ge= 
trennt oder aber verbunden zu einem Rohr. Sie ver- 
anfaffen die Buchtung der Manteflinie an der Innenfläche 
der Schale. Der Mantel ift in feinem Scheibentheile 
gemeinlich dünn, in feinem Saume verdickt und bisweilen 
fogar in zwei oder drei Nandfalten getheift und beſteht 
aus einem zelligen Epitheltum, aus fich Freugenden Bind- 

gewebsfafern und befonders im Saume noch aus Längs- 
und queren Muskelfaſern. Auch die den Schleim, Farb— 
ftoff und Kalk abfondernden Drüfenzellen Liegen im Saume 
und tragen zu deſſen Verdickung wesentlich bei. Die 
Siphonen find völlig zurücdziehbar oder zu fang und dick, 
um eingezogen werden zu fünnen und dann fchließen die 
Schalenflappen ihre Hinterrander nicht fondern Elaffen, 
damit auch bei ihrer Schließung die Siphonen hervor- 
ragen. 

Durch die großen, oft auch fchweren Falfigen Schalen 
wird den Mufchelthieren die DOrtsbewegung ungemein ers 
ſchwert, fie bewegen fich träg, langſam, unbeholfen, ja 
eine nicht geringe Anzahl gibt die Beweglichkeit gänzlich 
auf und verläßt den einmal gewählten Wohnplatz nicht 
wieder. Bei diefen verfümmert dann auch der Fuß bis 
zum völligen Berfcehwinden, während er bei den beweglichen 
das Hauptbewegungsorgan ift. Er geht als muskulöſe 
Maffe vorn von der Bauchfeite des Thieres aus, richtet 
fi) nach vorn oder nach unten, iſt meift mehr oder minder 
zufammengedrüct, halbfugelig, beils, kegel- oder keulenför— 
mig, geftielt, gerade oder knieförmig gebogen, kantig oder 
abgerundet, gewöhnlich aud durch feine Färbung vom 

übrigen Körper unterfehieden. Zur Bewegung der Schalen— 
klappen, welche bei nur fehr wenigen Mufcheln zur Orts— 
veränderung beiträgt, dienen die Schließmuskel und das 
Band. Letzterer ift dunfel bis ſchwarz gefärbt, troden 
fpröde und brücdig, frifch biegfam und aus elaftifchen 

Faſern beftehend, welche fich von einer Klappe zur andern 

17 
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begeben und fobald die Schließmuskeln erfchlaffen, die 
Klappen öffnen. - Die Scliefmusfeln find ungemein 
ftarfe Fräftige Muskeln, welche bei großen Thieren die 
Schalen mit folcher Gewalt fchließen, daß deren Ränder 
ftarfe Körper durchfchneiden. Wehe wer feine Finger oder 
feine Hand unvorfichtig dazwifchen halt! Mufchelfreffende 
Thiere hüten fich wohl, ihre Pfoten, Schnabel oder Rüffel 
in die geöffnete Mufchel zu ftedden, der ſchlaue Neinede 
und der verftändige Drang Utan fchieben Tiftig einen 
Stein zwifchen die geöffneten Klappen, Damit ihnen dag 
Thier nicht die Finger abfneipen kann. Wie fihon er— 
wähnt, haben mehre Mufcheln nur einen, die übrigen 
zwei Schließmusfeln, deren Lage aus dem Eindruck oder 

der Narbe an der innern Scalenfläche zu erfennen ift. 
Shre Fafern gehen quer durch den Körper des Thieres 
von Klappe zu Klappe, aber falt zur Hälfte beftehen fie 

aus einem fehnen= oder bandartigen Theile, welcher dem 
durch das elaftifche Band veranlaßten Klaffen, dem Aus— 
einandertreten der Klappen eine beftimmte Gränze feßt. 

— Die Bewegungen des Fußes, fein Zurüdziehen in die 
Schale, feine Drehungen bewirkt ein befondrer Fußmuskel, 
welcher vom innern Schloßrande der Schale ausgehend, 
den Leib in zwei oder mehren Portionen durchfegend in 
den Fuß eintritt. Verkümmert diefer: fo trifft das auch 
feinen Muskel, welcher alfo bei den fußlofen Auftern 
gänzlich fehlt. Die Siphonen werden von eigenen Mus— 
fein bewegt, welche von der Buchtung der Mantelfaums 
finien entfpringen und die Röhren felbft als Längs- und 
Ringfafern umgeben. 

Der Berdauunasapparat der Mufchelthiere unterfchei= 
det fich durch größere Einfachheit von dem der Schneden. 
Mit dem Fehlen des Kopfes finft der Mund, ein bloßer 
Querfpalt, zwifchen den Mantellappen zurüd, beſetzt 
jederfeits von zwei fogenannten Mundlappen oder Lippen— 
anhängen, ohne Kiefer, ohne Zunge, ohne Speicheldrüfen. 
Der furzen Speiferöhre folgt der Fugelige oder eiförmige 
Magen oft mit Blindfad. Seine Wände durchbrechen 
die Ausführungsgänge der Leber, welche den Darın um— 
hüllt und diefer ift lang und gleichmäßig eng, gewunden, 
auch wohl in mehre Abfchnitte getheilt und endet mit 
dem Maſtdarm, welcher vor dem hintern Schließmuskel 
das am Rücken gelegene Herz durchbohrt, am Rüden in 
die Klaake. Am Magen fümmt ein elaftifcher, durch— 
fheinend knorpeliger Kegel oder Cylinder vor, der ſoge— 
nannte Kryftallftiel, deifen Bedeutung man nicht Fennt. 

Das muskulöſe Herz febt nach vorn in die Aorte fort, 
welche fich alfo bald in einen Aft nad vorn und einen 
nach hinten fpaltet. Die Berzweigungen beider gehen 

an die einzelnen Organe und feßen in ein befonderes, 
wenigiteng bei Anodonta ficher nachgewiefenes Capillar— 

gefäßnek fort. Diefes führt in die Venen über, welche 
dag Blut den Kiemen übergeben. In diefen gereinigt 
ſammelt e8 fich jederfeits in einem Vorhofe zum Herzen. 
Die Kiemen beftehen aus zwei Blättern jederfeits, welche 
gleich hinter und unter den Mundlappen entfpringen und 
nach hinten laufen, ihrer ganzen Länge nad) am Rande 
frei bleiben oder unter einander verwachfen. Jedes Blatt 
ist fein in die Quere geftreift und nach diefen Streifen 
bisweilen in Fäden gefpalten, aus einer obern und untern 
Hautplatte gebildet, welche beide durch Stäbchen mit 

Weichthiere. 

einander verbunden find. Ueber die Einrichtung des 
Waffergefäßfyftemes Tiegen noch zu wenig fichere Beobach— 
tungen vor, als daß wir hier bei demfelben verweilen 

fönnten. Bemerkt fei nur, daß neuerdings Rollafton die 
bisher für die Deffnungen der Eileiter gehaltenen Ein— 
gange dem Waffergefäßfyftem zufchreibt und feine Anficht 
auf Injektionen ftüßt. Die dunkle Bojanusfche Drüfe 
als Niere fungirend hat ihre Stelle hinter der Leber und 
vor dem hintern Schalenmusfel und Befteht aus zwei 
länglichen Drüfen, welche in den Herzbeutel und zugleich 
auf die Oberfläche münden. Als befonderes Abfonderungs- 
organ befißen einige Mufchelthiere die Byfjusdrüfe, welche 
die Byſſusfäden zum Anheften an fremde Gegenftände 
fpinnt und in der Nähe des vordern Schalenmuskels 
liegt. 

Das Centrum des Nervenfyftemes bilden drei Haupt 
fnotenpaare. Das erfte Baar liegt am Schlunde und 
verſchmilzt nicht felten in einen einzigen Knoten. Es 
verforgt die Mundfappen, den vordern Theil des Mantelg, 
der Kiemen und den vordern Schließmusfel mit Nerven- 
faden. Das mit ihm durch Fäden verbundene zweite 
Knotenpaar hat feine Lage im Fuße und fendet feine 
Fäden zum Fußmuskel und in die Bauchwand. Bei 
mangelndem Fuße fehlt e8 ebenfalls. Das hintere und 
ſtärkſte Baar befindet fich dicht vor dem hintern Schließ- 
musfel und fehieft die Faden in den Mantel, den hintern 

Theil der Kiemen und die Siphonen. Man nennt bie 
Knoten auch Furzweg nad ihrer Lage Schlund, Fuß- und 
Mantelfnoten. Bon ihren VBerbindungsfträngen gehen 
die Newven für die Eingeweide ab. Als Taftorgane 
fungiren die niemals fehlenden Mundlappen, welche zu= 
gleich den nährenden Waſſerſtrom zum Munde Teiten, 
ebenfo auch die bisweilen längs des Mantelrandes vor- 

fommenden Fäden, welche fehr dehnbar und beweglich fich 
nach allen Seiten taftend umberbewegen und jeder einen 
Nerven vom Mantelnerv erhält. Am Grunde diefer 
Fäden oder wenn fie fehlen, an verfchiedenen Stellen des 
Mantelrandes figen die Augen in verfchtedener Zahl und 
von verfchiedener Farbe und Teuchtendem Glanze. Sie 
verfünmern bisweilen zu bloßen Pigmentfleden und feh- 
len mehren Gattungen gänzlich. Allgemein dagegen find 
Gehdrorgane in Form zweier auf den Fußganglion auf- 
fißenden Bläschen, in deren wafjerheller Flüffigkeit nur 
ein einziger großer Dtolith vibrirt, während bei den 
Schneden ſtets mehre und viele Dtolithen gefunden wer— 
den. Die Stellung der Sinnesorgane ift hier bei den 
£opflofen Weichthieren alfo eine ganz abfonderliche, über- 
rafchende, aber wir werden diefelben nunmehr in der 

Thierreihe abwärts am Körper umbherirrend finden, weil 
ein Kopf als Träger derfelben fehlt, fie fuchen fi) den 
geeignetiten Pla am Körper auf, ob derfelbe am After, 
am Nande des Leibes, an den Armfpien, in der Nähe 
des Mundes Liegt, das ift gleichgültig. 

Auch in den Fortpflanzungsorganen endlich weichen 
die Mufchelthiere erheblich von den höhern Mollusken ab. 
Diefelben Tiegen nämlich als paarige Feimbereitende 
Drüfen hinterfeits an den Darmwindungen, veränder- 
fih in Form und Größe, mit einfahem Ausführungs- 
gange ohne Anhänge und Hülfsorgane, gefchlechtlich nur 
unterfihieden Durch ihren Inhalt. Die Zahl der Eier 
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und mit ihr die Vermehrung ſteigt ins Ungeheuerliche, 
bei unſern Fluß- und Teichmuſcheln von einigen Hundert 

Tauſend auf mehr denn Millionen, bei der Auſter bis auf 
10 Millionen. Nur ſehr wenige ſind zwitterhaft, die 

meiſten getrennten Geſchlechtes. Die Befruchtung der 

Eier geſchieht bei einigen innerhalb der Mantellappen 
oder zwiſchen den Kiemen, bei andern frei im Waſſer. 
Die Entwicklung der Embryonen erfolgt in verſchiedener 
Zeit und das aus dem Ei ausſchlüpfende Junge ſchwimmt 
mittelſt eines Segels frei umher, erhält erſt allmählig die 

Kiemen und den Fuß, mit deſſen Ausbildung das Segel 
verſchwindet. 

Ohne Ausnahme ſtrenge Waſſerbewohner leben die 
meiſten Muſchelthiere im Meere, nur wenige in fließenden 
und ſtehenden ſüßen Gewäſſern. Keines verläßt das 

Waſſer und viele wechſeln den Wohnplatz nicht einmal, 
indem ſie mit der Schale unmittelbar auf fremden Kör— 

pern feſtwachſen oder in Schlamm, Steine, Holz ſich tief 
einbohren, noch andere mit Byſſusfäden ſich anheften. 
Auch die mit freier Ortsbeweglichkeit ſind träge Thiere, 

ſie bewegen ſich meiſt kriechend auf dem ſehr dehnbaren 
Fuße, wenige mit langem oder ſtark gebogenem Fuße 
ſpringend. So geſchickt die Brut mittelſt des bewimper— 
ten Segels ſchwimmt, ſo wenig ſieht man ausgewachſene 

Thiere ſchwimmen. Einige Solen, Lima und Pecten 
ſchnellen ſich durch raſches Oeffnen und Schließen der 
Klappen und heftiges Ausſtoßen des Waſſers fort, kleine 
Süßwaſſerarten ſchwimmen rotirend. Das Einbohren 
in Schlamm und feſte Gegenſtände geſchieht nur mittelſt 
des Fußes, der in die weiche Unterlage ſich förmlich ein— 

gräbt, zum Bohren in harte Körper aber mit Taufenden 
feiner Siefelfpigchen befeßt ift. Doch find die Anfichten 
über die Art und Weife des Bohrens noch ſehr getheift 

und es fcheint, als wenn einige Muſchelthiere auch durch 
auflöſende chemische Mittel ihr Eindringen befchleunigten. 

Die Nahrung ziehen alle mit dem zum Athmen herbei— 
gezogenen Waſſerſtrome an ſich und kann Diefelbe nur in 

den Fleinften Organismen und in aufgelöften organifchen 
Stoffen beftehen, da die Mufcheltbiere weder befondere 

Greifs noch Kauapparate befigen. Ihr Wahrnehmungs— 
und Gmpfindungsvermögen ift viel ftärfer als es der 
Mangel des Kopfes und ver Einfchluß in Dice große 

Kalffchalen erwarten laßt. Brüfend und taftend fuchen 
fie ihren Wohnplak, fchfießen bei Geräufch ihre Schalen- 

Elappen, zeigen fich empfindlich gegen Licht und Finſterniß 
und umnterfuchen mit den Manteltentafeln Alles, was in 
die Schale gelangt. 

Das Wohnelement, ob ſüßes, Braf- oder Meer— 
waſſer hat auf die Organifation felbft feinen wefentlic 
beftimmten Einfluß, da Arten ein und derfelben Gattung 
theils in füßem theils in falzigem Waſſer leben, gewiſſe 
Arten in Flußmündungen wohnen, wo mit der Ebbe 

und Fluth täglich die Natur des Waffers wechfelt. Auch 
dringen marine Arten in tiefe Buchten mit ſehr ausge 

ſüßtem Wafjer ein und vergefellfchaften ſich in ſolchen 
mit Süßwajjerarten. Die Dftfee und das caspifce 
n Meer Tiefern dafür Beifpiefe, Die Süßwaſſermuſcheln 

zeichnen fiib von denen des Meeres Außerlich aus durch 

ihre ftarfe Epidermis, ihre dunfel= bis heflgrüne, Schwarze 
| oder gelbliche Färbung höchſtens mit einiger Schattierung 

— 
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gezeichnet und durch ihre zerfreffenen Wirbel. Nur ganz 
vereinzelte Arten fiedeln fih an der Küfte über dem ge- 
wöhntichen Wafjerftande an, wo fie oft Tagelang nicht 
vom Wafjer beſpült werden; wie felbige bei maffenhaften 
Borfommen ihren Unterhalt finden, tft noch nicht ermittelt 
worden. Trotz dieſer anfcheinenden Freiheit der Lebens— 

bedingungen lebt Die Mehrzahl der Mufchelthiere innerhalb 
ftrenger Abhängigfeitsgefege je nach der Befchaffenheit der 

Küfte und des Grundes, der Tiefe deffelben, der Wärme, 
des Lichtes, der Bewegung, der Bewachfung u. f. w., fo 
daß fich beftimmte Zocalfaunen und Kaunenregionen wie 
bei den Schnecken und Gorallen unterfcheiden und charaf- 
terifiren Tajfen. Die geographifche Verbreitung erftreckt 
ih vom Aequator bis in das nördliche und füdfiche 

Eismeer allerdings mit abnehmender Manichfaltigfeit. 
Während gewiffe Familien auf beftimmte Zonengebiete, 
auch Gattungen an einzelne Klimate gebunden find, be— 
fchränfen andere ihre Verbreitung nicht, fondern ver- 
theifen ihre Vertreter über weite Gebiete, ja die Falten 
Regionen haben faum eigene Gattungstypen für fich. 
Selbft die Arten befchränfen ihr Vaterland nicht fo 

ängftlich wie die meiften andern Gruppen, hat doc) das 
Mittelmeer noch ſechs Arten mit Grönfand gemein, 
neunzig mit den britifchen Küften, mehre mit ver Küfte 
Nordamerifas. Höchſt intereffant ift das Auftreten euro- 
päaifcher Arten in der entfprechenden füplichen Breite des 

Kaps der Guten Hoffnung mit Heberfpringung der ganz 
zen dazwifchen gelegenen Tropengone. Krauß fand unter 
73 dort gefammelten Arten zehn europaifche, elf indifche, 
fieben chineſiſche und zehn des ftillen Oceanes. 

Mufchelthiere bevölkern die Gewäſſer feit den Alteften 
Zeiten. Leider ift der Erhaltungszuftand ihrer Schalen 
‚aus dem Uebergangs- und Kohlengebirge ein fo fehr un- 
genügender, Daß wir nur wenige derfelben mit Sicherheit 

fuftematifch bejtimmen können und wenn ung aud) die 
Geognoften Hunderte von Namen für diefe älteſten 
Mufcheltbiere aufführen, Tiefen uns diefelben doc) fein 
Bild von den früheften Mufchelfaunen,, jene Namen be- 
zeichnen meiſt völlig unflare Begriffe. Erftaus den fecun= 
daren Formationen haben wir beffere, ficher beftimmbare 
Ueberrefte, welche der größten Mehrzahl nach jeßt leben— 
den Gattungstypen ſich unterordnen laſſen und in den 
tertiären Bildungen werden fie den lebenden überraſchend 
ähnlich, zum Theil völlig gleich. So weit fi) die unter- 
gegangenen Mufchelarten ficher beurtheilen laſſen, folgen 
fie den allgemeinen geologifchen Entwicklungsgeſetzen ver 

Organismen. 
Sm Haushalt der Natur Spielen die Mufcheln eine 

bedeutende Rolle. Ihre Schalen häufen fich hie und da 
zu großen und mächtigen Bänfen auf, ihre Thiere dienen 
den verfchiedenften andern zur Nahrung, fie felbft zahl— 
reihen Schmarogern als Wirthe und der Menſch ift die 
Mehrzahl derfelben, benußt ihre Perlen zum Scmud, 
ihre Schalen zu Fleinen Geräthen und a wo 

fie maffenhaft vorfommen auc zu Mörtel und Dünger. 

Andererfeits werden fie dur den Pfahlwurm auch den 
Hafenbauten und Schiffen fehr gefährlich. 

Meder die Eintheilung der Mufchelthiere, die Ab— 
grenzung ihrer Familien und deren Reihenfolge find die 
Syftematifer ebenfo verfchiedener Anficht wie über die 

17* 
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Schnecken. Troß der vielen und ſchön geordneten Samm— 
fungen, der tief eingehenden anatomifchen Unterfuchungen 
wollte es auch hier noch nicht gelingen die natürfichen 
Berwandtfchaftsverhältniffe zu ermitteln. Seit längerer 
Zeit ſchon fondert man die ganze Ordnung in zwei 
Hauptgruppen, in Monomyarier mit einem Schließmugfel 

und in Dimyarier mit zwei Schließmusfeln der Schafe. 
Zwifchen beide wurde fpäter noch eine Gruppe Hetero- 
myarier mit zwei ungleichen Schliegmusfeln eingefchoben. 

Gegen dieſe Eintheilung führte d'Orbigny eine andere 
auf nicht minder wefentliche Merkmale begründete ein. 
Zunächſt ſchied er namlich die Pleuroconden mit uns 
gleichFlappigen Schalen und in normaler. Stellung auf 

der Seite liegend von den Orthoconchen mit meift gleich— 
flappigen Schalen und fenfrechter Stellung in natürlicher 
Lage. Im Wefentlichen entfprechen beide Abtheifungen 
den Mono= und Dimyariern. Die Orthoconden theift 
er weiter in folche mit langen ausdehnbaren Röhren und 

Mantelbucht, Sinupalliaten, und in folche mit kurzen 
nicht zurücdziehbaren Röhren und ohne Mantelbucht, 
Sntegripalliaten. Andere fondern die Familien nad) 
der Befchaffenheit des Fußes in Zamellipedier, Tenuie 
pedier, Graffipedier und Pericliſten. Weiter gehen die 
Anfichten aus einander, wenn wir nach der Reihenfolge 
und Abgrenzung der Familien und Gattungen innerhalb 
diefer Hauptgruppen fragen. Doc wollen wir auf diefe 
nicht weiter eingehen, da wir hier nicht die Aufgabe 
haben die fyftematifchen Verſuche zu Fritifiren und neue 
an deren Stelle zu feßen, fondern nur die Manichfaltige 

feit der Geftalten im Allgemeinen nad) ihrer bereits er— 
mittelten natürlichen Verwandtſchaft überfichtlich darzu— 
ſtellen. 

A. Dimyarier. Dimyarii. 

Dimyarier heißen alle Muſcheln mit zwei Schließ— 
muskeln und allermeiſt gleichklappigen Schalen, welche 
in normaler Lage eine ſenkrechte Stellung haben. In 

der Geſtalt ihrer Schalen und des Fußes, in der Bil— 
dung der Röhren, dem Verhalten der Mantellinie an der 
innern Schalenfläche und des Mantelſaumes herrſcht eine 
viel größere Manichfaltigkeit als unter den Monomyariern. 
Wir laſſen die hierher gehörigen Familien in der Reihen— 
folge der Sinupalliaten und der Integripalliaten auftreten 
ohne weitere Gruppen zu charakteriſiren. 

Erste Familie. 
Röhrenmufcheln. Pholadidae. 

Wir beginnen die große Reihe der Mufchefthiere mit 
einer Familie, deren Mitglieder keineswegs durch Schön— 
heit anziehende Conchylien Tiefern, wohl aber durch Ab- 
fonderfichfeiten ihres Baues und ihrer Xebensweife die 

ernftefte Aufmerffamfeit verdienen. Als gemeinfame 

Samilienmerfmale befigen fie ſämmtlich einen faft oder 
völlig gefchloffenen Mantel, einen Furzen dicken oder 
ſpitzigen Fuß, zwei fange innig verwachfene Siphonen, 
tiefe Mantelbucht und weiße flaffende Schalen ohne 
Oberhaut, ohne Schloßzähne, ohne Band. Der Perein 

Weichthiere. 

diefer Charaktere unterfcheidet fie fiher von allen übrigen 
Mufchelfamilien und ift durch ihre eigenthümliche Lebens 
weife bedingt. Sie bohren ſich nämlich mehr oder minder 
tiefe Höhlen in Schlamm, Sand, Steine, Holz, vers 
faffen diefelben nicht, fondern recken nur ihre Siphonen 
heraus um mit diefen Waffer und Nahrungsftoffe ein= 

zuführen und nach Verbrauch wieder auszuftoßen. Alle 

find litorale Meeresbewohner hauptfählih der warmen 
Meere, einzelne auch der gemäßigten und falten Zone. 
Unter ihnen die einzigen ſehr ſchädlichen Mufchelthiere, 

1. Bohrmuſchel. Pholas. 

Die weißen, zerbrechlichen auf der Oberfläche rafpel= 
artig gezähnten Schalen find eirund länglich und Flaffen 
an beiden Enden ftarf. Ohne Schloßzähne und Band 
Schlägt fi der Rücdenrand gegen die Wirbel um umd 
unter dieſen ragt ein fanger löffelfürmiger Fortſatz (Fig. 
294 Ca) zur Anheftung einer innern bandartigen Aus— 
breitung hervor. Der vordere Muskeleindruck rückt auf 
den umgefchlagenen Schloßrand, der hintere hat die ge= 
wöhnliche Lage. Die Anheftungslinie des Mantelfaumes 

Fig. 294. 

Gemeine Bohrmufcel. 

bifdet eine tiefe Bucht. Auf dem Rüden fowohl wie an 
der Bauchfeite kommen accefforifhe Schalenftüde vor, 
welche der überwallende Fuß erzeugt. Das Thier it 

fang geftreeft wurmförmig, fein Mantel völlig gefchloffen 
bis auf den vordern Schlitz, aus weldyem der fehr ftarke, 
furze, am Ende platte Fuß (Fig. 295) hervortritt. Am 
bintern Ende ragen die langen in eine vereinigten Röhren | 
hervor. Neben dem Fleinen Munde liegen wenig ent 
wickelte Lippenlappen. Die langen ſchmalen Kiemen er: 
ftredfen fich bis in das Athemrohr. 

Die Bohrmufcheln Teben in einigen Dugend Arten 
in allen warmen und gemäßigten Meeren und bohren in 
Holz und weiches Geftein. Ob fie mit den Raspelzähnen 
ihrer Schafenoberfläche oder mit dem Fuße bohren, das 

zu entfcheiden hat man beobachtet und experementirt. 
Surchen in der Wandung des Bohrloches und Ver— 
letzungen an der Schafe fießen vermuthen, daß tur 

ihre Drehungen das Loch eingetrieben und mit dem 
Wahsthum des Thieres erweitert würde; es gelingt 
auch dur fanftes Reiben mit der weichen rafpelartigen 
Schale Vertiefungen in Holz und Steinen zu arbeiten, | 
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Gemeine Bohrmuſchel. 

aber die Bohrmuſcheln kommen auch in ſehr harten 

Steinen vor, mit welchem dies Experiment unmöglich 
iſt und andere bohrende Gattungen haben ja eine glatte 

Schale. Ueberdies finden ſich Pholasſchalen, deren 
Zackenſpitzen noch mit der zarten Epidermis bekleidet 
find, welche ſchon bei geringem Reiben beſeitigt wird. 

Diefe Schwierigfeit ſchien durch Hancocks Entdeckung 
feiner ſcharfer Kiefelförnchen im Fuße einiger bohrender 

Muſcheln befeitigt, allein Forbes, Busk und andere Be— 
obachter fuchten vergebens nad dieſen Kieſelzähnchen und 

nach Siefelerde überhaupt in dem Fuße. Daß aber der 

Fuß dennoc der Bohrapparat ift, beweifen Robertfon 
und Mettenheimer, welche Pholaden in Gefäßen zum 

Bohren Beranlaffung gaben und dabei fo wenig Dreb- 
ungen der Schafe bemerften und das Loch ſo ſchnell ver= 

tiefen fahen, daß eben nur der angedrückte Fuß nicht die 

Schafe arbeitete. Ohne Zweifel wirft zugleich der Schleim 
des Fußes auflöfend und erleichtert Die mechanifche Arbeit, 
Darüber fehlen zwar noch direkte Unterfuchungen, aber da 

. 

t 

wir auch fperrig ftachelige Seeigel in Geftein eingebohrt 

finden, für welche feine andere Annahme übrig bleibt, fo 

dürfen wir das Gleiche auch für die Mufchelthiere zu Hülfe 

nehmen. Die Pholaden durchlöchern das Geftein und 
Holzwerf nad allen Richtungen und werden dadurd den 

Dämmen und Pfahlwerfen fehr aefährlih. Die unge 
heuren Blöcke im Seedamm des plymouther Safeng wur— 

den fo gänzlicd von der gemeinen Bohrmufchel durd)- 
N 

löchert (Fig. 296), Daß fehr koſtſpielige Ausbefferungen 

fich nötbig machten. 
Die accefforifchen Schalenſtückchen in ihrer Verän— 

derlichfeit wurden Veranlaſſung die Arten in mehre Gat— 

tungen zu vertheilen, welche big jegt nur wenig Beifall 
fanden. Die gemeine Bohrmuſchel, Ph. dactylus (Fig. 

Muſcheln. 133 

Fig. 296, 

Gemeine Bohrmufchel. 

294— 296), iſt Fielfürmig und vorn fchief abgeftußt, 

hinten fchnabelförmig verlängert, concentrifch gefurcht, 
auf den vordern Rippen ftachelig, unten weit Flaffend, 
zwei fanzetliche Stüden auf dem Rüden vor den Wir- 

bein. Die Röhren am Grunde nat, die Deffnung des 
Athemrohres mit Girren befeßt, die des Afterrohres blog 
gezackt. Ihr fehr nah fteht Ph. chiloensis, vorn ftumpfer 

und überhaupt etwas kürzer. Einen andern als Barnea 
abgetrennten Typus mit mur einem fanzetlichen Rücken— 
plätthen und Girren an der Deffnung beider Siphonen 
vertreten. Ph. candida und Ph. parva, beide von dem 
allgemeinen Habitug der gemeinen Art. Weiter ent- 

fernen fid) davon die unter Xylophaga begriffenen wenigen 
Arten durch die fchlanfen, am Ende getrennten Siphonen 

und durch die faft kugelige Schafe, welche vorn fehr weit 
flafft, hinten dagegen geſchloſſen ift, den innern Löffel- 

fürmigen Fortſatz nicht bat, wohl aber eine vom Wirbel 
zum Bauchrande Taufende innere Rippe befigt und, zwei 

ffeine halb ovale Rückenpfättchen trägt. So die runde 
Bohrmufchel, Ph. globosa (Fig. 297, 298), welche in 
Pfähle und Baumftamme lange frumme Gänge gräbt. 

8. 
N 

Fig. 297. 29 
— N: 

Runde Bohrmufchel. 
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MWieder mehr eiförmig und befonders ausgezeichnet durd) 
eine hornige Epidermis und den Mangel accefforifcher 
Stückchen find die unter Zirphaea vereinigten Arten z. B. 
Ph. erispata und Ph. callosa.. Noch andere beffeiden 

die Bafis ihrer Siphonen mit hornigem oder falfigem 
Beleg und haben vorn- ein großes Rückenſtück, Flaffen 
hinten nicht, fo die an den englifchen Küften nicht gerade 
feltene papierne Bohrmufchel, Ph. papyracea (Fig. 299 

bei e der Siphonalbeleg). Bei der geftreiften Bohr- 

Fig. 299. 

Papierne Bohrmufcel. 

mufchel, Ph. striata (Fig. 300) und mehren andern mit 

ihr unter Martesia begriffenen Arten ift die geftreckt ei— 
fürmige Schafe vorn durch eine fehwielige faſt Fugelige 
Platte gefchloffen, auf dem Rücken mit einem ſchmal 
Tanzetlichen Stüd verfehen und mit einer vom Wirbel 

zum Rande laufenden Furche marfiert. 

Geftreifte Bohrmufchel. 

Die Gattung Jouannetia mit zwei an den Philippinen 
und einer in Weftcolumbien heimischen Art bat Fugelig 
feilförmige ungleiche Schalen mit tiefgewickelten Streifen, 

bedeckten Wirbeln und fehr großem, dünnem, vorderem 
Schilde, einer Art Scheidewand im Innern ftatt des 
Löffelfortfaßes und fehr ftarfem, tiefgebuchtetem Mantel= 

eindrud. 

2. Pfahlmuſchel. Teredo. 

Die gemeine Pfahlmufchel, T. navalis (Fig. 301 
bis 303), ift unter dem Namen Schiffsbohrwurm die 

aefährlichite und gefürchtetfte Mufchelart und verdient den 
Namen Wurm infofern, als fie aus ihrer Röhre heraus— 

gezogen (Fig. 301 a) wirklich einem Wurm ähnlicher fiebt 
als einem Mufchelthier. Ihr walziger Mantel ift nur 
vorn gefpalten zum Durchtritt des furzen, runden ab— 
geftugten Fußes, hinten aber mit zwei furzen Röhrchen (e) 

MWeichthiere. 

Fig. 301. 302. 
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Gemeine Bfahlmufchel. 

Fig. 303. 

ENTE 

Holz vom Pfahlwurm durhbohrt. 

endend, welche zwei deckelartige Blätter (d) tragen. Der 
Mund (302) fiegt ganz vorn und ift Flein, die Einge- 
weide (A) febimmern durd den Mantel hindurch und die 

fehr fangen bandartigen Kiemen (e) jederfeitS mit ein= 
ander verwachfen fehweben frei in dem Mantelrohr. Die 

Schafe (Big. 301b von außen, e von innen ftarf ver- 
größert), iſt kugelig, ſtark klaffend, gleichklappig, innen 
mit einem löffelförmigen Fortſatze. Sie fit am Ende 

eines dünnen Kalkrohres, welches den gegrabenen Gang 
ausfleidet und vom Mantel abgefondert wird. Das 
Thier bohrt feine Gänge in Holz nad) Harting mit der 
Schale und ragt nur mit dem Röhrenende aus derfelben 

hervor. Wo c8 fich zahlreich anfiedelt durchlöchert e8 in 
furzer Zeit die ftärfften Stamme vollftändig. Die Schiffe 

ſchützen ſich durch Kupferbefchlag gegen feine Angriffe, 

die Pfähle an Schleußen und Dämmen durch dichtes 
Befchlagen mit großen breitföpfigen Nägeln. Neuer— 
dings hat man mit Greofot behandeltes Holz am wider 
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ftändfichften gefunden. Inden verſchiedenſten Hafenſtädten 

mit großen Dammbauten hat man die Verheerungen des 
Pfahlwurmes wahrgenommen und troß aller Schußmittel 

fann man ihn nicht völlig unfchädlicy machen. In Sol: 
land waren in den Jahren 1731 und 1732 die mit beis 

fpiellofer Anftrengung aufgeführten Damme zum Schuße 
von Seeland und Friesland mit 

gänzlicher Bernichtung bedroht, 
in Plymouth waren wiederholt 

in wenigen Jahren die ftärfjten 
und gefündeften Eichenſtämme 
völlig durchlöchert. Keine Holze 
art widerjteht feinen Angriffen. 

Allgemein nimmt man an, daß 
diefer Verwüſter vor etwa zwei— 
hundert Jahren mit Schiffen aus 

tropifchen Meeren in Die euro— 
> päifchen Häfen eingefchleppt wor= 
den iſt, allein e8 waren auch von 
jeher einige Arten an den euro— 
päifchen Küften heimifch und in 
den meiften Meeren find diefelben 
verbreitet. Der gemeinen Art 
fteht fehr nah T. norvegica. — 
Einen befondern Typus vertritt 
die riefige Pfahlmuſchel, T. gi- 
gantea (Big. 304— 306), in 

Dftindien, welche nicht in Holz 
bohrt, Sondern ihre bis über 
fünf Fuß lange Röhre in zähen 
Thongrund verfenft. Den zu 
uns fommenden Röhren fehlt 

gewöhnlich das Borderende, an 

welchem die zweiflappige Schale 
fig. Im ihnen ſtecken, wie die 
Durchſchnitte (Fig. 305, 306) 

zeigen, die beiden Siphonen. Bei 
ganz vollftändigen Eyemplaren er— 

ſcheint das Vorderende gefchloffen 
und darin eingefchloffen die fehr 
furze fugelige Schale. Gewöhnlich, 
bilden fich im Endtheile des Kalf- 

rohres unregelmäßige Scheide— 
wände, worauf Lamarck den eige— 
nen Öattungsnamen Septaria ein= 
führte. 

3. Gaſtrochäna. Gastrochaena. 

Die Gaftrochänen oder Bauchflaffer können mit ihren 
nachfolgenden Berwandten bei ftrengerer Syitematif von 
den vorigen Gattungen als eigene Familie abgefondert 
werden, denn ihre Schalen haben ein wenn auch nur 

ſchwaches Außeres Band und auch Fleine Schloßzähne, 
ihr Mantelrohr fondert eine eigenthümliche Kaffröhre ab 
und der Fuß ift Flein. Die Schalen der Gaftrochänen 

find dünn und zart, faft Fielfdrmig, längs des Bauches 
weit klaffend zumal nad) hinten, der Wirbel nach vorn 
gerückt, das Band am Rückenrande ſchmal linienförmig 

und die Mantelbucht tief. Das Fenlenförmige Thier hat 

einen bis auf den Fuß völlig gefchloffenen Mantel, an 

Fig. 304. 305. 

Riefige Pfahlmuſchel. 
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Big. 306. 

Rieſige Pfahlmuſchel. 

deſſen Innenfläche zwei eigenthümliche drüſige Organe 
liegen, lange vereinigte und ſehr retraktile Siphonen, 

ſchmale Kiemen, fichelförmige Anhängfel neben dem 
Munde Die Arten bohren fih in Steine, Korallen, 

Mufcheln und heimaten in warmen und gemäßigten 
Meeren. Die feilförmige Gaftrochäna, G. cuneiformis 
(Fig 307 CE DE), um Mauritius mit dünnen durd)- 
jcheinenden, bogig geftreiften weißgrauen Schalen; die 
europäifihe G. modiolina A mit verlängerten Wirbeln, 
G. Chemnitzana mit eigenthümlid) geftveifter hinterer 
Fläche. Andere Arten fondern in ihrem Loche eine lange 
Kalkröhre ab, welche am dicken Ende gefchloffen ift, und 
verfenfen fich in fandigen Grund. Sie werden meift als 
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Breite Keulenmufchel. 

eigene Gattung Fistulana aufgeführt, fo die keulenförmige 
Fiftulana, F. clava (Fig. 308, A Kalfröhre bei a mit 
innerer durchbrochener Scheidewand, B Schafe von außen, 
C von innen, D dünnes Ente der Röhre). 

4. Keulenmufcel. Clavagella. 

Das Thier fteeft fammt feiner Schale in einem Kalk— 
rohr, ift alfo wiederum lang walzen- oder feufenfürmig 
und ganz vom Mantel umfchloffen. Aus einer Fleinen 
vordern Spalte deijelben tritt die Spike des wurmför— 
migen Fußes hervor, dem gegenüber fich die verwachfenen. 
Siphonen verlängern, deren gemeinfchaftlicher Rand ges 
franzt, die Deffnung eines jeden mit Girren befeßt tft. 
Den Mund umgeben vier fange, Tineale, etwas gekrümmte 
Tafter und in der Mantelhöhle ſteckt jederfeits eine ein— 

zige geftreifte Kieme, hinten unter einander verwachfen 
und oben mit je einem Fleinen fchmalen Anhängfel. Von 
den gleichen, eiförmigen, fchloßfofen Klappen mit bloßem 

Bande und marfirten Muskeleindrücken ift die eine mit 
dem Kalfrohr verwachfen und diefes hat am vordern Ende 
oft einen Spalt und Fleine Röhren, durch welche Mantel- 
faden hervortreten. 

Die wenigen Arten Teben im Mittelmeer und ftillen 
Oceane mit der Röhre im Sande, Steinen, Korallen 
ſteckend und fo feit, daß fie nicht leicht davon zu trennen 
find. Man erfannte zuerft foffife Arten und fpäter die 
febenden, deren eine der hochverdiente R. Dwen forgfältig 

anatomirte. Es war die breite Keulenmufchel von der 
peruanifchen Küfte, Cl. lata (Fig. 309): Erweiterung 

der Höhle gegenüber dem Worderrande der Schale Aa, 
Berengerung derfelben gegenüber dem untern Rande ec | 

und der Rückenſeite der Schale b und die außer durd) die, | 
gewöhnfiche Röhre d bisweilen auch durch andere unvegel= 
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mäßige Deffnungen. e“ mit benachbarten Höhlen in Ber- 
bindung ſteht; G die aus der Höhle hervorragende trichter- 
fürmige Mündung der Kalfröhre, in welcher das Ende 
der Siphonen liegt mit der Athemöffnung 1 und dem 
After m; die finfe feftgewachfene, und die freie rechte 
Schale, C von außen, D von innen mit dem hintern k', 
dem vordern Muskeleindruck g’ und dem buchtigen Mantel- 
eindruck h’ und Bt die anfehnfichen Siemen; bei BE üi 
die muskulöſe Verdickung des Mantels an der Bauchfeite, 
En die kleinen Fühlerlappen neben dem Munde und Ae’ 
die Röhrchen am vordern Ende. Die im Mittelmeer 
lebende offne Keufenmufchel Cl. aperta, hat bei zwei 
Linien Größe (Fig. 310 a) noch fein Kalkrohr, entwickelt 

Fig. 310, 

Dffene Keulenmufchel. 

daſſelbe erft bei gewiffer Größe, zuerft b ohne Querfalten, 

dann mit folchen und dreifantig ce, ausgewachfen mit 
viefen horizontalen Falten d. Wenn die Dertlichfeit es 

Run Dffene Keulenmufcel. 
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erheifcht, nimmt die Röhre mittelft einer rafchen Krüm— 
mung die Richtung mach oben (Fig. 311), fo daß ihre 

Mündung ftets fenfrecht unter dem Wafferfpiegel fich 
öffnet. Die Fleine zwifchen Balanengehäufen niftende 
Barnafel-Glavagella, Cl. balanorum (Fig. 312, 313), 

identificiren Einige mit jener Art. 

ig. 312. 313. 
„fl 4 

Barnafel-Elavagella. 

5. Siebmuſchel. 

Die Mufchelfchalen find kümmerlich Flein und in dem 
fangen, am vordern Ende mit einer ficbartigen Platte 
geſchloſſenem Kalkrohr (Fig. 314 bei a) feit angewachfen. 

Das feulenförmige Thier wird wiederum völlig von dem 
Mantel umgeben, welder am Ende der vereinigten 
Siphonen After und Athemöffnung hat, vorn aus einem 

ſchmalen Spalt den ovalen zugefpisten Fuß hervortreten 
laßt. Neben dem Munde jederfeits ein paar lanzetfürs 
mige Lippentafter und in der Mantelhöhle jederfeits eine 
Kieme. Das dünne Kalfrobr hat eine rauhe fandige 
Dberfläche, aber fehr glatte Innenflähe und auf der 
vordern gewölbten Scheibe feine röhrige Löcher. Die 
neungehn Arten heimaten im rothen Meere und im in= 
difchen und großen Oceane. Die javanifche Siebmufchel, 
A. javanum (Fig. 314), hat eine glatte Röhre und mit 
gefalteten und geftreiften Lappen ftrahlenförmig umgebenes 
Sieb, welche Lappen der neufeeländifchen, A. novae Zea-- 
landiae (ig. 315) fehlen. Die gegliederte A. vagini- 

ferum (ig. 316) im rothen Meere ift körnig rauh und 

cam fehr zerbrechlichen obern Ende mit großen blättrigen 
Ringfalten umgeben. Sie wird doppelt fo groß. wie 

unfere Figur fie darftellt, iſt aber felten ganz unverfehrt 

zu erhalten. Wer all diefe Kalfröhren in den Samm- 
tungen fieht, begreift nicht wie deren Bewohner fich ein— 

zubohren vermögen und die Thiere bei ihrer fchwierigen 
18 

Aspergillum. 
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ig. 314. 

Neufeeländifche Siebmufchel. 

Arbeit zu befaufchen ift eben wegen ihrer Verſtecke nicht 
möglich. 

Zweite Familie. 

Klaffmuſcheln. 

Die zahlreichen Mitglieder dieſer Familie bewohnen an 
beiden Enden klaffende, bisweilen ungleichſeitige Schalen, 

deren Schloß aus zwei otw drei ſtark comprimirten Zäh— 

Myacidae. 

Weichthiere. 

Fig. 316. 

Gegliederte Siebmufchel. 

nen und einem bald innerfichen bald außerfichen Bande 
befteht, die Wirbel nicht ftarf oder gar nicht hervortreten 
und die Mantellinie tief gebuchtet ift. Die Mantellappen 
vereinigen fi) an der Bauchfeite der ganzen Länge nad), 
vorn bis an den bald dien walzigen oder Feulenförmigen, 
bald nur feinen Fuß, hinten bis an die innig ver= 
wachfenen fehr diefen Siphonen. Die Gattungen find an 
ihren meift dünnen und durch Färbung nicht ausgezeich— 
neten Schalen Teicht zu unterfcheiden und entfalten ihren 
fehr dürftigen Artenreihthum hauptſächlich in tropifchen 
Meeren. 

Solen. 1. Scheidenmufdel. 

Die Schale gleicht einer vorn und hinten abgefchnit- 
tenen und geöffneten Schote, bildet wirklich eine Scheide, ift 
lang, mehr oder minder zufammengedrücdt, ganz gerade oder 

ſchwach gefrümmt, ohne oder mit nur fehr Fleinen vorn ge= 
fegenen Wirbeln und mit darunter gelegenem Schloßzahn, 
langem, außerlichem Band dahinter, innen mit fangen Mus— 
feleindrüden und kurzer Bucht der Mantellinie. Die Ober- 
fläche zeigt nur concentrifche Wachsthumsſtreifen und nur 
felten Tebhafte Färbung ohne Zeichnung. Sie wird von 
einer ftarfen Oberhaut bedeckt. Das fihlanfe Thier fteckt 
fenfreht im Sande und redt nur feine meift Furzen 
Siphonen hervor, bei der geringften Störung aber zieht 
es ſich plögfich fehnell zurück, fo daß es mit der Hand 
nicht wohl zu greifen if. Es wühlt ſich mit dem dicken 
walzigen Fuße ein. Am Munde ftehen Fleine lanzet— 
fürmige Lippentafter und die Siphonen treten am Ende 
oft aus einander. , 

Einige Dußend Arten leben in heißen und gemäßigten 

—— ——— 
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Meeren als Küftenbewohner und werden von der ärmften 

Bolfsflaffe gegeffen und häufiger noch als Köder ver- 
wendet. Zu diefem Behufe ſticht man fie mit einem fangen 

Eifen aus ihren Löchern oder ftreut Salz in diefelben, 
um durch deſſen Reiz fie hervorzuloden. Die Schalen 
find in den Sammlungen nicht felten und werden unter 
verfchiedene Gattungsnamen vertheilt, Bei der foge- 
nannten Mefferfcheide, S. vagina (Fig. 317) Tiegen die 
ſehr Fleinen Wirbel am Borderende der geraden Scale 
und die furzen dicken Siphonen franzen den Rand ihrer 

Deffnung. Eine ebenfoldhe Scale 
hat die Schotenmufchel, S. siliqua 

(Fig. 318), jedod) mit vom Vorder— 
ende abgerückten Wirbeln und mit 
zwei Schloßzähnen in der einen und 

drei in der andern Klappe und mit 

am Ende getheiften Siphonen. Auch 
die Schwertmufchel, S. ensis (Fig. 

freis, unterfchieden durd) ihre Krüm— 
mung. Alle drei leben an den euro— 
paifchen Küften und andern im der 
Färbung von Strohgelb durd Braun 
in Roſenroth ab. Bei der Hülfen- 

mufchel, S. legumen, rüden die Wir- 

bel in die Mitte und unter ihnen 
liegt am Schloßrande eine rippen- 
fürmige Schwiele, in der Tinfen 
Klappe nur ein gefpaltener, in der 
rechten drei Schloßzähne, die furzen 
Siphonen getrennt und mit gefranze 
ten Deffnungen. Davon unterfcheidet 
fich S. javanica durch zwei und drei 
Schloßzähne und mehr vor der Mitte 
gelegenen Wirbeln. Merflic, breiter 
und etwas gekrümmt ift S. eultellus 
mit zwei und einem Schloßzahn nah 
am Vorderende. 8. Dombeyi mit 

fehr tiefer Mantelbucht, mittelftändigen Wirbeln und ab— 

gerundeten Enden. 

Schotenmufchel. 

Fig. 319. 

Schwertmufchel. 

2. Sofecurtuß. 

Die quer ovale Schale Flafft ringsum bis an das 

auf einer Schwiele befeftigte Band und hat fehwache der 

Soleeurtus. 

319) gehört in diefen engern Formen= 
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Mitte genäherte Wirbel, zwei Schloßzähne und eine fehr 

tiefe Mantelbucht. Nicht minder unterfcheidet fich das 
Thier von voriger Gattung durch feinen großen, eiför- 
migen, zufammengedrüdten Fuß und die fehr fangen, nur 

unten verwachfenen geringelten und zerbrechfichen Siphonen 
mit Girren am Rande. Bon den wenigen Arten kömmt 
der geftriegelte Solecurtus, S. strigilatus (Fig. 320) im 
Mittelmeere häufig vor; feine fleifchfarbenen Schafen 
zeichnen fich mit zwei weißen Streifen und mit zahlreichen 
gewundenen fchiefen Linien. 

| 

Seftriegelter Solecurtus. 

Die nur einartige Gattung Glyeimeris überzieht ihre 
an beiden Enden Flaffende und abgerundete Schafe mit 

einer dicken fchwarzen Oberhaut, rückt die ftets angefreffenen 
Wirbel hinter die Mitte, hat Feine Schloßzähne, aber das 
Außerfiche Band auf einer dicken Schwiele. Das Thier 
läßt aus dem vordern Mantelfpalt den Fleinen walzigen 
Fuß hervortreten, hinter die in eine dicke fleifchige Maſſe 

verwachfenen Siphonen und befigt große dreierfige Lippen 
tafter am Munde und jederfeitS zwei fange dicke Kiemen. 
Die Art Gl. siliqua lebt in der Hudfonsbai. 

3. Bholadomya. 

An der weitindifchen Inſel Tortola lebt eine große 
zartſchalige Mufchel, welche nur felten in unfere Conchylien— 
fammlungen gelangt, während fie fehr zahlreiche Vertreter 
in den Jura- und Kreidefchichten Europas aufzuweifen 
hat, alfo in unferen Urmeeren fehr gemein war... Figur 
321 jtellt diefe feltene weiße PBholadomya, Ph. candida, 

von der Rücken- und von der Innenfeite dar. Sie ift 
zart durchfcheinend, bauchig, länglich eifürmig, an beiden 
Enden Flaffend, mit dien vorn gelegenen Wirbeln, furzem, 
außerfichem Bande, dreieckiger Schloßgrube und tiefer 

Mantelbuht. Ihr Bewohner wurde von R. Owen unters 
fucht und zeichnet fi) von andern Mitgliedern aus durch 
eine Fleine freisrunde Mantelöffnung am untern Theil 
der dicken verwachfenen Siphonen, welche zu einer pyra— 

midalen Warze führt, deren phyfiofogifche Bedeutung 
man nicht fennt. 

4. Klaffmuſchel. Mya. 

Die typische Klaffmuſchel Fennzeichnet ihre quer eiför— 
mige an beiden Enden Flaffende Schafe, welche unter dem 
Wirbel der linken Klappe einen großen zufammengedrückten, 

töffelförmigen, faft fenfrecht auf der Schale ftehenden Zahn 
und in der rechten Klappe eine entfprechende Grube, 

zwifchen diefer und jenem Zahne ein inneres Band, einen 

vordern verlängerten Musfeleindrud und eine tiefe Mantel- 

bucht hat. Am Thiere finden wir vorn wieder einen 

18* 

Pholadomya. 
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Die wenigen Arten vergraben fi in den Sand oder 

Schlamm flacher Seefüften und Flußmündungen und 
reden nur die Siphonen aus der Wohnung hervor, bei 
Störung fhnell ſich zurücdziehend. An ven Norpfeefüften 
lebt die gemeine Klaffmuſchel, M. arenaria (Fig. 322), 
mit weißlicher oder gelblicher, quer geftreifter Schafe. — 

Cine Art mit faft Fugeliger hinten weit gesffneter Schale 

mit umgefchlagenem Rande und Fleinem, löffelförmigem 
Zahne in jeder Klappe, Doppeltem Bande und gefrümmter 

Mantelbucht in der Mündung des Senegal typt die eigene 
Gattung Tugonia. 

5. Banopäa. Panopaea. 

Die Panopäen umterfiheiden fi) von den Myen nur 
durd die abweichende Lage Des Afters und durd einen 
fegelfürmigen Schlofzahn in jerer Klappe nebſt wulſt— 
artiger Randverdickung Dahinter, welche außen das Band 
trägt. Die Musfeleindrüde find fehr marfirt und die 
Mantelbucht dreifeitig. Im der Lebensweife ftimmen fie 
ganz überein. P. australis ift eine der größten Arten. 

6. Shlammmufcel. Lutaria. 

Auch die Arten dieſer Gattung, deren man fünfzehn 
aus verfhiedenen Meeren umnterfcheidet, graben fih in 
Sand und Schlamm der Flußmündungen und haben 
eine quer verlängerte, an beiden Enden abgerundete und 
Flaffende Schale mit diefer Epidermis, zwei Divergirenden 
Schloßzähnen in der rechten und einem größern zweithei= 
figen in der finfen Kappe, einem fleinen Seitenzahne und 
einer dreiedfigen Grube für das die innere Band. Die 
Musgfeleindrüce find groß und die Mantelbucht tief. Das 

Pholadomya. Thier ſtreckt aus dem vordern Mantelſchlitz einen kleinen 
ſchlanken dreiſeitigen Fuß, hinten einen langen Sipho 
mit getheiltem Ende und Cirren an den Oeffnungen. 
Die ungleichen Kiemen reichen nicht in den Sipho hinein. 
Einige Arten werden gegeſſen. Die längliche Schlamm— 
muſchel, L. solenoides (Fig. 223) in den europäiſchen 

Meeren iſt runzlig quergeſtreift und nicht gefärbt. 

In NER A TEEN mu: 
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fleinen Fegelförmigen Fuß und zwei fehr Fleine Zippen- 
tafter, hinten zwei fange dicke vollftändig verbundene 
Siphonen mit gefranzten Deffnungen und innen blatt: 
förmige furze und ungleiche Kiemen. 

Den Myen fehr nah verwandt ift die Ffeine Gruppe 
der Korbmufcheln, welche oft als eigene Familie abge 

trennt werden, weil ihre Schalen gar nicht oder nur vorn 
See etwas Flaffen. Die Gattung Corbula mit zahlreichen 
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Arten in den tropiſchen und wenigen in gemäßigten 

Meeren pflegt ovaldreieckige Schalen zu haben mit einem 

gekrümmten Kegelzahn in jeder Klappe, ungleichen Muskel— 
eindrücken und ſchwacher Mantelbucht. Die Thiere bieten 

einige Unterſchiede, auf welche man mit Hülfe der Eigen— 
thümlichkeiten in den Schalen befondere Gattungen be= 

gründet hat. So begreift man unter Corbula im engern 
Sinne die fehr ungleich- und dickſchaligen, hinten ver 
engten, dem Bauchrande parallel geftreiften oder gerun— 
zelten Arten mit ganz furzem, rundlichem Fuße und furzen 
Siphonen wie C.suleata und C. mediterranea und andere 

 Meeresbewohner. Inter Azara oder Potamomya ftehen 

‚die Süßwaſſerarten mit Epidermis, drei Muskeleindrücken, 
ſehr großem Schloßzahn in der kleinen Klappe, mit ge— 

kantetem Buße und ſehr dehnbaren Siphonen. Die 

binten ftarf verſchmälerten und Flaffenden, dünnen 

Schalen mit fehr breitem Zahne in der rechten Klappe 
und concavem Zahne in der Tinfen und mit fangen 

Siphonen wie C. ornatissima und C. angulata wurden 
fhon längſt unter Sphenia zufammenaefaßt. Ganz 

ähnliche Schafen wie die Korbmuſcheln haben dic zahle 
‚ reichen Arten der Gattung Neaera, nur find diefelben 

ſehr dünn und durchfcheinend, nach hinten förmlich ge— 
ſchnabelt, mit fangem, äußerm Bande, fihmafer Schloß— 
' platte, einer vom Wirbel zum Nande laufenden Rippe umd 

nur fetcht gebuchteter Manteflinte, ihr Fugeliger Bewohner 
‚ mit ungfeichen Siphonen. Hieran ſchließen einige Gon- 
| chyliologen die Gattung Pandora, von deren zehn Arten 

vier in den europäiſchen Meeren vorkommen. Selbige 
haben zarte, dünne, ungleichflappiae und hinten Flaffende, 

uni: Schalen, deren rechte flache Klappe 
einen fenfrechten Schloßzahn und einen überfchlagenden 

intern Rückenrand, die finfe nur eine Schloßgrube und 
| einen übergreifenden vordern Rückenrand befikt. Das 

dreieckige Band ift chief umd innerlich, Die Mantelfinie 
faum gebuchtet. Der Fuß des Thieres ift ziemlich groß 

‚und lanzetlich, die Siphonen ungleich, die Kiemen lang 
‚ in jene hineinragend. Die gefchnabelte Bandora, P. ro- 

strata (Fig. 324, 325), lebt an den englifchen und fran- 

zöfifchen Küften tief im Sande verftedt. Bei aa aufge 
ſchnittener Mantel, ed hinterer und vorderer Schließmuskel, 
e Leber, f Theil des Darmes, g Siphonen, b Fuß. 

N 

Fig. 324. 325. 

Gefchnabelte Pandora. 

aufgeſtellt worden tft, 
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Anatina. 7. Entenmufdel. 

Der Name Entenmufchel ift weit hergehoft und man 
darf bei ihm wie bei fo fehr vielen fyftematifchen Namen 
nicht nach der Beziehung fragen, welche den Autor zur 

Wahl des Namens veranlaßt hat, um fo weniger, da von 
einer fehr gewichtigen Autorität geradezu der Grundſatz 

daß Die zu wählenden Namen gar 
feine Bedeutung oder vielmehr Beziehung zu den durch 

fie zu bezeichnenden Thieren haben follen alfo ganz wie 
8 bei unfern eigenen Samiliennamen der Fall ift, um 
deren Herkunft fih heut zu Tage Niemand fümmert. 

Laſſen wir alfo auch unerörtert, was fi) Lamarck bei der 
Wahl des Anatina flir dDiefe Mufchel dachte, alle Conchy— 

fiologen wiffen ja, welchen Typus er damit bezeichnete, 
Es find quer verfängerte, fehr dünne, hinten flaffende, 
innen yperfmutterartige Schafen ohne Schloßzähne, aber 
in jeder Klappe mit einem nach innen vortretenden Löffel, 
von welchen eine dünne Platte fenfrecht auf der innern 

Fläche ftehend herablauft und vor demfelben mit einem 
Spalt, unmittelbar vor beiden Löffeln ein alattes drei— 
eckiges Knöchelchen in der Mitte des innerlichen Bandes. 
Der vordere Musfeleindruc ift groß, der hintere Flein 
und Die Mantelbucht undeutfich, ziemlich tief. Das Thier 
hat einen Fleinen Fegelfürmigen Fuß, verwachfene fleifchige 
Siphonen mit warzigen Borfprüngen an den Deffnungen, 
jederfeits zwei Mundlappen und hinten freie iemenbfätter. 
Die wenigen im indifchen Dceane an Flußmündungen 
lebenden Arten ftefen im Sande und Schlamm. So die 

verlängerte Entenmufchel, A. subrostrata (Fig. 326), 
ungemein dünn und weißlich, A. lanterna merklich Fürzer 
mit ftärfer hervortretenden Wirbeln, A. rugosa ganz furz 
und breit, hinten chief abgeftußt. 

Fig. 326. 

Verlängerte Entenmufchel. 

Die mit ihren wenigen Arten auf die amerifanifchen 
Meere beſchränkte Gattung Periploma ftüßt fi) auf nicht 
ganz dünne, ungfeichfeitige und ungleichklappige Schalen, 
welche nad) hinten ganz verfürzt, etwas abgeitußt und faum 
Flaffend find. Ihr Schloß befteht in jeder Stlappe aus einem 

ſchmalen fchiefen föffelfürmigen Rortfaß für das innere 
Rand, der mit dem Rückenrande einen tiefen Einfchnitt bif- 

det, in welchen ein kleines dreieckiges Knochefchen paßt. Der 
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vordere ſchmale Muskeleindruck Fiegt nah am Rande, der 
kleine hintere ift gerundet und die Mantelbucht feicht. P. tra- 
pezoides rundlich trapezoidal, mit Wachsthumsitreifen. — 

Beſſer befannt, weil in den europäifchen Meeren lebend, ift 
die Gattung Thracia mit quer eiförmigen oder fanglichen, 
ziemfich dünnen und an beiden Enden Flaffenden Schalen, 
deren zahnlofer Schloßrand hinter den Wirbeln einen 
bisweilen löffelartigen Wulft für das innere Band hat, 
während dag Außere Band unmittelbar über dem innern 
fißt und ein Fleines Knöchefchen gerade in einem Einfchnitt 
unter den Wirbeln figt. Der vordere Muskeleindruck ift 

fang und ſchmal, die Mantelbucht ziemlich tief. Das 
Thier hüllt fi in einen dicken Mantel und hat zwei furze 
getrennte Siphonen, einen kleinen zufammengedrücten 
Fuß und große, vollig getrennte Kiemen. Arten: Thr. 
magnifica, Thr. plicata u. a. — Eine dritte. Gattung 
dDiefes engern Formenfreifes heißt Lyonsia oder Magdala, 

ausgezeichnet durch Fürgere, vereinigte Siphonen, längern 
Fuß, breites inneres Band, fchwache Mantelbucht und in 

der Schale durch eine ſchmale fchrage Rinne am zahnlofen 
Schloßrande, Der Fuß bildet an feinem Grunde einen 

Byjjus. L. norvegica ift quer verlängert mit nahe der 
Mitte gelegenen Wirbeln. — Mydora an den Philippinen 
und Neuſeeland hat Dreicckige bis eifdrmige, hinten ver- 
fchmälerte und etwas gebogene Schalen mit zwei Diver- 
girenden Schloßzähnen in der rechten Klappe und zwei 
gefurchten Kortfäßen in der linken und mit innerer drei— 
eefiger Bandgrube. — Cochlodesma mit C. praetenius 

an den europäischen Hüften Fennzeichnet die ſchmale Spal— 
tung der Wirbel und ein von einer fihiefen Rippe getra= 
gener Löffelartiger Kortfaß in jeder Klappe für das Band. 
— Myochama mit M. anomioides bei Port Jackſon 

wächft mit der rechten Klappe unmittelbar feſt und hat 
in dieſer zwei Divergirende, durd eine Dreiecfige Grube 
getrennte Zähne, in der freien Klappe zwei folche Fleinere 
Zähne. 

8. Saricava. Saxicava. 

Diefe Gattung bildet mit der folgenden einen eigenen 
ffeinen, in feinen Arten weit verbreiteten Formenkreis, 
welchen von ftrenger Syftematif der Werth einer felbftän= 
digen Familie eingeräumt wird. Die Schafen find eiför— 
mig, oft etwas unregelmäßig, gleichElappig, vorn und 
am Bauchrande etwas Flaffend, mit nur fehr dünner 
Epidermis überzogen und haben in der Jugend zwei 
Schloßzähne, welche im Alter verfümmern oder verſchwin— 
den. Das Band ift außerfich und die Mantelbucht ſchmal 
und tief. Das Thier fpaltet feinen Mantel vorn ziem= 
lich weit, hat aber doch nur einen Fleinen Fegelfürmigen 

Fuß mit Byſſus, hinten dagegen zwei ziemlich Lange, 
ungleiche, faft ganz mit einander verwachfene Röhren. 

Neben dem großen Munde liegen furze dicke Kippentafter. 
Zwei lange ſchmale Kiemen. Die über alle Meere zer— 

ftreuten Arten leben in Steinen, noch häufiger zwifchen 
Korallen, über einander gewachfenen Auftern und Balanen, 
auch unter den Wurzeln großer Seegräfer. Hier oft bes 
engt in ihrem Wachsthum nehmen fie eine unregelmäßige 

Geftalt an und verlangen dann über ihre wahre Ver— 
wandtfchaft fehr forgfältig geprüft zuwerden. An Island 

und ven Faröern lebt fchaarenweife die nördliche Saxi— 

Weichthiere. 

cava, S. pholadis (Fig. 327), weißlich mit gelbbrauner 
Oberhaut und mittelft eines Fleinen Bündels fehr furzer 
Byſſusfäden in ihrem Verſteck befeftigt. FE 

Die runzelige - 

Saricava, 8. rugosa (Fig. 328), ändert nad) Alter und 

Ort fehr ab, trägt ganz jung (A) am Schloßrande Stacheln, 
ältere (BB) und ganz alte (CO) fehen wieder anders aus. 

Fig. 327. 

Nördliche Saricava. 

Fig. 328. 

Nunzelige Saricava. 

Petricola. 9. Petricola. 

Auch die Petricolen, deren man 20 Arten zahlt, 
fteefen in Steinen und Mufcheln und feßen ſich mit einem 
Byfus an. ihrem Fleinen Fegelförmigen Fuße feit, haben 
ebenfalls nur quer verlängerte, an beiden Enden etwas 
klaffende Schalen, deren Oberfläche jedoch meift ftrahlig 
gerippt oder geftreift if. Das Schloß bilden in jeder 
Klappe zwei hafige Zähne, je einer von beiden zweifpißig 
und bei einzelnen Arten findet ſich in einer Klappe nur 
ein Zahn. 
hinten. Die Muskeleindrücke find ungleich, die Mantel= 
bucht groß und breit. 

Das Außerliche Band verlängert fih nad | 

Das did bemantelte Thier hat | 
hinten zwei ungleiche, nur am Grunde vereinigte Röhren, 
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kurze doppelte ungleiche Kiemenblätter und einen kleinen 
Mund mit kleinen dreiſeitigen Lippentaſtern. P. phola- 
diformis (Fig. 329) iſt ſehr fang, P. lithophaga rundlich 
dreiſeitig, die keilförmige P. dactylus (Fig. 330), die 
kugelige P. subglobosa (Fig. 331), die weißliche P. ochro- 
leuca (Fig. 332) und die miesmuſchelartige P. rupestris 
(Fig. 333). 

Keilförmige Petricola. 

Fig. 332. 

Miesmuſchelartige Petricola. 

Dritte Familie, 
| ; Tellmufcheln. 

ei Auch dieſe Familie nehmen wir hier in einem viel 
weiteren Umfange alg fonft von Conchyliologen gefchieht, 
weil wir bei der blos allgemein gehaltenen fyftematifchen 

Tellinidae. 
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Darftellung die zur Trennung in mehre Familien dienen= 
den Merkmale nicht hinfängfich würdigen fünnen. Wir 
vereinen hier alle Dimyarter, deren Mantellappen längs 
der Bauchfeite nicht verwachfen find, deren Fuß zuſammen— 
gedrückt und meift zungenfürmig, ftets ohne Byſſus, zwei 
lange oder furze und gewöhnlich völlig getrennte Röhren 
und vier blattartige Kiemen. Die Schafe ift gleichFlappig, 
rundlich bis quer verlängert, mit divergirenden Schloßzäh- 
nen, bisweilen auch mit Seitenzähnen, bald mit außerem, 
bald mit innerem Bande, mit glatter oder geftreifter, ge— 

rippter oder fein ffulptirter Oberfläche und innen mit 
deutlicher Bucht der Mantellinie. Einige Elaffen noch 
etwas, die meiften aber fchliegen ihre Ränder feſt an 
einander. 

Die fehr zahlreihen Gattungen, welche die ange- 
führten Merkmale mit einander theilen, find theils Meeres-, 
theils Süßwafjerbewohner und beide Gruppen fondern 
ſich in folche mit außerlichem und folche mit innerfichem 
Bande. Alle Toben frei auf fandigem oder ſchlammigem 

Grunde, niemals feitgewachfen oder angeheftet. Wir be— 
ginnen ihre Reihenfolge mit den Süfwaffergattungen, 
unter denen fich die einheimischen Arten finden. 

1. Gnathodon. Gnathodon. 

Bon den beiden Arten Ddiefer Gattung wird die eine 
im See Bontchartrain bei Neu-Orleans febende, Gr. cune- 
atus, gegeffen, ohne deshalb gerade in unfern Sammlungen 

häufig zu ſein. Ihre Schale hat eine dreiecfig eifürmige 
Geftalt, mit brauner Epidermis überzogen, mit fehr dicken 
nach) vorn gefrümmten Wirbeln; unter Ddiefen im der 
rechten Klappe zwei Fleine Schloßzähne vor der Band- 
grube und zwei ftarfe Seitenzähne, in der linfen Klappe 
ein Feines Zähnchen vor der Bandgrube und zwei Seiten- 
zähne, Deren vorderer befonders groß und fparrenförmig 
ift. Das ganze innerliche Band Tiegt in einer tiefen 
Grube jeder Klappe. Der vordere Muskeleindruck ift 
Flein und fehr tief, der hintere flacher; die Mantelbucht 

ſchmal und ſpitz. Am Thiere beachte man den fchiefen 
beifförmigen Buß, die großen, ſpitz dreiedigen Lippen— 

tafter, die Furzen etwas verwachfenen Röhren. 

2. Slauconome. Glauconome. 

Sn den füßen Gewäſſern Oftindiens fommen mehre 
Mufchelthiere vor mit vorn verwacfenen Mantellappen, 
fleinem, plattem Fuße, nur am Ende getrennten Röhren 
und hinten verwachfenen Kiemen. Ihre dünnen Schalen 

find quer verlängert, vorn abgerundet, hinten verfchmäfert 
und etwas Flaffend, mit einer hellgrünen Epidermis über- 
zogen. Das Schloß befteht aus drei kleinen divergiren- 
den Zähnen, deren einer gefpalten ift; das Band ift lang, 
ſchmal und äußerlich, die Wirbel zerfrejfen, die Muskel— 

eindrücke Flein, die Mantelbucht ſchmal und tief. 
Als noch fragfiher Verwandtfchaft mag hier die 

füdamerifanifche Iphigenia erwähnt fein, deren Arten 
dreifeitige Schalen mit zwei Zähnen im der rechten und 
einem gefpaltenen in der Tinfen Klappe haben. Die 
Thiere wurden noch nicht unterfucht. Die gemeinfte Art 
ift I. brasiliensis (Fig. 334) mit dünner olivengrüner 
Epidermis beffeidet. 
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Fig. 334. 
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Brafilifche Iphigenia. 

3. Erbsmufceln. Pisidium. 

Die zierlichen fchief abgerundet vierfeitigen Schalen 
wurden lange Zeit zur folgenden Gattung gebracht, allein 
ihr Bewohner hat ganz Furze, völlig verwachfene Röhren, 
einen zungenförmigen, fehr dehnbaren Fuß, nur hinten 
verbundene Mantellappen. Die fihiefen Schalen wie all 
ihre verwandten mit deutlicher Epidermis beffeidet befigen 
fehr Fleine Schloßzähne, einen in der rechten und zwei in 
der linken Klappe, lange Teiftenartige Seitenzähne und 
ein Aufßerliches Band. Arten: P. obliquum die größte 
von allen, P. zonatum, P, dubium. 

4. Kugelmuſchel. 

Gemeine Süßwafferbewohner, in ftehenden und fließen 
den Gewäffern, zwar klein und unanſehnlich, gewöhnlich 
aber durch ihre Menge in die Augen fallend. Das ziem- 
lich kugelige Thier hat freie, nur hinten verbundene 
Mantelränder, zwei Furze ungleiche am Grunde verwachfene 
Nöhren, einen zungenförmigen fehr dehnbaren Fuß, Flei= 
nen Mund. Die ziemlich dünnen Schalen find rundlich— 
eiförmig, gewölbt, mit fefter grüner Epidermis überzogen. 
Die fehr kleinen Schloßzähne verfchwinden bisweilen 
gänzlich oder find deutlich einer in der rechten und zwei 
fchiefe in der finfen Klappe und fange Seitenfeiften. Das 

furze Band iſt außerlich; die Muskeleindrücke fehr ſchwach, 
die Mantelbucht deutlich. Die Eier entwiceln ihre Brut 
zwifchen den Kiemenlappen. Unſere gemeine Kugelmufchel, 
C. cornea (Fig. 335), ift hornfarben, am Rande gelb— 

lich, innen bläufich, durchſcheinend, fein concentrifch ge— 

Cyelas. 

Fig. 335. 

Gemeine Kugelmufchel. 

ftreift, nur erbfengroß. Sie friecht ſchrittweiſe durch 
abwechſelndes Vorſtrecken und Einziehen des Fußes, 

ſchließt aber bei der geringſten Störung die Schalen und 
Unſere zweite Art, O. rivi- fiegt dann regungslos da. 

Weichthiere. 

cola ift anſehnlich größer. Andere Arten in Nordamerika, 

Braſilien und Neuholland. 

5. Cyrene. Cyrena, 

In den fließenden Gewäffern warmer Länder leben 

der vorigen im Habitus ganz ähnliche Mufcheln, nur 
find fie dickſchaliger, mit dicker, bräunficher oder grün— 
ficher Oberhaut bedeckt, mit zerfreſſenem Wirbel und bes 
fonders unterfehteden durch drei divergirende Schloßzähne 
in jeder Klappe und jederfeits einen glatten oder geitreif- 
ten Seitenzahn. Das Band ift äußerlich, fang und jtarf 
hervortretend, die Musfeleindrüde Flein und länglich, die 
Mantellinie bald einfady bald mit fihwacher Bucht. Der 
dünne Mantel befranzt bei einigen Arten feine Ränder, 
vereinigt fich hinten und die furzen zufammengedrüdten 
Röhren find am vereinigten Grunde mit einem Zentafel- 
franze umgeben; der Fuß zufammengedrüct, der Mund 
groß und rund. Die graugrüne Cyrene, C. fuscata 
(Fig. 336), Tebt in den Flüffen Indiens und Chinas, 
ift herzförmig, eng concentrifh gefurcht, innen an den 

Fig. 336. 

—— 

Graugrüne Chrene. | 

Wirbeln violet. Sie hat wie C. distincta, C. ceylanica, 

C. nobilis furze glatte Seitenzähne, wogegen man die 
Arten mit langen geftreiften Seitenzähnen wie C. cor und 
C. orientalis gern unter dem Namen Corbicula generifh 
zufammenfaßt. 

Die lebte Süßwaffergattung der Familie, Galatea, 

lebt mit wenigen Arten in den Flüſſen Afrifag und 
unterfcheidet fich wieder durch die Schloßbildung ihrer 
ftarfen dreifeitigen Schalen mit kurzem dien äußerlichen 

Bande. Es find namlich in der rechten Klappe zwei 
divergivende, einen Sparten bildende Zähne und davor | 
noch ein Fleiner Zahn, in der finfen zwei oder drei Zähne, | 

alle gefurcht, vorhanden, die Seitenzähne aber nur ſchwach 
angedeutet. Die Mantelränder verbinden ſich nur hinten 
vor den ungleichen, vollig getrennten Siphonen ; ver Ruß | 
ift groß, zufammengedrüct mit feharfem untern Rande, 

der Mund groß mit furzen breiten Zippentaftern. An | 
häufigften gelangt in unfere Sammlungen G. radiata | 
mit vom Wirbel ausftrahlenden Streifen. | 

6. Pfeffermuſchel. 

Mufchelthiere, welche ohne Pfeffer nach folhem an— | 
genehm fihmeden und deshalb gern gegeſſen werden, alfo 
auch ihren Namen mit Recht verdienen. Der Syftematifer 

Serobieularia. 

l 1 



| zuſammengeſtellt. 
kaum klaffende Schalen mit ſchwacher hinterer Falte und 

Muſcheln. 

hat jedoch an dem Geſchmacke keinen Anhalt, ſondern 
ſucht nach Eigenthümlichkeiten an den Schalen und den 
weichen Thieren und findet ſie, ohne deren Beziehung zu 
dem Pfeffergeſchmack ermitteln zu können. Die dünnen 
Schalen ſind nämlich eirund oder quer länglich, ſehr 
flach und an beiden Enden ganz ſchwach klaffend, daher 
ſie bisweilen auch den Klaffmuſcheln untergeordnet werden. 
Ihr Schloß zeigt in der rechten Klappe zwei kleine un— 
gleiche Zähne, in der linken nur einen, dahinter eine 
ſchiefe verlängerte Grube für das innerliche Band, neben 
welchem noch ein kleines äußerliches vorkömmt. Die bei— 

den Muskeleindrücke liegen faſt gleich weit vom Schloſſe 
entfernt. Die Mantellinie bildet eine breite Bucht. Das 
ſtark zuſammengedrückte Thier hat einen dünnen Mantel 
mit weit freien papillöſen Rändern und zwei dünne, 

lange, völlig getrennte Röhren, von welchen dag Athem— 
rohr doppelt fo fang wie das Afterrohr ift. Am Eleinen 
Munde große dreifeitige Lippentafter, die Kiemen doppelt 
und ungleich, der Fuß groß platt zungenfürmig. Sehr 
befannt ift die mittelmeerifche Ser. piperata, eiförmig mit 

fleinen mittelftändigen Wirbeln und bloßen Anwachs— 
ftreifen. Die in der Nordfee heimifche platte Pfeffer- 
mufchel, Ser. compressa (Fig. 337), wird dort nicht 

gegeffen und ift fait Freisrund, ſchmutzig grau, röthlich 
oder gelblich. Wenige andere Arten in andern Meeren. 

Big. 337. 

Platte Pfeffermuſchel. 

Als ſehr nah verwandt wird die Gattung Erycina 

oder Syndosmya betrachtet, deren wenige Arten an den 
europäiſchen Küſten im Sande leben. Ihre Schale hat 
dieſelbe oder eine mehr verlängerte Geſtalt, zumal nach 
vorn, wo ſie winklig wird und mehr klafft als hinten. 
Das Schloß beſteht aus zwei ſehr dünnen Zähnen in 
der rechten und einem in der linken Klappe und aus zwei 
Seitenleiſten. Das innere Band iſt ſtark und knorpelig, 

das äußere kurz, dünn und faſerig, die Muskeleindrücke 
laͤnglich und die Mantelbucht ſehr tief. Das dicke Thier 
beſetzt ſeine verdickten Mantelränder mit drei Reihen ver— 
dickten Papillen, hat lange, völlig getrennte und ungleiche 
Röhren, kleine ungleiche Kiemenblätter, einen langen 
gekrümmten Fuß und große Lippenlappen neben dem 
großen Munde. Die Schalen erreichen kaum Zollgröße 
und glänzen prächtig mit zarter Färbung, z. B. E. seg- 
mentina. 

7. Semele. Semele, 

Bahfreiche Arten in faft allen warmen Meeren auf 

fchlammigem und fandigem Grunde in fehr verfchiedenen 
Tiefen wurden von Schumacher als eigene Gattung mit 
dem Namen Semele betrachtet umd gleich darauf von 
Lamarck mit fremdartigen Formen unter Amphidesma 

Es find ziemlich Freisrunde, dünne, 
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mit zwei Eleinen Schloßzähnen und fehr großen Seiten- 
zähnen, mit großem innerlichen und Fleinem Außerfichen 

Bande, großen Musfeleindrücden und tiefer Mantelbucht. 
Die bunte Semele, S. variegata (Fig. 338), an der weſt— 
afrifanifchen Küſte flecft ihre vundlichen rörblichweißen 

Schalten braungelb und ftreift die Wirbel ftrablig; andere 
Arten S. reticulata, S. solida u. f. w. 

Fig. 338. 

Bunte Semele. 

Die Arten der fehr nah verwandten Gumingia, von 
welcher Deshayes meuerdings das Thier unmterfuchte, leben 

nur an den amerifanifchen Hüften, den dies— und jen- 
feitigen und zeichnen ihre Schalen durch eine faft löffel— 
fürmige Grube im Schloß für das innerliche Band aus, 
auch durd) den einzigen Fleinen Schloßzahn und zwei 
ftarfe Seitenzähne in der rechten Klappe, welche in der 
finfen fehlen. Die Musfeleinprüde find fehr ungleich, 
die Mantelbucht tief. Die abgerundete Cumingia, C. 
mutica (Fig. 339), an der amerifanifchen Wertfüfte. 

Fig. 339, 

Cumingia. 

Unter Mesodesma vereinigte Deshayes einige Arten, 
deren dicke Schafen feftfchließend unter dem Wirbel eine 
dreieckige Bandgrube und davor und dahinter einen Zahn 

haben. Die großen Musfefeindrüde tief und die Mantel- 

bucht Fein. Die Mantellappen verwachfen an der Bauch— 
feite auf zwei Drittel Länge mit einander, die Röhren 
furz und völlig getrennt, Die Kiemen doppelt und ungleich, 
der Fuß fehr platt und lanzetlich. M. erycina flein, 
oval, mit kurzen glatten Seitenzähnen, M. aretata und 
M. donaecia quer verlängert Feiffdrmig, hinten fchief ab— 
geftumpft mit gefurchten Seitenzähnen, M. donacilla 

quer verfängert, abgerundet, mit fangen vordern und 
funzen hintern Seitenzähnen. Letztere ſchon von Poli 
befchriebene Art nahm Lamarck als Typus feiner Gat- 

tung Donacilla. 

8. Trogmuſchel. Mactra. 

Gemeine, zum Theil aber ſchöne Mufcheln, manich- 
faltig und an den verfehiedenften Küften der gemäßigten 
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und warmen Meere, höchftens bis zehn Klafter Tiefe 

hinabgehend. Die Schalen find dreifeitig oder quer 
oval, ziemlich gewölbt und am hintern Ende ſchwach 
flaffend, mit fehr breitem Schloß, welches unter den 
Wirbeln eine große dreifeitige Bandgrube hat, einen 
dreieckigen Spaltzahn daneben, zwei große lamellenartige 
Seitenzähne. Das innerliche Band tft fehr dick, Die 

Musfeleindrüde groß, die Mantelbucht ſchwach. Das 
mehr oder minder dicke Thier öffnet vorn feinen dünnen 
Mantel und hat hinten zwei ziemlich gleiche vereinigte 
Röhren, vier fange ungleiche, hinten verwachfene Kiemen, 
einen fehr Fleinen Mund mit fchmalen Lippentaftern und 
einen großen dreiedigen, comprimirten Fuß. 

Die zahlreichen Arten nöthigten die Conchyliologen 
zur Auflöfung der Gattung. Sie befchranfen den alten 

Linnefchen Namen auf M. stultorum, M. turgida u, a. 
mit. fchräger Randgrube für das Außerfiche Band und 
mit langen linealen Seitenzähnen. Maectrinula nennen 
fie Die dünnen dreifeitigen Schalen wie M. plicataria mit 
dünnen Scloßzähnen und Furzen Seitenzähnen, drei— 
feitiger Aufßerer Bandgrube und runder Mantelbucht ; 
und unterfcheiden davon M. carinata als Mactrella, weil 

deren hinterer Seitenzahn fehr kurz, faft rudimentär ift; 
die großen und dicken M. gigantea, M. solida fehr gemein 
an den europäifchen Küften, M. triangula als Hemimactra 
mit Eleinen Schloßzähnen und fangen Seitenzähnen, von 
der inmern nicht getrennten Außern Bandgrube und mit 

feiner Mantelbucht. Schizoderma eckt ſich dreifeitig und 
hat eine fihiefe Außere Bandrinne und eine winffige 
Mantelbucht 3. B. M. Spengleri. Bei der ebenfalls 
dreifeitigen Mulinia verfteckt fi) das Außerliche Band ganz 
in das innerliche und der Schloßzahn ift fehr ftarf, die 
Seitenzähne kurz, die Mantelbucht wiederum winflig, fo 
M. edulis, Wir bilden nur die weißliche brafififche Trog- 
mufchel, M. brasiliana (Fig. 340) ab. 

Big. 340. 

N > 

Brafilifche Trogmuſchel. 

9. Blutmufdel. 

Querelliptiſche, ziemlich flache und an beiden Enden 
etwas Flaffende Schalen mit zwei Fleinen, ungfeichen, 
divergirenden Schloßzähnen in jeder Klappe, mit fehr 
ſchwachen Wirbeln und langem, Außerlichem Bande, mit 
vorderm ovalen, hinterm kreisrunden Musfeleindrude 
in tiefer Mantelbucht. Das Thier wurde noch nicht 
unterfucht, fo daß die fyitematifche Stellung auch noch) 
nicht ficher begründet ift. Einige ftellen die Gattung 
vielmehr zu den SKlaffmufcheln, während wir hier die 
Reihe der meeresbewohnenden Tellmufcheln mit Außer- 
lichem Bande beginnen. Die rofige Blutmufchel, S. rosea 

Sanguinolaria. 

Weichthiere. 
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(Fig. 341), lebt an den Antillen und ift weiß, nur an 
den Wirbeln rofig. 

Fig. 34. 

10. Sandmufcdel. Psammobia. 

Im Bau des Thieres gleicht diefe Gattung über- 
rafchend ven typifchen Tellmuſcheln. Es ift nämlich 
ftarf zufammengedrückt, mit dünnem, geöffneten Mantel 
beffeidet, deſſen Ränder einfache Cirren befeßen, mit zwei 
fehr langen, vollftändig getrennten Röhren, ftarfem, 
fantigem Fuße, weiten, querem Munde, doppelten uns 
gleichen Siemenblättern verfehen. Die quer oblongen 
Schalen. find ziemlich flach, an beiden Enden etwas 
flaffend, mit fleinen Wirbeln und zwei Fleinen diver— 
girenden Scloßzähnen in jeder Klappe, langem, Außer- 
fihem Bande, großen Musfeleindrüden und ſchmaler 
tiefer Mantelbucht. 

Die zwei Dutzend über die warmen Meere zerftreuten 
Arten führen verfehiedene Gattungsnamen. Die geftrahlte 
Sandmufchel, Ps. oceidens (Fig. 342), im Mittelmeer 
mit weißen und rothen Strablenftreifen wird mit Ps. 
maxima und Ps. togata unter Psammocola zuſammenge— 

Fig. 342. 

Seftrablte Sundmufchel. 

ftellt, die ſtärker flaffenden Ps. modesta und Ps. Kinder- 
manni mit drei Schloßzähnen in der einen Klappe unter 
Amphichaena, nod) andere wie Ps. violacea unter Psam- 

motrea, Ps. flavicans und Ps. elongata unter Psammo- 

tella. Eng an fihließt fich auch die in 23 Arten befannte 

Gattung Soletellina, deren Thier wie überhaupt von 
vielen Pfammobien nod gar nicht befannt ift. Ihre 

Schalen find quer eirund, flach, kaum Flaffend, hinten 
gefielt und verſchmälert, vorn abgerundet, mit faft mittel= 
ftändigen Wirbeln, ein oder zwei fehr Fleinen Schloß— 
zähnen, fehr dickem Bande und fehr ftarfer Mantelbucht. 
Die geitrahlte Sofetellina, 8. radiata (Fig. 343), im 
indischen Oceane ziert ihre violeten Schalen mit dunfeln, 
vom Wirbel ausgehenden Strahlen. 
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Muſcheln. 

Fig. 343. 

Seftrahlte Soletellina. 

11. Tellmufder. 

Die Tell- oder Sonnenmufcheln bilden in ihrer nach 
Hunderten von Arten gezählten Manichfaltigkeit eine 

ſchöne Zierde der Conchylienſammlungen, machen aber 
dem Spyjtematifer wie alle ſehr artenreichen Gattungen 
große Schwierigfeiten. Im Allgemeinen find fie quer 

verlängert bis Freisrund verfürzt, flach gedrücdt und 

hinten gewinfelt, aucd mit einer vom Wirbel herab- 
fommenden alte, vorn gerumdet, bisweilen ſchwach 
flaffend. Ihr Schloß befteht aus ein oder zwei Fleinen 
divergirenden Schloßzähnen und mit oder ohne zwei 
Seitenzähnen. Bon den fleinen, einander fehr genäher- 
ten Wirbeln zieht fich das ftarfe Band lang nad) hinten. 
Der hintere Muskeleindruck ift größer als der vordere 
und die Mantelbucht fehr tief. Das nur erft von weni- 
gen Arten befannte Thier ift feiner Schale entiprechend 
ftarf zufammengedrüct, mit fehr dünnem Mantel, deſſen 
Ränder hinten verbunden, vorn mit fleinen Fäden be= 
feßt find. Zwei fange, dünne, völlig getrennte, ungleiche 

- Röhren, ein ftarf zufammengedrückter Tanzetförmiger Fuß, 
fleiner Mund mit großen eiförmigen Lippentaftern und 

fleine ungleiche Kiemenbfätter. 
Die Arten entfalten ihren ſchönſten und größten 

Formenreichthum in den tropifchen Meeren, in den ge= 

mäßigten find fie minder fchön und weniger zahlreich. 
Ueberall ftedfen fie im Schlamm und verbergen die zier— 
lichen Schalen. Bon dem Heer eigener Gattungen, welche 
die Manichfaltigfeit überfichtlich qruppieren follen, mögen 

hier nur einige fo kurz bezeichnet werden wie ihre Be- 
gründer fie aufgeftellt. Tellinella begreift die fehr ver- 
fängerten,, hinten gefehnabelten Schalen mit ftarfer Kalte 

und zwei Seitenzähnen in der einen Klappe: die geſchnä— 
belte Tellmufchel,, T. rostrata (Fig. 344), im indifchen 
Deeane mit purpurrötblichen Schalen, T. virgata mit 

Tellina. 

Fig 34. 

Geſchnäbelte Tellmufchel. 
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Strahfenftreifen, T. sulphurea u. a. Sehr ähnlich, nur 
hinten kürzer und ftumpfer ift Peronaederma mit T. 

punicea, hinten noch kürzer und feilförmig Moera mit 
T. donaeina. Auch die Schalen von Arcopagia find 

ganz kurz bis Freisrund und fehr flach mit deutlicher 
alte und foll ihr Bewohner jederfeits nur eine Kieme 
haben: T. discus blog concentrifch geftreift, T. concen- 
trica zugleich mit Strahlenlinien, T. serobinata genekt 
und mit ftarfer Falte. Phylloda ift fehr verlängert, hin— 

ten winflig und gefielt: T. foliacea. Strigilla zeichnet 
die finfenförmigen Schalen mit Ziezaditreifen und bat 
in der rechten Klappe nur einen großen zweifpaltigen 

Schloßzabn, in der linken einen einfadhen und zwei 
Seitenzähne in jeder Klappe: T. carnaria. Macoma 

ohne Seitenzahne und mit nur einem Kiemenbfatt jeder- 
feits erfcheint wie Arcopagia fchärfer gefchieden ; ihre Art 
ift T. umbonella. In Nordamerifa nennt man die Arten 
ohne Seitenzähne Psammobia, welchen Namen Lamarck 
mit andern Eigenthümfichfeiten begründete. 

12. Stumpfmufcdel. 

Die Stumpfmufcheln bevöffern mit etwa funfzig 
Arten die warmen und gemäßigten Meere, graben fich 
überall in den Sand flacher Küften, wo fie oft von der 

Ebbe trocken gelegt werden und dann fchnell dem Waſſer 
zufriechen. Ihr langer Tanzetlicher Fuß befähigt fie auch 
zu furzen Sprüngen und zu follernden Bewegungen. 
Ihr dünner Mantel ift längs der ganzen Ränder gefranzt, 
die Röhren dünn und völlig getrennt, der quere Mund 
mit fleinen Zippentaftern,, das äußere Kiemenblatt viel 
fürzer als das innere. Mehr Gelegenheit als die Thiere 
hat man ihre Schalen zu beobachten, da diefelben in 
feiner Gonchylienfammfung fehlen und durch ihre Feil- 
formige, hinten ſchief abgeſtumpfte Geftalt feicht von 

-den Tellmufcheln zu unterfcheiden find. Das fchmafe 

Schloß hat in jeder Klappe zwei Zähne, bisweilen aud) 
Seitenzähne. Die Mantelbucht mäßig tief, das Band 
furz. 

Gegenwärtig befchränft man den Namen Donax 
gern auf die dreifeitig Feilförmigen Schafen mit einem 
zweifpaltigen Zahne in der einen Klappe und ein oder 

zwei Seitenzähmen im jeder Klappe und mit breiter 

Mantelbucht wie D. denticulatus mit einem geferbten 
Rande und feinen Strahfenftreifen und D. incarnatus 

fehr kurz dreifeitig. Die dreifeitigen Schalen mit ſpitzem 
Borderende und ebenfall® zwei Seitenzähne wie die oft 
indifcye D. scortum (Fig. 345) ftehen unter Hecuba ; 
andere wie D. cuneatus und compressus unter Latona, 
D. ringens und trunculus unter Serrula, D. nuculoides 

unter Heterodonax u. f. w. 
Weit über den nördlichen atlantifchen Dcean verbreitet 

lebt Cyprina islandiea als eigener Gattungsiypus. Ihre 
dicke, gewölbte, ziemlich herzförmige Schafe beffeivet eine 
dicke grünlich braune Oberhaut. Ihr dickes Schloß be— 
ſteht aus drei ungleichen divergirenden Zähnen in jeder 

Klappe. Das Band iſt dick und die Mantellinie buchtet 

ſich nicht. Das Thier zeichnet ſich durch ſeinen ſichel— 

förmigen gedrückten Fuß mit gezähnelter Kniekante aus, 
ſchließt den Mantel hinterwärts, wo die zwei’ Furzen un— 

gleichen Nöhren hevvortreten. 

Donax. 

197 
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Fig. 345. 

Dftindifche Sumpffchnede. 

Venus. 13. Venusmuſchel. 

Warum Linne gerade diefe Mufchelgattung der olym— 
pifchen Liebesgöttin gewidmet hat, ift nicht recht einzu— 
ſehen. Ihre Schafen find zum Theil zwar fchön, zierlic) 
und nett, aber man darf fie doch Feineswegs als die 
fchönften bevorzugen. Auch gemein und jedem Sammler 
leicht zugänglich find fie, zahlreich über alle Meere zer: 
jtreut, in den fihönften Arten allgemein beliebt, aber der 
Syftematifer hält fie für fehr unzuverläffig und fehwierig 
hinsichtlich ihrer fpecififchen und generifchen Eigenthüm— 
lichfeiten. Linne faßte dieſe fehr allgemein auf, fo daß 
mit der Vermehrung der Arten nad) ihn die Abtrennung 
neuer Gattungen fich als nothwendig heraugftellte, wo— 
mit man Leider bis ins DVerderbliche vorgegangen iſt. 
Dieſes wird vermieden durch folgende Charakteriſtik ver 
Gattung. Die diden, mehr oder minder bauchigen 
Schalen find rundlic oder dreifeitig, mit deutlichen 
Feldchen vor und hinter den ftarfen vorwärts gewendeten 

Wirbeln, mit dickem, randlichem Bande, drei Divergirenden 

Schloßzähnen in jeder Klappe, bisweilen nur mit zweien 
und einem hintern rudimentären. Große Muskeleindrücke 
und eine marfirte Mantelbucht. Am Thiere beachte man 
die gefalteten, nur hinten verbundenen Mantelränder und 
die furzen ungleich ftarfen, getrennten oder verbundenen 

Röhren mit Faden am Ende und den comprimirten dreis 
feitigen Fuß. Die Kiemen bilden fehr große, ungleiche 
Blätter; der Mund ift Elein. 

Die Arten kommen an allen Meeresfüften vor und 
indern in der Farbenzeihnung und Skulptur ihrer 
Schafenoberfläche vielfach ab. Die meiften werden ge— 
geſſen. Nach den Schalen Tafjen fie ſich wohl überficht- 
lich gruppieren, allein die Gruppenmerfmale find theils 
nur geringfügige, theils nicht hinlanalich ſcharfe. Wir 
führen nur einige Beifpiefe an. Die gegitterte Venus, 
V. cancellata (Fig. 346) in den amerifanifchen Meeren 

ift herzförmig, rundlich, aefurcht, braun gefleckt und mit 
hohen concentrifchen Rippen umgürtet. Mit folchen Dichter 
ftehenden Rippen verfehen ift die faft freisrunde V. puer- 

pera, und mit wellig geferbten V. reticulata, während 

Weichthiere. 

Fig. 346. 
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Gegitterte Benus. 

bei der viel gefurchten V. crebrisulca (Fig. 347), Die 
Strahlenfurchen auf der Mitte ganz fehlen und Die con= 
centrifchen Nippen vorn und hinten dick geblättert find. 
Die Strablenfurden veranlaffen am Rande Kerbung und 
ſolch fein geferbte Ränder fommen aud) bei glatter Ober— 

ig. 347. 

Gefurchte Benus. 

fläche vor, fo bei.der fait Fugelig herzförmigen V. mer- 
cenaria. Dreifeitig und nad) hinten etwas ausgezogen, 
auch durch nur zwei Schloßzähne ausgezeichnet find V. 
flexuosa und squamosa. V. gnidia newöhnlid) als Chione 

generifch abgefondert, mit ovaler Schafe, deren hohe con= 

centrifche Rippen zackig find, befißt in der rechten Klappe 
drei, im der finfen nur zwei Zähne und eine fchwache 
Mantelbucht. Dreifeitig mit bfattlofen Rippen und 
hinterer Kante, auffällig charafterifirt find V. plicata, 
V. paphia und V. lamellata. Dagegen verlängert ſich die | 
Zickzackvenus, V. textile (Fig. 348), an den indifchen 
Küften beträchtlich umd zeichnet ihre glatte ledergelbe 
Dberfläche mit braunen, durch einander laufenden Zid- 
zacklinien. 

349), in den nördlichen Meeren gehört zu den langen, 

dig. 348. 

Auch die gemeine Venus, V. vulgaris (Fig. 
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Aufcheln. 

ig. 3W. 

iſt concentrifch gefurcht, gelblich und innen mit einem 
violeten Fleck gezeichnet. Die dreifeitige V. undulosa bat 
feine concentrifche Furchen und wellige Zickzacklinien, die 

ſchief dreifeitige V. aphrodinoides nur feine concentrifche 
Kurden, u. v. a. 

14. Eythere. Cytherea. 

Bei einer großen Anzahl Venusmuſcheln aller Meere 
tritt außer den drei ungleichen Divergivenden Schloßzähnen 
in beiden Klappen noch ein Fleiner vorderer Seitenzahn in 
der linken Klappe auf und deshalb fonderte Lamarck diefes 

Artenheer generifch von Venus ab. Ihre übrigen Merk— 
male wiederhofen zum Theil die jener Arten. Die Schalen 
find ebenfalls rund, oval dreifeitig oder verlängert, glatt, 

gefurcht, geftreift, fehr manichfaltig gezeichnet, ihre Man— 
telbucht veränderfich. Die Thiere haben, ob alle weiß 
man nicht, völlig getrennte Mantefränder, zwei ungleiche 
verbundene Röhren, große ungfeiche Kiemenblätter, Wäh- 
rend mehre Conchyliologen die Gytheren gar nicht von 
Venus trennen, weil jene Charaktere manichfach in jene 
übergeben, haben andere auch für fie noch eine Anzahl 
eigener Gattungsnamen eingeführt, welche unfere Berück— 
ſichtigung nicht verdienen. Die weiße Cythere, C. mere- 

trix (Fig. 350), im indifchen Deeane hat rundliche, 

Fig. 350. 

Weiße Cythere. 

glatte, weiße Schalen mit gefleckten Wirbeln und bläu— 
lichen Feldchen. Eine höchſt ausgezeichnete und geſchätzte 
Art iſt Die ſtachelige Cythere, ©. dione (Fig. 351, 352), 

welche an der tropifchen Weftfüfte Südamerifas häufig 
vorfömmt und in unfern Sammlungen auch häufig ge— 
ſehen wird. Schief herzförmig und hellfleiſchfarben mit 
hohen Zamellenrippen befränzt fie ihr purpurnes Hinter 
feld mit fangen Stacheln. Im Mebrigen gleicht ihr vie 

ſtachelloſe C. rosea auffallend, wenigſtens in der innern 

Bildung auch die fehr verlängerte mit dunffen Strahlen- 
ftreifen gezeichnete C. gigantea. Andere rundliche oder 
dreifeitige, zierfich arzeichnete Arten wie C. divaricata, 
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Fig. 351. 352. 

Stachelige Chthere. 

C. testudinalis, ©. suleatina wurden unter Circe ver— 

einige, die prächtig glänzenden C. tigrina, C. ornata, 
C. pieta unter Lioconcha, andere noch unter andern 

Namen. 
Eine Anzahl von Venusmuſcheln (28 Arten) ver 

bringt ihr Leben nach Art der Bohrmufcheln in Felſen— 
und Steinlöchern und heftet fih mit Byffus fell. Ob 
fie die Zöcher felbft bohren oder vorhandene bezichen weiß 
man nicht. Zamarc vereinigte fe unter Venerupis, nach— 
dem fie ſchon fange vorher von Fleuriau de Bellevue 

Rupellaria genannt waren. Die etwas Flaffenden Schalen 

find vorn ganz kurz abgerundet, hinten verlängert und 
haben in der rechten Klappe zwei, im der linken drei 

Schloßzähne, große ungleiche Muskeleindrücke und eine 
dreifeitige Mantelbucht. Am Thiere beachte man die 

ungfeichen, zur Hälfte verbundenen Röhren, den fegel- 
fürmigen Fuß, Die ungleichen Kiemenbfätter und die 
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ffeinen Lippentafter, Die gemeine Benerupig, V. per- 

forans (Fig. 353), ſteckt in Kreidefelfen an der englifchen 

Küfte und ift oval rhombiſch, quergeftreift, Hinten abge— 

ſtutzt. V. carditoides von derfelben allgemeinen Gejtalt 
trägt blatthohe Rippen, während die etwas fürgere V. ob- 
longa mehr gerundet und faft glatt ift. 

Gemeine Benerupis. 

Aus dem »engern Formenkreiſe der Benusmufcheln 
find noch einige generifche Typen zu erwähnen. Zunächſt 
Dosinia oder Artemis mit ziemlich dicken, Tinfenförmigen, 

regelmäßig concentrifch gefurchten Schafen, deren breites 
Schloß aus drei divergirenden ungleichen Schloßzähnen 
und einem vordern Seitenzahne in jeder Klappe befteht. 
Das Mondfelochen vor den Fleinen fchiefen Wirbeln ift 
tief, die Bandrinne äußerlich, die Muskeleindrücke aroß 
und zwar der vordere halbmondförmig, der hintere rund, 
die Mantelbucht tiefwinfelig. Das Thier hat gleiche ver— 

bundene Siphonen, einen großen beilförmigen Fuß, fehr 
ungleiche Kiemenblätter und fange dreieckige Lippentafter 
neben dem kleinen Munde. Die meift weißen Schafen 

find erft bei fehr forgfältiger Vergleichung fpecififch zu 
unterfcheiden, 3. B. D. discus und D. juvenilis. — Eben— 
falls Freisrunde doch minder dicke Schalen mit diceren 
Wirbeln, ohne Mondchen davor, mit drei Fleinen uns 
leihen Scloßzähnen ohne Seitenzähne, mit feiner 

Bandrinne und großen Musfeleindrücen typen die Gat- 
tung Cyelina, 3. ®. C. chinensis. — Pullastra begreift 
querovale, ziemlich dünne und flache Benusmufcheln mit 
drei einander gemäherten, oft gefurchten Schloßzähnen, 
mit runder eben nicht tiefer Mantelbucht. Ihr Bewohner 
mit langem, comprimirtem, dreiecfigem Fuße und Byſſus— 
fäden, fehr ungleichen, zum Theil verbundenen Siphonen 
und mit ungleichen Kiemenblättern. Arten: P. inflata, 
P. malabarica, P. perovalis, — Tapes heißen die quer 

verfängerten, hinten ſchief abgeftumpften dünnen Venus— 

mufcheln mit drei Schloßzähnen und deren Thier in der 
untern Hälfte vereinigte Siphonen und einfache Mantel- 
ränder hat, fo die eigenthümlich gezeichneten T. papilio- 
nacea, T. litterata und T. punctifera. 

Vierte Familie, 
Pueiniden. Lacinidae. 

Mit diefer Familie beginnt die große Reihe der In— 
tegripalliaten oder folcher Muſcheln, deren Mantellinie 

an der Innenfeite der Schalen feine Bucht bildet, fondern 
gleichmäßig dem Schalenrande parallel verläuft. Unter 

Weichthiere. 

diefen zeichnen fich die Luciniden von allen vorigen weiter 

fehr erheblich aus, dadurch daß fie feine Röhren oder 
Siphonen haben, vielmehr ihr blos hinten geſchloſſener 

Mantel hier zwei Löcher befikt, eines für den Austritt 
der Erfremente, das andere für das Athemwaffer. Der 
Fuß ändert ab. Shre Schafen find allermeift rund, finfen- 

förmig, völlig gefihloffen mit äußerlichem oder rand- 
fichem Bande und großen ungleichen Musfeleindrücen. 

Die Gattungen, meift arm an Arten, find über die 

Meere aller Zonen zerftreut und haben nur Arten von 
neringer Größe aufzuweifen. 

1. Zucima. Lucina. 

Diefe typifche und artenreichfte, damit geographifch 

weiteft verbreitete Gattung beffeidet alle ihre Arten mit 
einem fehr dicken feft anhängenden Mantel, deſſen Ränder 
faft im hintern Drittheil ihrer Zange verbunden find. Der 
After liegt in einem ganz kurzen zurückziehbaren Fortſatze, 
während die Athemöffnung ein einfaches Mantelloch ift. 

Die einfachen Kiemen find groß und ziemlich dick, der 
Fuß lang walzig, wurmförmig, die Mundlappen Flein 
oder fehlend. Die runden, mehr oder minder zuſammen— 
gedrüdten Schafen bedeckt eine Außerft dünne Oberhaut, 
unter welcher aewöhnfich eine einfache oder fehr feine 

Sfuiptur fi bemerflich macht. Cine vom Wirbel nad) 
hinten verfaufende Falte gränzt ein ſcharfes Hinterfeld 
ab. Das Schloß befteht meift aus zwei Divergirenden 

Schloßzähnen und zwei Seitenzähnen in jeder Klappe, 
ändert aber bei einzelnen deshalb oft generifch getrennten 
Arten auffallend ab. Der vordere Mugfeleindruc tft 
überaus groß und reicht weit in die Schale hinab. Die 
Innenfläche der Schafen ift ftets rauh. 

Die Arten heimaten größern Theils in Den warmen 

Meeren, nicht gerade felten auch noch in den gemäßigten. 
Bei der Veränderlichfeit ihrer Schloßbildung war es nad) 
conchyliologifhen Principien leicht fie in Eleinere Gat— 
tungen zu vertheifen. Dann befchränft man nämlich 

Zucina auf die comprimirten Schalen mit deutlichen 
Mondfeldchen vor den Wirbeln und zwei Schloß= und 
zwei Geitenzähnen wie L. jamaicensis, pensylvania und 

gemma, alle mit fehr ſcharf begrenztem vordern und hin= 

tern Felde. Miltha begreift glatte Schalen ohne Seiten- 
zähne wieL. Childreni und Myrtea die mit einem Schloß- 

zahn im der einen und zweien in der andern Klappe z.B. 
L. seabra mit fchuppigen Strahfenrippen. Alm weiteiten 

entfernt fic) Loripes in der Art L. edentula, indem ihr 
Schloß zahnlos ift und das Band in einer fehiefen Rinne 
des Schloßrandes fißt. 

2. Sranfenmufdel. 

Die dicken, quer ovalen und gewölbten Schafen, von 

Cüvier mit dem Gattungsnamen Corbis belegt haben 
zwei furze Dicke ungleiche Schloßzähne in jeder Klappe 
und zwei Ceitenzähne, ftarf herwortretende Wirbel, ges 
ferbte Ränder und ſehr ungleiche Musfeleindrüde. Ihr 

Bewohner theilt die völlig freien Mantelränder in Frans 
fenblätter, befigt nur einfache dicke Kiemenbfätter, feine 

Lippentafter und einen kleinen dehnbaren Fuß. Hier ift 

alfo das Thier in feinem außern Bau viel auffalliger 
von Lucina verfchieden als es die Eigenthümfichfeiten der 

Fimbria. 



Muſcheln. 

Schalen erwarten laſſen. Von den beiden oſtindiſchen 
Arten iſt F. fimbriata concentriſch gerippt und zwiſchen 
den Rippen fein ftrahlig geftreift. 

3. Klauenmuſchel. 

Seltene Muſcheln, welche an der Küfte von Senegal 
in Selfen leben follen und in der rechten Klappe zwei 

Fleine divergirende ungleiche Schloßzähne in der Tinfen 
einen gefpaltenen Zahn befigen und hinter demfelben eine 
ſchiefe, längliche, getheifte Bandarube. Das Thier hat 

Ungulina. 

‚ einen dünnen, unten geöffneten Mantel, einen Eleinen 
- Mund mit fehr Fleinen Zippentaftern, doppelte ungleiche 
Kiemenblätter und einen wurmförmigen Ruß. Die breite 

Stlauenmufcel, U. transversa (Fig. 354) ift weißlich. 

dig. 354. 

Klauenmufihel. 

Artenreicher tritt die Gattung Diplodonta auf, an 
den runden Schalen fenntlicy durch zwei abwechfelnd 
zweifpaltige Schloßzähne in jeder Klappe ohne Seiten- 

zähne, ganz Außerliches Band und große gleiche Musfel- 
eindrüde. Das Thier ſchließt feinen Mantel volljtändig 
und hat eine einfache Athem- und Afteröffnung, doppelte 
Kiemenbfätter, vier Mundlappen und einen wurmför— 
migen Fuß mit Zängsrinnen. D. brasiliensis und D. 
rotundata u. A. 

Zwei mittelmeerifche Arten eiförmiger fehr dünner 
glatter Schalen mit ein oder zwei Fleinen Schloßzähnen 
und faltenartigen Seitenzähnen, Fleinen gleichen runden 
Musfeleindrüden nannte Philippi zu Ehren des Mine 
ralogen Scachi in Neapel Sceaechia generifch eigenthüm— 
fih durch ven faft aanz geöffneten Mantel mit nur einer 
einzigen DOeffnung, den zufammengedrücdten zungenför— 
migen Fuß, die zum Theil verwachfenen Kiemenbfätter 
und die länglichen LZippentafter. Sie Ieben im Sande 
und find obwohl mittelmeerifch in unfern Sammlungen 
felten. 

Wenige zierliche Mufcheln im nordifchen und Mittel- 
meer, dünnfchalig und die aufgetrieben mit Fleinen fpißen 
Wirbeln und zwei ftarfen nach hinten laufenden Falten, 
nur einen Schloßzahn in der rechten Klappe und mit 
linealiſchem Bande führt Lead) unter Thyasira, Sowerby 
unter Axinus und Qurton unter Chryptodon auf, drei 

Namen, ohne daß aud nur ein Autor fih nach dem 
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Thiere umſah. Diefes kennt man auch von der fehr weit 
verbreiteten Gattung Kellya nicht, Die rumdliche, fehr 
dünne, oft fugelig aufgeblafene Schafen, ein oder zwei 
ſchiefe Schloßzähne und einen Seitenzahn im jerer Klappe, 
und ein innerliches Band haben. — Die nur hanfforn- 
großen Schafen der Gattung Lepton gleichen bis auf die 
abweichende Befeftigung des innerfichen Bandes und 
ſchwaches Klaffen an den Seiten den Kellyen. Die eben- 
falls nur finiengroßen Schafen des atlantifchen Dceanes, 
welche Turton zu Ehren des verdienten enalifchen Gon- 
chyliologen Montagu Montacuta nannte, find quer 
over ſchief und dünn, fein ftrahlig geftreift, mit nur 
einem Schloßzahn in jeder Klappe und einem hintern 
Fortfaß für das innerliche Band, welcher in einem 
fleinen Zoce unter dem Wirbel endet. Der Mantel 
des Thieres ragt vorn Fraufenartig über den Schalen- 

vand hervor. — Endlich ift hier noch anzufchließen 
Galeomma, fehr Feine, dünne, zerbrechliche, längliche 

Schalen mit Flaffendem Unterrande, zahnloſem Schloſſe, 
fleiner dreifeitiger Bandgrube und ungleichen Muskel— 
eindrücen. Das Thier ſchließt feinen Mantel in der 
bintern Hälfte bis auf die gemeinfchaftliche Oeffnung für 
den After und die Kiemen, bat einen wurmförmigen Fuß, 
febr große Kiemenblätter und vier ovale Mundtafter. 
G. Turtoni mit feinen Strahlenftreifen in den euro— 

päifchen Meeren. 

Fünfte Familie, 
Aftarten. 

Die Aftarten haben wiederum einen größtentheils 
gefpaltenen Mantel mit nur einziger Oeffnung für den 
Austritt der Exkremente und des Refpirationswafers, 
einen zufammengedrückten beifförmigen Ruß und uns 
gleiche, zum Theil verwachfene Kiemen und bewohnen 
diefe, runde, Dreifeitige, quer verlängerte, völlig ge— 
ſchloſſene Schafen mit fefter Oberhaut, ftarfem aus zwei 
Zähnen beftehendem Schloß und äußerlichem Bande. 
Die wenigen" noch Tebenden Gattungen bewohnen die 

Meere verfchiedener Zonen und find nad) Lebensweiſe 
und Betragen noch fehr wenig beobachtet. 

Die typifche Gattung Astarte entfaltet ihren größten 
Artenreichthum im nördlichen atlantifchen Ocean. Ihre 
dien Schalen find dreiedig bis kreisförmig und zeigen 
im ftarfen Schloß zwei fräftige fehr ungleiche Zähne in 
jeder Klappe und noch einen blos angedeuteten Seiten- 
zahn. Bor den großen fchiefen Wirbeln fiegt ein tiefes 
herzförmiges oder lanzetliches Mondchen, das dicke lange 
Band äußerlich dahinter; die Musfeleindrüde find oval. 
Das Thier läßt die Ränder feines dünnen Mantels bis 
auf eine ſchmale Brücke vor der hintern Deffnung vollig 
frei, befeßt beide mit Cirren und ſchnürt den dreifeitigen 
am untern Rande aefpaltenen Fuß von der Eingeweide- 
maſſe ab. Die innere dreiccfige Kieme ift auf der Rücken— 
feite mit der Außern um die Hälfte fleinern und vorn ab- 
gerundeten verwachſen, die hintern Spigen beider an den 

Mantel angeheftet. Neben Tem Munde jederfeits zwei 
fängliche Tafter. Die Arten ftreifen ihre Schalenober- 
fläche mit ſchwachen oder ftarfen Wachsthumsfalten: 

Astartidae. 
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A. danmoniensis rundfid mit furzen Wirbeln und mit 
innen fein geferbtem Rande, A. longirostris rundlid) 

dreifeitig mit fangen ſpitzen Wirbeln. 
Die Graffatellen, Crassatella, verdiden ihre dreiſei— 

tigen oder quer verlängerten Schalen in ganz auffälliger 
Weiſe, wodurch aud der Scloßrand eine anfehnlice 
Breite erhält. Auf dieſem erheben fich zwei Fielförmige, 
bisweilen gefurchte Schloßzähne und neben diefen fenft 
ſich die tiefe dreifeitige Grube für das innerliche Band 

ein, Bor den Wirbeln ein tiefes Mondchen, der Schalen= 

vand einfach oder geferbt, die Muskeleindrücke tief. Das 
Thier hat freie Mantelränder und einen kurzen dreieckigen 
Fuß. Die glatten oder concentrifch gejtreiften Schalen 
beffeivet eine braune Oberbaut. Sie fommen in funfzehn 

Arten aus dem großen Ocean und der Südfee, hauptſäch— 
lich von den Hüften Neubollands, Chili's und Peru's in 
unfere Sammlungen, 3.8. die gewöhnliche Graffatella, 
Cr. kingicola (Fig. 355), an der neuholländiſchen Küste, 

faſt freisrund, aufgetrieben, gelblich mit verwafchenen 
Strahlenftreifen. 

Graffatella. 

Wir fchließen hier die in ihrer außern Erfcheinung 
den Herzmuſcheln Fehr ähnliche Gattung Cardita an, 
welche häufig als Typus einer eigenen Familie betrachtet 
wird. Ihr Thier hat im Wefentlichen den Bau der Aitar- 
ten mit dem einzigen Unterfchiede, daß fein Fleiner Fuß 
einen Byfjus trägt, auch die Cirren am Mantelrande nur 

undeutlich entwickelt find und jederfeits des Mundes nur 
ein Zippentafter liegt. Die harten aufgetriebenen Schafen 
find rundlich oder oval mit großen Wirbeln und von den- 
felben ausftrahfenden, den Rand Ferbenden Rippen, mit 

zwei fchiefen fehr ungfeichen Schloßzähnen und langem, 
äußerlichem, tief Fiegendem Bande. Mehr denn funfzia 
Arten ſchon find aus den Meeren der heißen und ge- 
mäßigten Zone befannt, alle feben in anfehnlichen Tiefen 
auf fandigem oder fihlammigem Grunde. Die geffeckte 
Gardita, C. calyeulata (Fig. 356), im atlantifchen 
Oceane gehört zu den fehr langen Arten mit ftarfen 

Weichthiere. 

Big. 356. 

Gefleckte Cardita. 

ſchuppigen Rippen und iſt weiß mit braunen halbmond— 
förmigen Flecken gezeichnet. C. suleata rundlich mit tiefen 
Hohlkehlen zwifchen den Nippen, O. flammea dreifeitig 
mit hohen Wirbeln und fehr breiten, durch fchmale Furchen 
getrennten Rippen. 

Etwa ein Dutzend Mufchelarten der warmen Meere 
werden unter dem Gattungsnamen Trapezium oder Coral- 
liophaga aus einer Familie in die andere geworfen, weil 

man den Bau ihrer Bewohner noch nicht kennt. Es find 
quer verlängerte, fein radial geftreifte Schafen mit vorn 
gelegenen Wirbeln, abgeftußter Sinterfeite, zwei Fleinen 
Schloßzähnen und einem Tangen Seitenzabne, mit ſchwa— 
chem, außerlichem Bande und Fleinen rundlichen Musfel- 
eindrüden. Die Mantelfinie buchtet ſich nach hinten etwas, 

Die gewöhnfiche Korallenmufchel, Tr. carditoidea (Fig. 
357), lebt im Innern großer Mapdreporenftöce Weftin- 

diens und ift dünn und weiß mit purpurrotben Wirbeln. 

Sig. 337. 

Korallenmufchel. 

Für die Arten, deren Thier befannt geworden ift, will 
man den Lamarckſchen Namen Cypricardia aufrecht er- 
haften 3. B. C. rostrata und C. angulata; fie haben freie 

Mantelränder, Furzfegelförmige Siphonen und einen 
fleinen zungenförmigen Fuß. 

Sechste Familie, 
Herzmufcheln. Carditidae. 

Die Herzmuſcheln bilden eine in den heutigen Meeren 
aattungsarme, aber doch artenreiche Familie, deren herz⸗ 
förmige harte Schalen in den Sammlungen ſogleich in 
die Augen fallen. Sie ſind meiſt ſtark gewölbt, im Um— 
fange rundlich, haben große eingekrümmte Wirbel, oft 
ſtarke von dieſen ausſtrahlende Rippen, welche den Rand 
kerben, eine dünne Oberhaut, ſehr veränderliche Schloß— 

NG 



Aufcheln. 

bildung und ein Außerfihes Band. Das Thier öffnet 
feinen Mantel nur in der vordern Hälfte für den fangen 
Fuß und ſtreckt hinten zwei furge Siphonen aus. Ueber 
die Meere aller Zonen zerftreut Fommen einzelne fo maſſen— 
baft vor, daß man ibre Schafen brennt und als Kalk 
verwendet, viele werden aud) gegeſſen. 

Cardium. 1. Herzmuſchel. 

Wer nur einmal flüchtig eine Conchylienſammlung 
durchſah, prägte ſich auch ſchon das Bild der Herzmuſcheln 
ein, fo ſehr charafteriftifch ift ihre Geſtalt, ihr aanzer 
Habitus. Bon vorn umd von hinten betrachtet erfcheinen 

fie mehr oder minder bauchig herzförmig, in den ftarfen Wir- 
bein gegen den Schloßrand eingefrümmt, gewöhnlich mit 
glatten, fchuppigen oder ftacheligen und den Rand ftarf ker— 

benden Strablenrippen und mit fehr kurzem, dickem äußer— 
lichen Bande. Ihr Schloß (Fig. 358) befteht aus zwei 
fräftigen hafigen febiefen Zähnen im jeder Klappe und aus 
zwei entfernten ſtarken Seitenzähnen. Die großen runden 

ig. 358. 

Schloß der Herzmufchel. 

Musfeleindrücde pflegen ſehr ſchwach, oft undentfich zu 
fein, ebenfo die Manteflinie. Das dicke kurze Thier be— 
feßt feinen Mantel in der hintern gefchloffenen Hälfte 
mit fangen Girren und mit folchen auch die furzen ungleichen 
Stphonen. Am queren fehr furzen Munde nur mäßige 
Lippentafter, dagegen der Fuß fehr groß, walzia, gefniet 
gebogen und die Fleinen diefen Kiemen ungleich. 

Die Arten leben in allen Meeren, die fchönften und 
größten wie gewöhnlich in den tropifchen, nur vereinzelte 
in den Falten. Sie lieben mäßige Tiefen an langſam 
abfallendem Strande, wo fie fich mit dem Fuße in den 
Sand einwühlen und den Ort fehnell Friechend und felbit 
fpringend oft wechſeln können. Ihre Manichfaltigfeit 
beläuft ſich bereits auf anderthalb Hundert Arten und 

gab den conchyliofogifirenden Onomatopoeten ihr Talent 
in der fabrifmäßigen Gattungsmacherei zu bewähren. 

Sie befihränfen ven alten und fchönen Namen Linnes 
auf die Fugeligen, hinten etwas Flaffenden Schalen mit 

ftarfen aefanteten Rippen wie C. costatum und C. hians. 

Die ebenfalls Fugeligen, ftarfrippigen Arten mit. Fleiner 

Klaffung und ftarfen feharfen Randzähnen wie C. ringens 
werden zu Bucardium, die etwas fehtefen mit Fleinfchup- 

pigen zierfichen Strahfenrippen wie C. murieatum zu 

Naturgefchichte I. 5. 
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Trachyeardium, die ähnlichen mit ftarf beftachelten Rippen 

wie C. aculeatum zu Acanthocardia und die an unfern 

Küften gemeine eßbare Herzmuſchel, C. edule mit ganz 
flachen glatten Rippen und ſehr ftarfen Schloßzähnen foll 

den Poliſchen Namen Cerastoderma führen. Mehr An— 
halt als alle diefe Namen bat der von Bed für Cardium 
groenlandieum eingeführte Name Serripes in dem an 

der Unterfeite gefägten Fuße des Thieres und in der dün— 
nern nur leicht ſtrahlig aeftreiften Scale mit kleinen 
ftumpfen Schloßzähnen. 0. bullatum verlängert fic) 

nach hinten beträchtlich und ſägezähnt den Hinterrand, 
fie heißt Fulvia, das fein geftreifte fehr längliche C. oblon- 
gum Laevicardium, 

Die im caspifchen Meere vorfommenden Arten zeichnen 
ihre dünnen, nur ftrablig geftreiften durch VBerfümmerung 
und völligen Mangel ver Schloßzähne aus und werden 
deshalb von Eichwald aleidy unter drei Namen Adacna, 
Monodacna und Didacna vertheilt. 

Hemicardium. 2. Halbherzmuſchel. 

Bon vorn nach hinten ganz auffällig ftarf zufammenge- 

drücdte Herzmufcheln mit fcharfem Kiele vom Wirbel bis 
zum Nande mit etwas abweichenden Schloßzähnen und 
auch einigen Eigenthümlichkeiten im Bau des Thieres 

meiſt im indiſchen Oceane heimiſch wurden von Cüvier 
als eigene Gattung aufgeführt. Die gemeinſte derſelben 
iſt die glatte Halbherzmuſchel, H. cardissa (Fig. 359, 
360), weiß mit körnigen Rippen und gezähntem Kiele. 
H. inversum kerbt ihren Kiel nur ganz ſchwach. 

Fig. 359. 360. 

Platte Halbhergmufchel. 

3. Sfocardia. Isocardia. 

Die Iſocardien find in nur ſechs Arten aus den 
warmen europaifchen und tem chinefifchen Meere bekannt. 

x 20 
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Shre fugelig berzförmigen dünnen Schafen zeichnen ſich 
fehr charafteriftifch dur) die großen nad vorn und innen 
eingerollten Wirbel aus. Das Schloß bilden zwei 
famellenartige dem Rande parallele Zähne auf der Vorder— 
feite und ein entfernter Seitenzahn hinten im jeder Klappe. 

Das Schmale Außerliche Band fpaltet fih nad vorn und 
jeder Aſt feßt fih in einer Sure bis zum Wirbel fort. 
Von den großen Muskeleindrücken iſt der vordere Fleiner 
und tiefer als der hintere. Nicht minder eigenthümlich 
wie hienac die Schalen find auch deren Fugelige Bewohner. 
Sie öffnen ihren Mantel nur in der vordern Hälfte zum 
Durchtritt des kurzen faft viereckigen zuſammengedrückten 
Fußes und beſetzen die äußerſt kurzen Siphonen mit 
Papillen. Die ungleichen Kiemenblätter verwachſen in 
der hintern Hälfte mit einander und vie Lippentaſter 
find fchmal. Die nur concentrifch geftreiften, auch nicht 
durch Färbung befonders ausgezeichneten Schalen be— 
Fleidet eine dünne Oberhaut. Die gemeine Ifocardia, 
I. cor (Fig. 361, 362), in den ſüdlichen europäifchen 

Meeren erreicht Fauſtgröße und ift glatt, bräunlich, an den 
Wirbeln weißlih. Die Arten mit einem vom Wirbel 
zur bintern Ede verlaufenden Kiele wie I. molltriana 

nennt Adams Meiocardia. 

Gemeine Sjocardia. 

Geſtreckte herzförmige, dünne und zerbrechliche, im 

der hintern Hälfte radial gerippte Iſocardien mit inner— 
lichem Bande, zwei Schloßzähnen in der finfen und einem 
in der rechten Klappe und Fleiner Blatte unter dem Nande 

bat der fehr verdiente Deshayes zum Typus der Gattung 
Cardilia erhoben: C. inermis und-G. Martini. 

Den vermittelnden Uebergang von den Herzmufcheln 
zu den Tridacnen bildet die fehr eigenthümfiche Gattung 

4. Gienmuſchel. Chama. 

Die Schalen weichen durch ihre Unvegelmäßigkeit, 

UngfeichElappigfeit und ſtark blätterige Oberfläche fehr 

Weichthiere. 

Big. 362. 

Gemeine Shocardia. 

auffallend von den nächſten Verwandten ab und ähneln 
hierin viel mehr den Auftern. Sie wachfen auch wie 

diefe mit der einen Klappe feſt an fremde Gegenftände an 
und werden daher von d'Orbigny zu den Pleuroconcen, 
den auf der Seite fiegenden Mufcheln, geftellt, während fie 
doch nach den andern Berhältniffen bier ihre natürliche 
Stellung baben. Die Schalen find mehr oder minder 
unregelmäßig, rundfich, fehr dick und um fo blättriger 
auf ihrer Oberfläche je tiefer ihre Bewohner im Meere 
leben. Die Wirbel in beiden Klappen fehr ungleich 
fiegen feitwärts und rollen ſich oft fpirafig ein. Das 
Schloß zeigt in der einen Klappe einen dicken fehiefen 
geferbten Zahn, welcher in eine entfprechende Grube der 
andern Klappe eingreift. Das außerliche Band befindet 

fich eingefenft unter den Wirbeln. Die fehr großen 
Musfeleindrüce find einander ziemlich gleich, die Mantel— 
finie dem Rande parallel. Die Schalen, deren Wirbel 
rechts gewunden ift, find mit der linken Klappe, die links 
gewundenen Dagegen mit der rechten Klappe feitgewachfen 
und hierin verhält fich jede Art conftant. Das rundliche 
Thier verbindet die Ränder feines dicken Manteld nur 
hinten, läßt vorn den Fleinen, walzigen knieförmigen Fuß 
frei hervortreten und bildet hinten zwei ganz kurze, am 
Rande mit Girren befegte Siphonen. Neben dem Fleinen 
Munde Tiegt jederfeits ein Paar vierediger, ſchief abge 
ftußter Taſter. 

Die Arten leben zu mehr denn funfzig in den warmen 
und gemäßigten Meeren in verfchiedenen, aber niemals 

ſehr bedeutenden Tiefen auf Felſen und mafligen Koral— 
Tenjtöcen oft in großen Gruppen feftgewachfen. Die 
gemeine Gienmufchel, Ch. gryphoides (Fig. 363), bes 
wohnt das Mittelmeer und hat runde Schafen mit furzen, 
angedrücten, gefalteten, rauhen Blättern. Bei Ch. damae- 

cornis find die Blätter größer und ftehen viel weiter ab, 

pei Ch. lobata find fie ganz Flein und die Schale ungleicd) 
vierfeitig. Ch. areinella trägt ftatt der Blätter lange 
Stacheln. 



Mufcheln. 

Gemeine Gienmufchet. 

Siebente Familie. 
Tridacnen. Tridacnidae. 

Während die Gienmufcel die Pleurocondennatur 

unter den Drtboconchen vertritt, bringen die beiden Gat— 
tungen diefer Familie den Monomyarier-Charafter unter 
die Dimyarier. Ihre Schalen haben namlich fcheinbar 
nur einen Muskeleindruck, der jedoch deutlich aus zweien 

an einander gerückten befteht. Zudem find die Schalen 
regelmäßig, gleichElappia, fehr dick, gefaltet, gerippt und 
ſchuppig, mit zwei fchiefen Zähnen hinter den Wirbeln 
und mit Außerlichem Bande. Shre Bewohner ſchließen 

den Mantel bis auf drei Oeffnungen, zwei hintere und 
untere für das Refpirationswaffer und den Austritt der 
Exkremente und eine dritte oben dicht vor den Wirbeln 
auf dem Rücken. Die Kiemen find lang und fchmaf, 
ungleich, der Mund oval mit zwei großen ſchmalen Lippen, 
an deren Ende jederfeits ein paar fpike Lippentafter 
ſitzen. 

Die beiden artenarmen Gattungen beſchränken ihr 
Vorkommen auf den indiſchen Ocean, das chineſiſche Meer 
und die Südſee. 

1. Tridacena. Tridacna. 

Die Tridacnen find die fehwerften, coloſſalſten aller 
Mufcheln bis vier und felbit fünf Gentner Schwere er— 
reichend bei entfprechender Größe, Dicke und Feſtigkeit, 
dazu noch ihre fehr charafteriftifche Korm, welche einmal 
geſehen nicht wieder verfannt wird. Sie find nämlich 
regelmäßig, gleichflappig, ſtark gewölbt und gequert, mit 
dien eingefrümmten Wirbeln, von denfelben ausftrahlen- 

den fehr dicken, oft gefalteten Rippen, welche den Rand 
ftarf zacken, mit Elaffendem Mondchen vor den Wirbeln, 

zweien ungleichen comprimirten Schloßzähnen und rein= 
weißer ſchön porcellanartiger Innenfläche. Das Thier 
ftreeft aus der vordern Mantelöffnung und Klaffung der 

Schalen feinen dicken walzigen Fuß hervor, an welchem 
Byſſusfäden von Bindfarendiee und feft fehniger Be— 

fchaffenheit fißen, fo daß fie nım mit dem Beife zerhauen 
werden fönnen. Das Fleifch wird roh gegeifen. 

Unter den Arten ſteht die Niefen-Tridacna, Tr. gigas 

(Fig. 364) obenan. Sie lebt in geringen Tiefen und 
fheint über ganz Bolynefien verbreitet zu fein. Ihrer 
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Fig. 364. 
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Niefen - Tritacna. 

Größe und Schönheit wegen eignet fie fid) zu Weihwaffer- 
becken. Das Thier Tiegt etwas anders als bei andern 
Mufchelthieren, der Fuß nämlich oben vor den Wirbeln 
und After und Athemöffnung nad unten gerückt. Es 
hängt fich nicht mit dem Byſſus feſt, fondern liegt auf 
dem Boden und hat den coloffalen Schalen entfprechend 

eine gewaltige Kraft in den Schließmuskeln. Bei dem 
geringften Neize fchließt es mit größter Gewalt die Klap— 
pen zu und was zwifchen deren gezackte Ränder geräth, 
wird zerquetfcht oder zerfchnitten. Die Fleinere Tr. squa- 

mosa hat große bfattartige Schuppen auf den Rippen, 

ftarf gefaftete Zwifchenräume zwifchen Ddenfelben und 

minder tief geferbte Nänder. Andere Arten find noch 
fleiner und fihöner und finden zu Zucerdofen und ders 
artigen Schmuckgeräthen Verwendung. 

2. Sufmufcel. 

Schafe und Thier gleichen in der allgemeinen Tracht 
fo fehr den Trivaenen, daß einige Conchyliologen Diefe 
Gattung nicht generifch trennen wollen. Erſtere iſt faft 

gleichfeitig, vautenformig, dicht gerippt und öffnet ihr 
Feldchen vor den Wirbeln nicht, daher tritt denn auch der 

kleinere Fuß, dem der Byſſus fehlt, bei aefchloffenen Klap— 

pen nicht hervor, und die Lage des Thieres in der Schafe 
ift die gewöhnliche. Die geflecfte Hufmuſchel, H. macu- 

lata (Fig. 365), lebt al8 einzige Art ihrer Gattung im 

indifchen Deeane und kömmt häufiger noch als die Tridac 
nen zu ung, weil ihre fehr ſchön porcellanartigen, höckerig 
gerippten und roth gefleckten Schalen als Zuckerdoſen 
beſonders beliebt ſind. Das Thier färbt ſeinen Mantel 
recht grell. 

Hippopus. 

20* 
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Gefleckte Hufmuſchel. 

Achte Familie. 
Archenmuſcheln. Arcacidae. 

In der engen Begrenzung der neuern Conchyliologie 
wird dieſe ausgezeichnete Familie nur von wenigen ſehr 
ſcharf charakteriſirten Gattungen gebildet, nämlich von 
den Archen, Cuculläen und Pectunkeln. Die Schalen 
derſelben gehen von der kreisrunden, linſenförmigen Ge— 
ſtalt durch die trapezförmige bauchige in die quer ver— 
längerte ſehr ungleichſeitige über, ſind ziemlich dick, mit 
ſtarken Wirbeln, ſehr markirter Bandfläche unter den— 
ſelben, mit geradem Schloßrande, der mit einer Reihe 
dicht gedrängter kerbenartiger Zähne beſetzt iſt. Ihre 
Oberfläche bekleidet eine ſchuppige oder haarige Oberhaut. 
Die Thiere kennzeichnet der ſeiner ganzen Länge nach ge— 
öffnete Mantel und die in lauter einzelne Fäden aufge— 
löſten Kiemenblätter. Dieſe Form der Kiemen iſt die 
urſprüngliche überhaupt, denn die Blätter entſtehen bei 
den meiften Mufchelthieren aus Fäden, die allmählig mit 
einander verwachfen. Der große Fuß Ändert in feiner 
Form ab. Die Gattungen gehören hauptſächlich den 
warmen Meeren an und fehlen in der Falten Zone gänzlich. 

1. Arhenmufchel. Arca. 

Die allbefannten, in jeder Conchylienſammlung reich 
vertretenen Archenmufcheln find quer verlängerte, ungleich— 
jeitige, nur felten ungleichklappige Schafen mit fehr hin— 
falliger Oberbaut und von dem geraden Schloßrande durch 
eine große gefurchte Bandfläche abgerückten ftarfen Wirbeln. 

Weichthiere. 

Der lange Schloßrand ift mit einer Neihe Peiner parallefer 
Zähne befeßt; die flachen Musfefeindrüde groß, rund 
oder oval, der vordere meift Feiner; Die Mantelfinie dem 
Rande parallel laufend. Das Thier beffeidet ein dünner 
faft durchfcheinenvder Mantel mit vollig freien Rändern. 
Sein großer ftarfer Fuß erfcheint wie abgefchnitten und 
bat auf diefer Schnittfläche eine zufammengedrückte hor— 
nige Maſſe gleichfam einen verfchmolzenen Byjjus, mit 
weichem das Thier feftfißt. Die langen dünnen Kiemen 
beftehen aus freien Fäden und find weit aus einander 
gerückt, auch zerfällt das Herz, fonft den Maſtdarm ums 

fehließend, bier in zwei getrennte Kammern jede mit feit 

ficher Borfammer. Neben dem queren Munde liegen dicke 
Lippen. 

Weit über hundert Arten leben über die warmen 
Meere vertheilt und werden von den Conchyliologen unter 
mehren eigenen Namen gruppirt. Die gemeine Archen- 
mufchel, A. Noae (Fig. 366, 367), lebt im Mittelmeer 
im Sclamme und auf Korallenbanfen, ift meift mit 
Schmutz, Fleinen Pflanzen und Thieren befegt, von diefen 

und der Oberhaut gereinigt weiß mit vothbraunen Zick— 
zacbinden gezeichnet und ſtrahlig gerippt. Die große 

Bandfläche zwifchen Wirbel und Schloßrand erfcheint 
winkelig gefurcht, Teßterer mit feinen Kerbenzähnen befeßt. 

Die feilförmige, hinten ſchief abgeftußte, vorn verlängerte 
und abgerumdete, fehr fein geftreifte A. lithodomus führt 
Gray. als Litharca auf, die Arten mit fchmaler Band» 
fläche und unter den Wirbeln feinen, nad) vorn und hin— 
ten größern Schloßzähnen wie die fein geftreifte A. veluta 
und die ftarf gerippte A. formosa unter Barbatia, die mit 

hinterm Kiel und Negftreifen wie A. donacifornis unter 

Fig. 366. 

Gemeine Archenmufchet. 



Muſcheln. 

Acar. Einen andern Typus, welchen ſchon vor Linne 

der alte Klein Anomalocardia nannte, bilden die Furzen, 
dickbauchigen, faſt vwierfeitigen, ſtark ftrahlig gerippten 
Arten wie die alte Urchenmufchel, A. antiquata (Fig. 368), 

Fig. 368. 

Alte Archenmufchel. 

im indifchen und afrifanifchen Meere mit hoben abge— 
rundeten und quer geftreifien Rippen, A. auriculata mit 

viel breiten Zwifchenräumen zwifchen den Rippen. Bei 
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der gewundenen Archenmufchel, A. tortuosa (Fig. 369), 
im indischen Deeane drehen fich die geftreiften braunen 
ſchief gefielten Schafenflappen fonderbar und haben außerft 

feine mittle und große fehiefefeitliche Schloßzähne. Stein 
nannte fie Parallelipipedum und Dfen Trisis. Seltenere 
Arten find A. pinna unter Scaphula, A. pexata unter 

Argina, A. costata unter Lunarca aufgeführt. 
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Gewundene Archenmufcel. 

2. Guculläa. Cucullaea, 

Nur zwei lebende Arten typen diefe Gattung, deren 
Thier noch nicht umterfucht worden ift. Die Schalen 

find die, ftarf bauchig gewölbt, trapezförmig, dicht geftreift, 
von Arca befonders durch die Schloßbildung verfchieden. 
Der gerade Scloßrand zeigt namlich nur im mittlen 

Theile die feinen Kerbenzähne, an beiden Enden zwei bis 
fünf aroße lange, dem Rande parallele Zähne. Auch) 
fpringt der Rand des hintern Muskeleindruckes fehr ſtark 
hervor. Die indifhe Cuculläa, C. indiea (Fig. 370), 

ift zimmetfarben und innen nad vorn violet mit zwei 
hervorragenden Rippen. 

3. Becetunculus. Peetunculus. 

Dicke, runde, gleichklappige, vollig gefchloffene Schafen 

mit geferbtem Rande, deren Außerer Schloßrand gerade, 

währeno die Kerbenzähne in Bogenreihe ftehen und da= 
durch die Gattung fehr leicht von den Arcen unterfcheiden. 

Die mittlen Zähne verfümmern bisweilen und immer 
find die feitfichen Zähne größer. Die ftarfen Wirbel find 
auch hier durch eine ebene mit Winfelfurchen gezeichnete 

Bandfläche von dem geraden Schloßrande getrennt; Die 
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Fig. 370, 

Sndifche Sueullän. 

Musfefeindrüde groß und flach, die Mantellinie einfach 
den Rande parallel. Das Thier unterfcheidet ſich von 
den Arcen durch den fangen beifförmigen, vorn fpißinen 

Fuß, deffen von fcharfen Kanten begränzte Grundfläche 
fich der Länge nac) zufammenklappen kann. Der Mund 
bildet einen queren ovalen Spalt vor dem vordern Schlich- 
musfel und bat einen einfachen ſchmalen Lippentafter 
jederfeits. Das Herz ift einfach. 

Die Arten, deren man zwei Dirgend unterfcheidet, 
leben in gemäßigten und warmen Meeren in fehr verfchie- 
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Haariger Pertunculus, 

Weichthiere. 

denen Tiefen, niemals ſeßhaft, fondern fchnell Friechend 

auf fandigem und fchlammigem Grunde Sie verdiden 
ihre Schalen mit zunehmendem Alter fehr beträchtlich und 
andern dann zuweilen auch ihr Ausfehen erheblich. Der 
banrige Pectunculus, P. pilosus (Fig. 371), fümmt im 
Mittelmeer und atlantifchen Dceane gleich häufig vor, tft 
freisrund, dick aufgetrieben, Freuzweis geftreift, mit fafta- 
nienbrauner, behaarter, grobem Tuche ähnlicher Oberbaut 
und innen mit einem viofet braunen Fleck gezeichnet. 
P. seriptus zeichnet feine Oberfläche mit Winfellinien, 
P. auriflaa und P. pectiniformis find ftarf gerippt. 

Neunte Familie. 

Nußmuſcheln. 

Die Nuculen bieten in der Schalenbildung ſowohl 
wie im Bau des weichen Körpers beſtändige und erhebliche 
Eigenthümlichkeiten, welche ihre Trennung von den Arcen 

hinlänglich rechtfertigen. Die Schalen zunächſt ſind drei— 
ſeitig oder eiförmig, gleichklappig, glatt oder nur fein 
concentriſch geſtreift und haben niemals die markierte 

Bandfläche zwiſchen Schloßrand und Wirbel, vielmehr 
eine Grube im Schloßrande ſelbſt unter den Wirbeln, in 

welcher das innere Band befeſtigt iſt. Der Schloßrand 
ſelbſt iſt niemals gerade, ſondern unter den Wirbeln 
winklig gebogen, und von den kleinen ſcharfen dicht ge— 
drängten Zähnen wie gekämmt. Das Thier hat hinten 
zwei kürzere oder längere Siphonen, dünne blattartige 
Kiemen, einen großen Fuß und ſehr große weit nach hin— 
ten gerückte Lippentaſter. 

Die allermeiſt kleinen und ſehr kleinen Arten, etwa 
funfzig, gehen durch die Meere aller Zonen, ſelbſt der 
polaren und bieten unter einander ſo manichfache Unter— 
ſchiede, daß ihre frühere Vereinigung in die einzige Gat— 
tung Nucala nicht mehr gerechtfertigt erſcheint. Dieſe 

beſchränkt man nunmehr auf die perlmutterartigen Schalen 
mit glatter glänzender Oberhaut, mit feinen dicht ge— 
drängten dreiſeitigen Schloßzähnen, ſich berührenden 
Wirbeln und kleinen kreisrunden Muskeleindrücken. Ihre 
Bewohner tragen einen dünnen durchſichtigen, völlig ge— 
öffneten Mantel ohne Siphonen, haben einen beilförmigen, 
vorn abgerundeten, am Rande faſt kammartig gezähnten 
Fuß, gleich große Kiemenblätter und ſehr große, Sförmig 
gekrümmte Lippentaſter. Hieher gehört Die gemeine 
Nucula, N. margaritacea (Fig. 372), in der Nordſee und 

dem Kanale, fehief eiförmig dreifeitig und mit geferbtem 
Rande. N. mixta ijt kürzer dreifeitig. 

Nuculidae. 

Fig. 372. 

Gemeine Nucula. 

Die nur auf eine füdamerifanifche Art, N. miliaris, 

begründete Gattung Nueinella unterfcheidet ſich durch die 
wenigen ftarfen, in ſchwache Bogenreihe geftellten Schloß— 
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Muſcheln. 

zähne und das in einer ſehr kleinen Grube befeſtigte äußer— 
liche Band. 

Die Gattung Leda begreift die verlängerten, hinten 
gekanteten Nuculaſchalen mit ungekerbtem Rande und 
innerlichem Bande, mit zahlreichen feinen Schloßzähnen 
in gebrochener Reihe, ungleichen Muskeleindrücken und 
ſehr kleiner Mantelbucht. Ihr Thier beſitzt einen dicken 
ganzrandigen, hinten geſchloſſenen Mantel mit zwei kur— 
zen Siphonen und einen fangen dünnen biegfamen Fuß 
mit ſchmaler Scheibe. L. emarginata iſt hinten ftumpf 
gefchnäbelt, vorn abgerundet, L. jamaicensis kürzer und 
ſpitz geſchnäbelt. 

Die Gattung Yoldia beſitzt hinten zwei lange ge— 
frümmte Röhren und einen großen Fräftigen Fuß. Ihre 
dünnen zerbrechlichen Schafen verlängern ſich anfehntich, 
klaffen hinten und haben zwei Reihen Schloßzähne, welche 

— in der Mitte unter den Wirbeln 
— durch die markirte Bandfläche 

unterbrochen ſind. Die Ober— 
fläche iſt glatt oder nur fein con— 
centriſch geſtreift und die Mantel— 
linie bildet eine ſchwache Bucht. 
Die verlängerte Yoldia, V. ro— 
strata (Fig. 373) in der Oſtſee 

und an der norwegifchen Küſte. 
Eine chifefifche Art, M. chilensis, typt die Gattung 

Malletia, charafterifirt Durch zwei aetrennte Siphonen, 
fange zugefpiste Munptafter, zufammengedrückten breiten 
Fuß, eiförmige glänzende Schafe mit olivengrüner glän— 
zender Oberhaut, an beiden Enden klaffend, äußerlichem 
Bande und zahfreichen fpisen Schloßzähnen. 

Verlängerte Moldia. 

Trigonia. Trigonia. 

An den Hüften von Neuholland Tebt eine Mufchel, 
der zahlreiche fofjile Arten aus den Schichten der Trias, 

des Jura- und Kreidegebirges zufallen. Sie zeichnen 

fid) durd) eigenthümfiche Schloßbildung aus und werden 
‚deshalb gemeinfic von den Nuculen und Arcon als eigene 
Familie getrennt. In der rechten Kappe befinden fich 
nämlich zwei große, längliche, ftarf quergefurchte, Diver 
girende Schloßzähne, welche zwifchen vier nur auf der 
innern Seite gefurchte Zähne der finfen Klappe eingreifen. 

Uebrigens find die Schafen dreifeitig, dick, mit Ffeinen 
Wirbeln, innen perfmutterartig und mit einfacher Mantef- 
linie. Das Thier fchließt feinen Mantel nur hinten 

umd franzt deſſen freie Ränder, hat nad) einigen Beobach— 
tern einen ftarfen beifförmigen, nach hinten gebogenen 

Fuß mit gezähnelter Kante, nach andern einen ſchmalen 
verlängerten, Enieförmig gebogenen Fuß, ferner große 

Fig. 37%. 

Trigonia, 
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freie Kiemen und fehr Efeine Lippentafter. Die lebende 
Art, Tr. margaritacea (Fig. 374) fehr felten in unfern 
Sammlungen unterfcheidet fid) von den vielen vorwelt- 
lichen Schalen durch ihre rundlich dreifeitige Form und 
Die erbabenen warzigen Strahlenrippen. 

zehnte Familie, 
Flußmuſcheln. 

In den Gewäſſern, ſowohl ſtehenden als fließenden, 
leben zahlreiche Muſcheln, welche eine eigenthümliche 

Familie charakteriſiren durch ihre regelmäßigen, gleich— 
klappigen Schafen außen mit ftarfer glatter, feſt anfißen= 
der Oberbaut, innen perfmutterartig, mit Außerfichem 
Bande, vorderem Musfeleindrucke und zahnlofem oder 

verfchieden gezähntem Schloſſe. Die Thiere öffnen ihren 
Mantel der ganzen Länge nad) und haben einen ftarf 

zufammengedrückten,, ſchneidend fantigen Fuß und jeder- 
jeit8 zwei Kiemenblätter. 

Die beiden wichtigften Gattungen zahfen ihre Arten 
nad) Hunderten und bevöffern die Binnengewäffer aller 
Länder mit Ausnahme der hochnordiſchen. Auch bei 
uns häufig find wenigftens ihre Schafen allgemein be- 
fannt. 

Unionidae. 

1. Flußmuſchel. Unio. 

Die Flußmuſcheln entbehren wie alle Süfwaffercon- 
chylien des äußern anziehenden Schmuckes in der Skulptur 
und Karbenzeichnung. Sie find glatt, nur mit Anwachs— 
ftreifen verfeben, felten mit dien Falten und warzigen 
Höckern verunebnet, und von der feft anhaftenden Ober- 
haut unrein grünfich, braun bis ſchwarz gefärbt, an den 
Wirbeln jedoch meijt abgerieben und angefreffen. Die 
bis ſehr dick haben fie eine innere perfmutterartige Scyicht 
von veränderlicher Stärfe, von ſchönem Glanz und big- 
weilen auch mit prächtiger, purpurrother, viofeter und 
anderer Färbung. Ihr Umfang gebt von dem rundlichen 
und kurz dreiedigen in den fehr werfängerten über bei 
mäßiger bis ftarfer Wölbung und ſtets vor der Mitte ge- 
fegenen dicken Wirbeln, hinter welchen fi) das vice fange, 
äußerliche Band bemerfbar macht. Das Schloß zeigt in 
jeder Klappe vorn einen einfachen oder doppelten, geftreif- 
ten oder geferbten Zahn und hinten in der einen Klappe 
einen, in der andern zwei fange leiftenartige, dem Nande 

parallele Zähne. Der tiefe vordere Muskeleindruck fcheint 
wie aus mehren zufammengefeßt, der hintere flachere iſt 
rundfich. Die Mantellinie verfauft einfach dem Rande 
parallel. Das Thier, eines der wenigen Mufcheltbiere, 

welche ung ſtets und leicht zuganglic find und von jedem 
meiner Lefer einer eigenen Unterfuchung unterworfen 
werden jollte, hat freie, ziemlich dicke und ganze oder mit 
Franzen beſetzte Mantelrander, hinten eine befondere 

Deffnung für den Auswurf der Excremente und davor 
eine mit Girven umgebene ganz kurze Athemröhre: Schlägt: 
man die Mantellappen zurück: fo fällt fogleich der ſchnei— 
dende zungenförmige Fuß und jederfeits deſſelben die 

blattartigen Kiemen in die Augen. Im Sommer findet 
man die Räume zwifchen den Kiemenblättern ſtrotzend 

mit Eiern gefüllt, in welchen fich hier die Embryonen 
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vollftändig entwideln und dann erft werden fie in Schleim 
gehüllt in Korm Feiner, länglicher Maffen ausgeftoßen. 
Die Eier einer Brur zählen nad hundert Taufenden und 
mehren Millionen und wenn wir bei diefer erftaunfic) 
mafjenhaften Vermehrung nicht unfere Flüſſe überall mit 

Mufcheln erfüllt fehen:: fo hat das nur in den entsprechend 
ftarfen Nachftellungen feinen Grund, welchen gerade Die 
Brut feitens der vänberifchen Süßwaſſerbewohner ausge 
feßt iſt. 

Die überall heimischen Arten entfalten ihren größten 
Formenreichthum in den nordamerifanifchen Gewäffern 
und finden fich aller Orten nur auf ſchlammigem Grunde. 

Daher kann man fie in unfern gewöhnlichen Stuben- 
aquarien, deren Grund mit Flarem Kies gebildet wird, 
nicht erhalten und in ihrem Treiben beobachten; fie 
fterben darin schnell und verpeften dann das Waſſer in 
erftickender Weife. Für die menfcliche Deconomie baben 

diefe Mufcheln Feine befondere Bedeutung, denn von 
ſchädlichen Einflüſſen ihrerfeits merken wir Nichts und 
der Nugen, den ihre Schalen Tiefern, verdient kaum einer 
Grwähnung. Ihre große Manichfaltigfeit hat ſich noch 
nicht naturgemäß gruppiren laſſen und die befondern 
Gattungsnamen, welche für einzelne Gruppen in Vor— 
Schlag gebracht worden find, Fonnten fi) noc) feinen Bei- 
fall erwerben. Hier genügen einige Arten zur Andentung 
der Formenunterfchiede. Die gemeine Malermufcel, 
U. pietorum (Fig. 375), lebt bei uns und im größten 
Theile Europas in allen Flüffen, liegt fehief im Schlamme 
und ftreedt das Ende mit der Athemöffnung hervor, ſchiebt 
fi mit dem Fuße eine Furche ziebend weiter. Ihre 

Gemeine Malermuſchel. 

grünfich gelbe, eiförmig verlängerte Schale mit etwas 
warzigem, zerfreffenem Wirbel Fennzeichnet befonders Die 

Länge des vordern Hauptzahnes der linfen Klappe, an 

welchem der hintere Fleinere wie ein bloßer Anhang ange- 

ſetzt iſt. Allbefanntlich benußt man gerade diefe Schalen 
zu Malerfarben (ein Nürnberger Fabrifant verbraucht jähr- 
lich 120,000 Stück) und darauf bezieht fich der Name; in 
manchen Gegenden follen die Schweine mit deren Thieren 
gemäftet werden. Die geſtrahlte Flußmuſchel, U. radiatus 
(Fig. 376, 377), in den Flüſſen der nördlichen Vereinten 

Staaten verbreitert ihre dünnen, flach gewölbten, fein 
concentrifch geftreiften Schafen nach hinten und zeichnet 
die gelbliche Dberhaut mit zwei breiten concentrifchen 
Binden umd mehren von Wirbel ausgehenden breiten 
Strahlen. Unſere Figuren ftellen weibliche Exemplare 
dar, fie laſſen die Geftalt des Fußes, des gefranzten 
Mantelrandes und die mit Eiern angefüllten Falten der 
Kiemenblätter erfennen. Der Augenfleck und fange 
ſchwanzähnliche Fortfaß find von andern Arten nicht be 

Weichthiere. 

Fig. 376. 377. 

Geſtrahlte Flußmuſchel. 

kannt. Völlig glatt, aber durch ſtarke Abplatkung der 
Schalenwölbung ausgezeichnet iſt die ebenfalls nordameri— 
kaniſche platte Flußmuſchel, U. eomplanatus (Fig. 378) 

Fig. 328. 

Platte Flußmuſchel. 

mit regenbogenfarbener Berfmutter. Einen andern For- 
menfreis führt die geflügelte Flußmuſchel, U, alatus 

(Fig: 379) an, groß, eins und dreieckig, concentrifch ge- 
ftreift, an. der Hinterfeite mit welfenartig aefalteten Flügel— 
fortfäßen. Bei der verwafchenen Flußmuſchel, U. irroratus 
(Fig. 380) im Ohio machen ſich nach Entfernung der 
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Geflügelte Flußmuſchel. 

Fig. 380. 

Verwaſchene Flußmuſchel. 

Oberhaut viele aus grünen Punkten beſtehende Strahlen— 

ſtreifen bemerklich. Sie iſt rundlich, faſt herzförmig, 
ſehr dick, concentriſch gefaltet und mit undeutlichen und 

Big. 381. 

ı  Naturgefchichte I. 5. 

161 

abgenugten Höckern befeßt. Die gefaltete Flußmuſchel, 
U. plieatus (Fig. 381, 382), ebenfalls nordamerifanifch, 
eirund, aufgetrieben, geflügelt, gegen das Vorderende mit 
wenigen großen fehiefen Falten verfehen, mit niedrigen 
ſtumpf gekielten Flügeln am verdidten eingebogenen 

Fig. 382. 

Gefaltete Flußmuſchel. 

Rande gefaltet. Noch andere Schalen ſehen aus wie 
mit Puſteln und Schorfen bedeckt, ſo die ſchorfige Fluß— 

muſchel, U. pustulosus (Fig. 383), höher als breit, kaum 
geflügelt, mit bisweilen abgerieben großen Schorfen , wie 

Schorfige Flußmuſchel. 

ſolche ahnlich auch bei U. verrucosus, Feiner bei dem 
fängern U. tubereulatus vorfommen. Höchſt eigenthüm— 
fich iſt die ſtachelige Flußmuſchel, U. spinosus (Fig. 384), 

durch lange gebogene, aus einer zufammengerollten Schuppe 

gebildete Stacheln. Sie wirt als Canthyria generifch 
abgefondert. Durch auffallende Verlängerung zeichnen 
ſich aus U. eylindrica mit knotiger Oberfläche, U. gray- 
anus mit Schwachen Kalten und Zufpisung nad hinten. 

Saft vierfeitig durch hintere Erweiterung find die mit 
fleinen in Zickzackreihen geftellten Warzen verfehenen 
U. asper und U. apiculatus ut. v. a. 

2. Slußperlmufcder. 

Die fchon im Elaffifchen Alterthume hochgeſchätzte 

und noch in unfern Tagen fehr gepriefene Flußperlmuſchel 
unterfcheidet fich in der Schale nur dadurch von Unio, 
daß fie auf der Hintern Seite blos einen einfachen Seiten= 

zahn in der einen Klappe oder auch gar feinen hat, wäh— 
rend der vordere Schloßzahn wie gewehnlich befchaffen ift. 
Das Thier bietet feinen erheblichen Unterfchied. 

Bon den Arten ift vor allem die europaifche Fluß— 
perimufchel, M. margaritifera, zu erwähnen. Quer ver 
fangert, an beiden Enden abgerundet, aber inmitten des 
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Stahelige Flußmuſchel. 

Unterrandes deutlich ausgefchweift, mit ſchwarzer Ober— 
haut und angefreffenen flachen Wirbeln wird fie nicht 
feicht mit andern einheimifchen Arten verwechfelt werden, 
wenn man auf den vdiden, ftumpffegelförmigen Haupt— 
zahn der rechten Klappe achtet. Sie ift befonders in den 
Flüffen des mittfen Europas heimifch und feheint früher 
viel häufiger gewefen zu fein als gegenwärtig, wo die 
Gultur der Flußufer, die gewerblichen Waſſer-Anlagen 
und die Schifffahrt das Gedeihen des ruheliebenden 
Thieres verhindern. Als noch die orientalifchen Perlen 
in hohen Preifen ftanden, fuchte man ſich durch die hei— 

matlichen zu entfchädigen und fand früher, als die Muſchel 
noch haufig war, in der That auch fehr fchöne, durch) 
Größe, Geitalt, Glanz, Farblofigfeit und Härte ausgezeich- 
nete Berfen in ihr. So foll eine derfelben die englifche 
Königsfrone zieren, welche im Fluſſe Conway gefunden 
und der Gemahlin des Königs Karl II. gefchenft worden 
iſt. Eine nicht unbeträchtliche Sammlung ſächſiſcher Perlen 
befißt der fachlifche Staatsfchab und Suetonius’ Bericht 
zufolge war gerade der Perlenreichthum Britaniens ein 

Beweggrund für Julius Cafar dort einzufallen. In 

Weichthiere. 

neuerer Zeit find jedoch Feine befonderg werthvollen Ber- 
fen dort mehr vorgefommen und auch in den Flüffen 
Deutſchlands ift die Berlenfifcherei fo fehr herunter— 
gefommen, daß fie Feine ſtaatsöconomiſche Bedeutung 
mehr hat, obwohl fie bie und da nod gepflegt wird. 

Die Mufchel Tiebt den Aufenthalt in klaren, ſchnell 
fliegenden Bächen und Flüffen, ift in Schottland nod) 
ziemlich häufig, in Deutfchland fihon längſt felten ge— 

worden, in den Gebirgsbächen in Sachſen, Böhmen und 

Baiern zum Theil gepflegt, ohne daß der Koftenaufwand 
durd) den Ertrag nur annähernd gevdedt wird. Im 
Sabre 1851 wurden in der Effter und ihren Zuflüffen 
278 Perlen gefifcht worunter 83 Stüd eriter Kaffe. 
Auch in Lappland wird eifrig gefammelt. Die Berfen 
ind Falfige Abfonderungen im Mantel des Mufchel- 
thieres, gebildet "ganz wie die innere Perlmutterſchicht 
der Schafe, nur eben frei und Fugelig, gewöhnlich durch 
äußere Zufälligfeiten veranlaßt, wie durch Verlegung des 
Mantels, Eindringen von Sandfdrnern, von Fleinen 
Schmarogern u. dgl. Wer fich über unfere Berfmufchel, 
deren Borfommen und Verbreitung eingehend unterrichten 
will, leſe v. Heßlings Buch: die Perlmuſchel und ihre 
Perlen, naturwiffenfchaftlih und gefchichtlich mit Be— 
rücjichtigung der Perlengewäffer Bayerns befchrieben 
(Leipzig 1859), ein vortreffliches auf Veranfaffung des 

Königs von Bayern bearbeitetes Buch. Es ift aber nicht 
blos die europäifche Art, welche Berlen liefert, auch 
andere Welttheife haben deren aufzuweifen, fo Nord- 
amerifa in der gewellten $lußperfmufchel, M. undulata 
(Fig. 385), viel kürzer als die unferige und mit bauchi— 
gem Unterrande und die platte Flußperlmufchel, M. com- 
planata (Fig. 386), hinten erweitert und gefaltet. 

Gewellte Flußperlmuſchel. 

Einige ſüdamerikaniſche Arten beſitzen in jeder Klappe 
nur einen einzigen ſtumpfen Schloßzahn auf der Vorder— 

feite, feinen hintern Seitenzahn und werden deshalb in 

die eigene Gattung Monocondylea vereinigt. Noch anz 
dere in den füdamerifanifchen Flüffen mit zwei amellen= 
artigen, quergeftreiften Scloßzähnen, von welchen der 
vordere verfürzt und in drei Lamellen getheilt, der hintere | 
verlängert und einfach ift, faßte fchon Lamard unter dem | 
Namen Castalia zufammen. Endlich wenige fehief drei= 
ecfige mit geradem Schloßrande und zerfpaltenem vorderen | 
Scloßzahne, deren Bewohner zwei kurze contractife | 
Siphonen haben, typen die in unfern Sammfungen | 
feltene Gattung Paxyodon oder Hyria. | 
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Platte Flußperlmuſchel. 

3. Teichmuſchel. 

Die dünnſchaligen Unionen ohne Schloßzähne und mit 
linealem, äußerlichem Bande bilden die Cüvierſche Gattung 
Anodonta. Ihr Thier zeigt eine überraſchende Aehnlich— 
keit mit vorigem, hat ebenfalls der ganzen Länge nach 
freie Mantelränder, welche ſich am hintern Ende zu zwei 

kurzen mit Tentakeln beſetzten Röhren zuſammenlegen, 
einen faſt viereckigen, ſchmal kielartig hervorragenden 
Fuß, jederſeits ein Paar Kiemenblätter und neben dem 

Munde zwei zungenförmige Lippententakel. Die gleich— 
klappigen, nur mit Anwachsſtreifen ſkulptirten Schalen 
bedeckt eine dicke Oberhaut und ihr vorderer Muskelein— 
druck erſcheint dreitheilig. 

Die zahlreichen, gleichfalls überall zerſtreuten Arten 
find noch fchwicriger wie die Unionen zu unterfcheiden. 
Sie ziehen ftehende und jtille Gewäjfer mit ſchlammigem 

Grunde den fließenden vor, nähren fi von mifroffopis 
ſchen Pflanzen und Thieren und werden zum Theil fehr 
aroß, ohne jemals ihre Schafe anſehnlich zu verdiden. 

Bei ung fommen einige vor. Die fhon von Leuwen— 

hoek im Jahre 1695 forafältig beobachtete Ententeich- 
mufchel, A. anatina (Fig. 387 Thier, 388), ift eine der 

fleinften, eiförmig langlich, vorn gerundet, hinten etwas 
vorgezogen, geohrt, fein concentrifch geftreift, am Rande 
blätterig, graugrünfich hornfarben, am flachen Wirbel 
tief roftbraun und bis drei Zoll fang, mehr in Flüſſen 
als in Zeichen. Ihre winzig Fleinen Gier fiegen bis zu 

Anodonta. 

20,000 zwifchen den Kiemenblättern und das find nod) 

wenige gegen die eben nicht größere A. undulata, bei 
welcher Lea deren Anzahl auf 600,000 berechnete. 

Fig. 387. 

Die 

Ententeichmufchel. 
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Fig. 388, 
— — 

Ententeichmuſchel. 

prächtige Teichmuſchel, A. magnifica (Fig. 389), in 
Nordamerifa zeigt auf grünem Grunde braune Strahfen 
und übertrifft andere durch die Pracht ihres innern 

Perlmutterfchillers. Die Schwanenmufchel, A. eygnea, 
in unfern ftehenden Gewäffern erreicht faft fehs Zoll 

Fig. 389. 

Prächtige Teichmufchel. 

Länge, ift dabei fehr flach und dünn, zerbrechlich, ftarf 
geftreift und grünlich. Bet ihr entdeckte Bojanus die nad) 
ihm benannte, am Herzen gelegene Drüfe, welche fpäter 
bei allen Mufcelthieren nachgewiefen worden und ſich 

als Harnorgan ergeben bat. A. ensiformis fehr lang— 

geftreeft und fihmal, A. latomarginata ganz furz, abge— 
rundet vierfeitig, u. v. a. 

4. Iris muſchel. Iridina, 

Nur ein auffälliger Charakter am Thier und an deffen 

Schale begründet die aenerifche Selbftändigfeit der Iri— 
dinen neben den Fluß- und Teichmufcheln, erſteres fchliept 

nämlich feinen Mantel hinten und befißt hier zwei uns 
aleiche Furze Röhren, im Uebrigen hat e8 den ftarf zu= 

fammengedrücdten, fchmeidend fantigen Fuß, die großen 
faft gleichen und hinten verwachfenen Kiemenbfätter, die 

länglichen, innen geftreiften Zippentafter wie wir diefelben 

bei den Anodonten finden. Die gleichElappigen fehr ver— 
fängerten Schalen beffeiden fi mit einer ftarfen Ober- 
haut und glänzen innen perfmutterig. Ihr Tanger ge= 
rader Schloßrand aber ift Ferbzähnig, alfo für Mufcheln 

21* 
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der Unionidenfamilie höchſt eigenthümfih. Das Band 
liegt Außerfih am Schloßrande. Don den fehr wenigen 
Arten hat die Anyptifche Irismuſchel, I. nilotica (Fig. 
390), dicke Schalen mit fehr glänzender vöthlicher Perl— 
mutterfchicht und verliert im höhern Alter die Kerben des 

Aegyptifche Srismufchel. 

Scloßrandes um ganz anodontifch zu werden. Bei der 
chinefifchen Srismufchel, I. exotica (Fig. 391), treten die 
Schloßferben um fo deutlicher hervor und die Perlmutter— 
fchicht zeichnet fich ftrahlig. 

Fig. 39. 

Chinefifche Srismufchel. 

Zwei Arten in den fünamerifanifchen Flüffen mit 

völlig freien Mantefrändern zeichnen fich durch ihren fehr 
langen walzigen, an der Spige aufgetriebenen Fuß aus, 
den fie nicht in die Schale zurüdzieben fünnen. Sie 
typen nad d'Orbigny die Gattung Mycetopus, Pilzfuß. 
Ihre fehr verlängerten Schalen Flaffen vorn und haben 
einen fehr langen, geraden, zabnlofen Schloßrand und 
ein Außerfiches Band. M. siliquosus und M. soleni- 
formis. 

Elite Familie. 
Actherien. Aetheriadae. 

Im Senegal und Nil Teben einige den Unionen ſehr 
nah verwandte Mufchelthiere mit aufterähntichen Schafen, 
fo daß man fie als eigene, Die Flußmuſcheln und Auftern 

vermittelnde Familie betrachtet. Lamarck begründete ihre 
einzige Gattung unter dem Namen Aetheria und glaubte 
fie feien Meeresbewohner, welche Anficht jedoch bald 
widerlegt wurde, da man die Mufcheln viele Meilen weit 

von. den Mündungen entfernt in den Flüffen fand. Die 
Thiere haben völlig getrennte Mantellappen und jeder 
ſeits zwei ungleiche ſtark geftreifte Kiemenbfätter, welche 
unter dem Ende des Fußes mit einander verwachfen find. 

Auffällig ift nun befonders der große Dice, Tängliche 

und fchiefe Fuß deshalb, weil die Schalen bald mit 

Weichthiere. 

der einen bald mit der andern Klappe an fremde Gegen 
ftände feftwachfen.  Diefelben find überdies auch unregel- 
mäßig, blätterig, faſt perlmutterartig, mit Furzen Wir 
bein, mit unregelmäßigem, gewundenem, jchwieligem 
Schloßrande, ohne Zähne und mit Außerlichem Bande. 
Zwei längliche Musfeleinprüde und eine den Unregel— 
mäßigfeiten dee Schalenrandes folgende Mantellinie. 
Die Art im Nil, nach ihrem Entdeder Callioud Aetheria 
Caillodi genannt, ift befonders häufig von der eriten 

Katarafte bis in den blauen Nil und den Geitenflüffen 
und findet man die Gräber mit ihren Schalen geſchmückt. 
Das Thier wird gegeffen. Die Schafe ift außen grün, 
innen filberglängend und dadurd von der bfeifarbenen, 
Ae. plumbea (Fig. 392) unterfchieven. Neuerdings ift 

übrigens auch eine Art im Amazonenftrom entdeckt 
worden. 

Aetheria. 

Zwolfte Familie, 

Miesmuſcheln. Mytilidae. 

Die große und über alle Meere verbreitete Familie der 
Miesmufcheln charafterifirt der Byffus hinten am Grunde | 

des dünnen walzigen Fußes, nicht minder der faſt ganz ges 
fpaltene Mantel mit furzer Afterröhre und der große Mund 

mit zwei fpigen Xippentaftern. Ihre Ddreiedigen bie 
eiförmigen und auch fehr verlängerten gleichElappigen 
Schafen überzieht eine dicke, aber leicht ablösbare Ober- 
haut und von den beiden Musfeleindrücen ift der vordere | 

fehr klein und Teicht zu überfehen. Auch das Schloß 

rn 
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bietet Familienmerkmale in dem Mangel aller Zähne 

oder der Anweſenheit blos rudimentärer und in dem linea— 
len dem Rande felbft eingefügten Bande, 

Die Miesmufcheln leben in allen Meeren und einige 
auch in fügen Gewäſſern, erftere felten in großen Tiefen, 
viel Lieber an fandigen und fteinigen oder feichten reich 
bewachfenen Küftenpläßen, wo fie in großen Mengen mit 

. dem Byſſus fich feitfeßen, jedoch nicht für ihr ganzes 
Leben, indem entweder der Wellenfchlag fie losreißt und 

forttreibt oder fie felbft friedlich den Ort verfaffen um 
einen andern zu wählen. Sie fallen vielmehr durch die 

eigenthümliche Form ihrer Schalen durch Schönheit ver 
Skulptur und der Farbenzeichnung auf und werden zum 
Theil viel und gern gegeſſen. 

1. Miesmufchel. Mytilus, 

Der Byſſus ragt als Büfchel horniger, feidenartiger 

Fäden vom Grunde des Fußes zwifchen den Schalen- 
klappen hervor und bildet ſich auf eigenthümfiche Weife. 
Ueber dem rücziehenden Musfel des Fußes (Fig. 393 p) 
liegt nämlich innen eine ſackförmige Drüfe, welche einen 
zähen Flebrigen Saft abfondert, der durd) eine Oeffnung 

an der Unterfeite des zungenförmigen Fußendes (n) her— 
vortritt, von hier in einer Längsfurche hinfließt umd 

Miesmufchel. 

einen an feinem freien Ende mit alocdenförmiger Er— 
weiterung verfebenen Baden darftellt. Iſt diefer durch 
eine gefchiefte Wendung der Fußſpitze an einen fremden 

Körper anachängt: fo biegt fich derfelbe Theil des Fußes 
zurücd und zieht dadurch den ganzen Faden aus der Furche 
hervor. Das Thier bildet nur wenige Fäden täglich und 
erfordert daher das ganze Bündel (m) längere Zeit. Der 
Mantel hat freie Ränder (Fig. 394) und oben (393 h) 

liegt ein Furzes Rohr zur Abführung der Excremente. 
Die geftreiften Kiemenblätter (i) find ziemlich gleich und 
beftehen aus cylindrifchen Faden, welche durch wenige 
Querfäden befegt find. In derfelben Abbildung fieht 
man bei e den Herzbeutel, bei c die musfulöfe Herz 

fammer, bei a und d die feitlichen Borfammern, bei g 
den hintern Schließmuskel, bei k den Eileiter. Die 
Schalen pflegen dreifeitig zu fein und zwar bilden die 
Fleinen geraden Wirbel am vorderften Ende die Spige 
des Dreiedes. Der lineale Schloßrand zeigt nur big- 
weilen ein Paar Zahnchen unter den Wirbeln und das 
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Band liegt zum Theil innerlich; der hintere Muskelein— 
druck groß und rundlich. 

Die zahlreichen (29) über alle Meere verbreiteten Arten 
laſſen fich bei der Einfachheit ihrer Schalenverhäftniffe 
fehwieria unterfcheidven. An den europaifchen Küften ift 
die gemeinfte die efbare Miesmufchel, M. edulis (Fig. 

395— 397), länglich eiförmig, an der Vorderfeite etwas 

zufammengedrüdt und gerade, an der Hinterfeite ges 
frümmt, baudig, am Schloße mit vier Zähnchen, auf 
der Oberfläche violet oder auf hellem Grunde violet ge= 
ftreift. Sie liegt am Strande zwifchen Wind und Waffer, 
fo daß fie zur Ehbezeit oft heerdenweife den Boden bedeckt 
und die Byſſusfäden fich verfchlingen. Man fammelt fie 
in Körben und ift die orangegelben frifch oder gebraten. 
Der Genuß bat nicht felten böfe Zufälle zur Folge, Kopf 
web, Ausschlag und Fieber. Zwifchen ven Kiemenbfättern 

Fig. 395. 396. 

Eßbare Diiesmufchel. 
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Eßbare Miesmuſchel. 

findet man bisweilen nadelkopf- bis ſenfkorngroße Perlen 
ohne beſondern Werth. Die magellaniſche Miesmuſchel, 
M. magellanicus (Fig. 398), von der Südſpitze Amerikas 
bis Chiloe fehr gemein gehört zur Gruppe der tief ges 
fürchten, welche unter Aulacomya zufammengefaßt wer— 
den, und wird durch Politur ftarf glänzend purpurroth 

Sie ift als Nahrung fehr gefchäßt. ing Violete. 

— — 

Magellaniſche Miesmuſchel. 

2. Mopdiola. Modiola. 

Miesmufcheln, deren Wirbel nicht Die vorderfte 

Schalenſpitze bilden, fondern ein wenig von dieſer abges 
rückt find, heißen Modiolen. Da ift nun die Grenze 
fehwer oder vielmehr gar nicht zu ziehen, denn die Wirbel 
rücken allmahlig von der Spike ab. Das Schloß ift 
zahnlos, das Band faft innerlich in einer Nandfurche, der 

hintere Muskeleindruck beilformig. Am Thiere war e8 
noch nicht möglich einen beachtengwerthen Unterfchied von 
voriger Gattung nachzuweifen, daher denn aud) oft beide 
vereinigt werden. Die gefurchte Modiola, M. sulcata 
(Fig. 399, a ganze Mufchel, b Schafe von außen, e von 
innen) im indifchen Deeane ift längsgefurcht, bläufich- 
weiß mit gelber Oberhaut. Die zimmetbraune, M. ein- 

namomea (Fig. 400) um Mauritius und Neuholland 
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Zimmetbraune Modiola. 

erfennt man an der Färbung; M. plicatula und M. diva- 
ricata an der eigenthümlichen Sfulptur. M. galloprovin- 
cialis wird in den Salzſümpfen von Berre gefammelt 

und jährlich zu 25 Millionen Stück in Marfeille zu 
Marfte gebracht. Die Gefammtzahl der Arten beträgt 
nad) Reeve 48. 

Einige Modiolen in den europäifchen Meeren zeichnen 
fich durch einen runden Mantellappen vor dem furzen 
Afterrohr und den fehr langen wurmförmiger Fuß mit 
zartem weißen Byſſus aus und werden deshalb unter 
Modiolaria zufammengefaßt. Sie fteefen im Mantel der 

Ascidien oder hüllen ihre ganze Schafe in ein Gefpinnit. 
Letztere ift auf dem vordern und bintern Theile geftreift, 
in der Mitte glatt: M. discors, M. alternata, 

Eine kugelige und fehr zierfich ftrahlig geitreifte Mies— 
mufchel im nördlichen atlantifchen Dceane typt die Sat: 

tung Crenella, in dem ihr Thier einen gefchloffenen Mantel, 
einen eigenthümlich keulenförmigen Fuß und eine einfache 

nicht röhrige Afteröffnung hat. 

3. Dattelmufdel. 

Die Dattelmufcheln ftellen ung wieder mit ihrem 
Aufenthalt in Steinen, worauf fich der lateinifche Gat— 

tungsname bezieht, das Näthfel des Bohrens wie die 
Bohrmufcheln. In der Jugend nämlich heften fie fich 
wie alle Miesmufcheln befonders an Felfen und Korallen= 

ftöde feft und zwar nur mit einem fparlichen Byſſus. 
Bei einiger Größe aber bohren fie fi in die Steine ein, 
und erweitern mit fortfchreitendem Wachsthum die Röhre 

im Innern, während deren Deffnung Flein bfeibt. Die 
Thiere fönnen daher nie ihre Höhlen verlaffen und nur 
von dem eben, was das eindringende Waſſer ihnen zus 
führt. Der ditunen zerbrechfiben Schale können fie fich 
gewiß nicht als Bohrapparat bedienen, und an. ihrem 

Fuße hat man nod) feine Borrihtung aufgefunden, welche 
das Bohren ermöglichte. Noch weniger vermag der ein— 

Lithodomus. 
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und austretende Waſſerſtrom die Röhre im Innern zu 

erweitern. Die Dattelmuſcheln verlängern ihren Mantel 
nach hinten und franzen denſelben. Ihre Schalen ſind 
faſt walzig, an beiden Enden abgerundet, geſchloſſen, mit 
ſtarker Oberhaut bekleidet, mit vorn gelegenen einge— 
krümmten Wirbeln, mit zahnloſem Schloß, längs des 

Rückenrandes befeftigtem Bande und mit zwei Muskel— 
eindrüden. 

Etwa ein Dugend Arten lebt in den warmen Meeren 
und die meijten derfelben werden gegeſſen. Die gemeine 
Dattelmufchel oder Steindattel, L. dactylus (Fig. A01, 
402), im Mittelmeer, braun und fehr fein gejtreift, drei 

Zoll fang, mit einem Fleinen Byffuspinfel an Kalffteinen 

figend und dann in diefelben fid) einbohrend. Sie wird 

Fig. 401. 402. 
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Gemeine Dattelmuſchel. 

wegen ihres pfefferartigen Beigefchmades gern gegefjen. 
L. caudigerus verfehmäfert das Hinterende der Schalen 

ſchwanzförmig; L. attenuatus ift fehr verlängert. 

4. Dreyffena. 

Die Schalen gleichen in der Geftalt ganz den typifchen 

Miesmufcheln und wurden früher aud) unter Mytilus 

aufgeführt, allein bei forgfältiger Vergleichung findet 

man unter den Wirbeln eine feheidewandartige Platte ala 

Träger des Schließmuskels, welche wichtig genug it um 

die generifche Trennung zu rechtfertigen. Das Schloß 

hat einen oder zwei Zähne und das Band ift innerlich. 

Das Thier weicht nicht minder erheblich von den Mies— 

mufchen ab. Es fhließt feinen Mantel bis auf drei 

Dreyssena. 
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Deffnungen (Fig. 403, A Thier mit Schale, B ohne 

diefelbe, C aufgefihnitten), von welden e in den After 
führt, g die für den Byſſus e ift, und a zum Athmen 

dient und mit einigen Warzenreihen b befeßt ift. Unter 
dem Bauche f Tieat der fehr Eleine unvollfommene Fuß d, 
der faum das Sriechen vermitteln fann. Die dicken 

Kiemenblätter find ungleich. 

Big. 403, 

Deränverliche Dreyſſena. 

Die wenigen Arten leben in füßen und falzigen 
Waſſern und find durch Schiffe verschleppt zum Theil 
fehr weit verbreitet. Sie heften ſich mit dem Byffus an 
Felfen, Pfähle, Seethiere, Schiffe an und vermehren fich 
an manchen Plätzen in ganz erftaunfichen Mengen. Die 
veränderliche Dreyffena, Dr. polymorpha (Fig. 403, 
404), ift dreifeitig gelblich grau oder bräunfich, innen 
weiß, lebt in großen Flüffen und im Meere um Europa, 
eingefchleppt auch in fernen Meeren. 

Fig. 404. 

nn 21 

Veränderliche Dreyffena. 

Eine feltene Miesmufchel in den Schwämmen an den 

Küften Kaliforniens mit eingerollten Wirbeln, zahnloſem 
Schloß und abweichend von allen übrigen durch eine breite 
Bucht der Mantellinie führt den Gattungsnamen Mytili- 
meria und eine andere fehr Fleine im Paranafluſſe Süd— 

amerifas, rundfich oval, mit Außerm Bande, offnem 
Mantel und verfümmerten Fuß mit Byſſus den Namen 
Byssanodonta. 

5. Steckmuſchel. 

Die höchſt eigenthümfichen Steckmuſcheln, wegen 
ihrer Geftalt und Färbung auch Schinkmuſcheln genannt, 

Pinna. 
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feben mit etwa zwei Dutzend Arten in den warmen und 
gemäßigten Meeren und erreichen zum Theil die riefige 

Größe von zwei Fuß. Die Schalen find lang geftreckt 
dreifeitig, ſpitz keilförmig, vorn Flaffend, hinten winffig, 
auf der Oberfläche glatt oder ſchuppig rauh, dünn und 
trocken zerbrechlich, im Leben dagegen elaftifch biegfam. 
Im zahnlofen Schloffe nimmt das faft innerfiche Band 
den ganzen Rückenrand ein. Der vordere Musfeleindrud 
flein, hinter der Spibe der Wirbel gelegen, der hintere 
groß. Die innere Schafenfchicht befteht aus ſchön ſchillern— 
der Perlmutter, die Außere dickere aus fenfrecht gegen Die 
Fläche gerichteten Kalffafern, welche man bei angemefjener 
Vergrößerung deutlich erkennt. Das fihon von Poli 
fehr eingehend anatomisch unterfuchte Thier ſteckt in einem 
ungemein dünnen, vorn völlig geöffneten Mantel, welcher 
vorn mit einer, hinten mit zwei Reihen randficher Taſt— 
faden befegt ift. Ein Baar ziemfich gleicher halbmond— 
fürmiger Kiemen jederfeits. Der fchlanfe wurmförmige 
Fuß befikt an der Wurzel eine geräumige Byſſushöhle 
und vor ihm umgeben den Mund fehr große, auf der 
innern Fläche beblätterte Lippen mit kurzen Zippentaftern. 
Im DVerdauungsapparate beachte man den ſcharf in einen 
vordern Fugeligen und hintern birnförmigen Magen und 
den langen dicken gewundenen Darm. Der After fißt 

auf einer Verfingerung und neben ihm ein fonderbarer 
wurmförmiger Körper, deſſen Bedeutung man nicht fennt. 
Das wie immer am Rüden gelegene Herz ift theilweife 
mit dem Maſtdarme verwachfen. 

Die Steckmuſcheln fteefen mit dem vordern fpißigen 
Ende im Schlamme oder Sande und befeftigen ſich mit 
den ſchillernden flechfenähnlichen Byſſusfäden, während 
das hervorragende Ende Flafft und dadurd das Thier 
den feindlichen Angriffen gefräßiger Meeresbewohner 
wehrlos ausgefeßt ift. Die Gelehrten des Flaffifchen 
Alterthums Fannten bereits dieſe Wehrlofigfeit des nad) 

ihrer Anfiht in den Boden gepflanzten Thieres und 
nannten den zwifchen den Klappen fich einniftenden Fleinen 
Krebs (fiehe Bd. IV. 463 Pinnotheres) Mufchelwächter, 
indem fie glaubten, diefes Krebsfein melde aus Danf- 

barfeit für die ihm eingeraumte Wohnung dem Wirthe 
durch einen fanften Biß oder unruhiges Umberlaufen 
die Annäherung des Feindes, befonderg der Dintenfifche, 
worauf der Wirth die Schalenflappen möglichft feſt ſchließt. 
Man fann diefes und anderes albernes Gefhwäß in des 
großen Gicero Buche über die Natur der Götter, bei 
Plinius, Aelian und Andern nachleſen und bis auf inne 

die Fafelei mehr oder minder ausgeſchmückt wieder finden, 
bis Geoffroy der Aeltere deren Abgefchmadtheit nachwies. 
Zwifchen den Mantelfalten der Steckmuſcheln kommen 

nicht felten auc Perlen vor, welche jedoch wegen ihrer 
Unregelmäßigkeit, Glanzlofigfeit und dunkler trüber Fär— 
bung in feinem Anfehen ftehen. Wichtiger ift ver Byſſus, 

von dem ſchon Ariftoteles berichtet, daß er fich fpinnen 
faffe. Und er wurde auch fpäter noch zu Geweben be= 
nußt, welche freifich zu Kleidungsſtücken fo theuer zu 
ftehen famen, daß nur Kaifer und Könige fie bezahlen 

fonnten. Die Italiener nennen den rohen Byſſus Lana 
penna, feine Fäden find Außerft fein, ihrer ganzen Zange 

nad) genau von gleicher Dicke und Stärfe. Sie werden 
zunächft in Seifenwaffer gewafchen und gereinigt, ges 

Weichthiere. 

trocfnet und zwifchen den Händen gerieben, dann mit 
Kämmen oder Karden bearbeitet, wobei von einem Pfunde 
grober Fafern nur drei Unzen feiner Fäden als brauchbar 
zurüchbfeiben. Dieſe fpinnt man mit einem Dritttheil 

wirfficher Seide am Rocken und fertigt daraus Handſchuh, 

Müsen, Strümpfe u. dal., die ſchön braun lohgelb und 
fchimmernd find. Das Paar Handfchuh wird mit vier 
Gulden bezahlt. Die Arbeiten werden in Zarent ges 
fertigt, aber nicht in großen Fabriken und als bedeutender 
Handelsartifel.  Uebrigens wird das Steefmufchefthier 

auch von der niedern Volksklaſſe gegeffen. 
Im Mittelmeer fommen mehre Arten vor und zwar 

gemein und den meilten Byſſus Tiefernd die edle Steck— 
mufchel, P. nobilis braun mit Längsreihen ftarfer Schup— 
pen, P. rotundata gegen zwei Fuß lang, weißlich, mit 
abgerundeter Schale und parallelen wellenförmigen Run— 
zen, ftellenweife fo maffenhaft vorfommend, daß die 
Fifcher folhe Plätze Steckmuſchelgrund nennen; P. rudis 
gegen einen Fuß fang, röthlic und mit hohen hohlen 
Schuppen. Bon den außereuropäifchen Arten fommt am 
bäufigiten in unfern Sammlungen die facherförmige Steck— 

mufchel, P. flabellum (Fig. 405— 407), aug dem indi- 
fchen Deeanevor. Die Befchuppuug ändert auch bei andern 
Arten mit dem Alter fehr erheblich ab, fo daß man ſich 
wohl hüten muß auf fie allein Artunterfchiede begründen 
zu wollen. Nach Reeve werden 66 Arten unterfchieden. 

Big. 405. 

Fächerförmige ee jung. 

B. Einmuskelige Alufcheln. Monomyarü. 

Alle Mufcheln Diefer zweiten Hauptgruppe der Cor— 

mopoden fennzeichnet die einfache Musfelnarbe an der 
Snnenfeite jeder Klappe von einem Schließmuskel her— 
vührend, welche mehr in der Mitte des Körpers Tiegt. Die 

Thiere bohren ſich nicht in fenfrechter Stellung in Schlamm 
und Sand, fondern liegen auf der Seite, auf einer Schalen- 
flappe und wurden deshalb von d'Orbigny wie ſchon be— 
merkt Pleuroconden genannt. Diefe feitliche Lage hat 
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Fächerförmige Steckmuſchel, alt. 

zur Folge, daß ſehr gewöhnlich die Klappen ungleich und 

oft auch die Thiere aſymmetriſch ſind; man ſpricht des— 
halb auch öfter von oberer und unterer Klappe als von X 

rechter und linker. Häufig fehlen die Schloßzähne und 
die Schalen zeigen ihre Blätterſtruktur deutlich. Da ſie 
ſtill liegen, viele ſogar mit einer Klappe an fremden 

Körpern feſtwachſen: ſo verkümmert das Hauptbewegungs— 
organ, der Fuß, und fehlt einigen gänzlich. Die Mantel— 
ränder bleiben ſtets frei und tragen mehre Reihen Taſt— 
fäden, zwiſchen welchen die Augen ſitzen, wenn ſolche 
überhaupt vorhanden. Ein beſonderes After- und 
Athemrohr fehlt allgemein. 
Die drei monomyiſchen Familien entfalten ihren For— 
menreichthum hauptfächlich in den wärmeren Meeren und 
haben in den nordifchen nur vereinzelte Vertreter, feinen 
einzigen in fügen Gewäffern. 

i 
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Big. 407. 

Bächerfürmige Steckmuſchel von innen. 

Dreizehnte Familie, 
Hammermufceln. Malleidae. 

Die zahlreichen, in diefe Familie vereinigten Schalen 
zeichnen fih durch höchſt eigenthümliche Formen von Allen 
vorigen Familien fehr auffällig aus. Sie find ungleich- 
flappig und bfättrig, innen mit ſchöner Perfmutterfchicht 

ausgekleidet, mit geradem, oft zahnlofem Schloßrande, 
einfachem oder getheiltem Bande, vorn und häufig auch 
hinten geohrt oder geflügelt und in der rechten Klappe 
mit. einem Ausſchnitt für den Byſſus, mit welchem fie 
ſich feitfeßen. Auch die Thiere bieten charafteriftifche 
Merkmale, fo in dem verdickten, mit Fleinen Zentafeln 
befegten Rande der Mantellappen, in dem fleinen wurm— 
fürmigen Fuße mit groben Byſſus, deffen Faſern bie- 
weilen in eine Maffe verwachfen. Die doppelten Kiemen 
find groß und unter einander nicht verbunden und neben 
dem weit ovalen Munde Tiegen zwei große, innen mit 
fleifchigen Blättern befeßte Lippen, welche jederfeits in 

die furzen, breiten, chief abgeftugten Zippentafter über- 
gehen. Der ganze Leib erfcheint im Verhältniß zur 
Schale auffällig Fein. 

Die Gattungen, in frühern Schöpfungsperioden 
zahlreicher als gegenwärtig, gehören den wärmeren Meeren 

an und fennzeichnen ihre Arten nicht gerade fehr fcharf, 

1. Bogelmufdel. 

Der von Lamard für diefe wichtige Gattung gewählte 
Name Bogelmufchel bezieht ſich auf die flügelförmigen 

22 
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Schalen, welche in der That wie Flügel, gewöhnlich fchief 
von dem geraden Scloßrande ſich ausbreiten. Und 

diefer Schloßrand verlängert ſich bei einigen Arten an 
einem oder an beiden Enden in einen ftielartigen Fort- 
faß, wodurd die Schalengeftalt dann abfonderlic wird. 

Schloßzähne fehlen gänzlich oder es liegt in jeder Klappe 
unter dem Wirbel ein ftumpfer Zahn. Das Band ift 
doppelt und zwar nimmt das Äußere faferige den ganzen 

Schloßrand ein, und das innere fißt in einer breiten 
Grube. Die rechte Klappe hat vor dem vordern Ohr 
einen Ausfchnitt für den Byſſus. Vom Thiere ift dag 
Wefentlihe im Familiencharakter gegeben worden, 

Der Bogelmufcheln Fennt man etwa dreißig Arten 
alle in heißen Meeren, nur eine im Mittelmeer. Zu 
ihnen gehören auch die berühmten Berfmufceln, 
die wir nicht generifch trennen, wie eg von mehren Con— 
hyliologen gefchehen, indem fie für diefelbe die Namen 
Margaritiphora, Meleagrina, Margarita, Perlamater vor— 

fchlugen. Ihre Unterfihiede befchränfen ſich auf die ab- 
gerundete Form, größere Dice der Schalen, mangelnden 
Fortfag des Schloßrandes. Die gemeine Perkmufchel, 
A. margaritifera (Fig. 408), ſchon längft die wichtigfte 

und berühmtefte aller Muſcheln, abgerundet faft vieredig 
wegen des geraden Schloßrandes, graugrün, weiß ge 

Fig. 408. 
— 

Gemeine Perlmuſchel. 

ſtreift, mit blättrigen, ſich regelmäßig deckenden, zumal in 
der Jugend ſtarken Schuppen, mit ſehr dicker innerer 
Perlmutterſchicht, bis einen Fuß groß und von ent— 
ſprechendem Gewicht. Ihre Verbreitung erſtreckt ſich 
vom perſiſchen Golfe an Ceylon vorbei durch den ganzen 
indiſchen Ocean und durch den großen Ocean bis an die 
Küſte von Mexiko und Panama. Sie, liefert die ſchönſten 
und foftbarften Perlen, deren Werth mit dem der feltenften 

Edelſteine wetteifert. Und doch) find die Berlen nur eben- 

Weichthiere. 

folche Abfonderungen des Mantels wie die innere Perl- 
mutterfchicht der Schale, aber freie, gerundete, harte, 

wafjerffare oder fchön gefärbte und mit dem biendenden 
ftechenden Edelſteinglanze. Bisweilen erfcheinen fie aud) 
an die innere Schalenfchicht angewachfen. Ihr inneres 
Gefüge zeigt concentrifchfchafige Schichten, welche ſich 
nach und nach) um einander gebildet haben und zwar von 
denfelben Drüfen im Mantel, welche die Schale erzeugen. 
Ihre Entftehung ift eine blog zufällige und oft hat man 
im Mittelpunfte der Perle noch das Sandforn oder ein 
anderes Fleines Körnchen gefunden, welches in den Man- 
tel des Thieres eingedrungen diefen verlegte und dadurch 
die Abfonderung der Berfmutterfubftang veranlaßte. Da— 
rauf hin nöthigen die Chinefen das Mufchelthier zur 
Perlenbildung, indem fie e8 aus dem Waſſer heraufholen, 
mit einer ſcharfen Nadelfpige am Mantel verwunden und 
dann wieder ins Waller werfen. Manche Wunden vers 
narben, andere werden Beranlafjung zur PBerlenbildung. 
Diefelbe erfordert aber mehre Jahre. Den Werth der 
Perlen beitimmt ihre Größe, KHugelgeftalt, Farbe und 
Glanz. Sie find wafjerhell, weiß, rofenfarben, purpurn, 
braun, ſchwarz oder grün, ganz klar durchſichtig mit blen= 
dendem Glanze oder nur durchfcheinend mit Schön fchillern= 

dem Glanze, Hirfeforn= bis ZTaubeneigroß, Fugelrund, 
oval, eis oder birnförmig, auch unregelmäßig geftaltet. 
Die größte Berle von 250 Karat Gewicht wurde an der 
Infel Margarita gefunden und gelangte in den Belik 
Philipps IL. von Spanien. ine andere fehr große 
im fpanifchen Schage wurde im Jahre 1505 für 80,000 
Dufaten angefauft. — Die Perlmuſchel Tebt gefellig auf 
fandigem, fihlammigem Boden und auf Gorallenbänfen 
und fchichtet fich felbft banfweife bis zu zwei Fuß auf in 

gewöhnlich fünf bis acht Faden Tiefe, nur bisweilen bis 
zu fünfzehn Faden. Ueber folhen Bänfen fieht man die 
auspefchlüpfte Brut in unermeßlichen Schaaren, die wie 

Froſchlaich ausfehen, auf der Oberfläche des Meeres als 

leichtes Spiel der Wellen und Winde umher treiben, 
Nah Kelaarts Schägung erzeugt ein Weibchen zwölf - 
Millionen Gier. Herangewachfen finfen fie in die Tiefe 
und feßen fich Elumpenweife an Felſen, Gorallen, am 
liebften aber an alte Berlmufcheln mit ihrem Byſſus feit. 
In höherm Alter verfagen die Byfjusfäden den Dienft 
und die eigene Schwere fefjelt Die Mufchel an ihrem Plage. 
Die Taucher ſchätzen die Zeit ihres Wachsthumes auf 
fieben bis acht Jahre und meinen, daß fie bis zum fünften 
Jahre nur langfam an Größe zunehme, dann aber fehnell 

auswachſe. Das Borfommen ift ein fehr ausgedehntes, 
wird aber durch finnlos betriebene Fifcherei beſchränkt, 

fo daß die größten und reichften Bänke vollftändig er= 
fchöpft, vernichtet werden. Sie beginnen an der Kaffern- 
füfte und erftredfen fi) von hier aufwärts bis zum rothen 
Meere. Die Bewohner der flachen Coralleninfel Dabalaf 

el Kehir an der abyffinifchen Küfte leben ausschließlich von 
der Perlenfiſcherei, fchon feit der Herrfchaft ver Btolemäer. 
Kegerfklaven mit einem Seile um die Bruft und einem | 

Steine am Beine fteigen in die Tiefe, füllen den an die 
Bruft gebuntenen Korb mit Mufcheln und lafjen fich dann 
wieder heraufziehen. Gar mancher Taucher wird dabei | 

von gefräßigen Haififchen weggefchnappt und mancher 
erftickt in der Tiefe. Weltberühmt find die Bänke an | 



Muſcheln. 

der Oſtküſte des perſiſchen Buſens, deren einzelne längſt 
erſchöpft ſind. Die ſchönſte Bank erſtreckt ſich vom Hafen 

Sharja weſtwärts bis zu Biddulphs Inſel 70 geogr. 
Meilen lang. Schon die alten Chaldäer und Phönicier 
brachten perſiſche Perlen in den Handel und Alexander 
der Große kannte dieſelben, ſpäter erkämpften die Portu— 

gieſen dieſes Gebiet von den Muhamedanern, welche es 

nach hundert Jahren zurück eroberten und gegenwärtig 
beſitzt es der Sultan von Mascate. Mehre Tauſend 
Boote mit etwa 30,000 Mann ſind von Juni bis Sep— 
tember mit der Fiſcherei beſchäftigt. Keiner erhält Lohn, 
jeder hat Antheil am Gewinn. Die Taucher holen die 

Muscheln in Körben herauf, indem fie 40 Secunden big 
höchſtens eine Minute tauchen, und fhon nach drei Minu- 
ten Erholung fteigen fie wieder in die Tiefe. Das ge- 
füllte Boot fegelt zur nächften Infel, wo die Perlen aus 
den verfaufenden Thieren ausgelefen und die dicken 
Schalen zu Berfmutterarbeiten gefammelt werden. Der 

Ertrag wurde früher auf 300 Millionen Pfund Sterling 
veranfchlagt und foll aeaenwärtig noch 30 Millionen be— 
tragen. Im indifchen Oceane find die ſechs Meilen fangen 

und fait ebenſo breiten Bänfe in der Geyfonftraße die be= 
rühmteften und wahrfcheintich fchon feit Davids und Salo— 
mons Zeiten im Betriebe, feit dem achten Sahrhundert im 
Belig der Muhamedaner, mit Beginn des fechzehnten von 
den Portugieſen erobert, inmitten des fiebzehnten von 

den Holländern erfämpft und am Ende des vorigen von 

der englifch = oftindifchen Compagnie erworben. Diefe 
zahfte im Jahre 1798 eine Bachtfumme von 192,000 

Pfund Sterling, erfchöpfte aber auch den Ertrag voll 
ftändig. Die lebte anziehende Schilderung der Perlen- 

fifcheret auf Ddiefen Bänfen gab Commandant Gryll im 
Sabre 1848. Nach ihm ift der Hauptitavelplag der 
Perlenboote die dürre und ode Hüfte von Aripo, wo die 

Sonne umerbittfich Alles weithin vweriengt, im ausge 
glühten Sande nur Dornengeftrüpp gedeiht, Fein Schatten 
zu finden ift und die See die erftickende Hitze zurück— 
fpiegelt. Aus dem glühenden Sande ragen die gebfeichten 
Gebeine der Berlentaucer hervor, welche die Gier nad) 

Schätzen in den Tod führte. Der aus Quadern erbaute 
Pallaſt des englifchen Gouverneurs mit dürftigen Bäumen 
umgeben, ift der einzige Schmuck der Gegend. Und in 
diefer glühenden Wüftenei rollt fih das Bild des bun- 
teten Treibeng auf, wenn die Taucherboote beranfegeln 
und auf den Ruf der Regierung aus allen Gegenden 
Hindoftang viele Taufende ſchnöden Gewinnes halber 

herbeiſtrömen. Plöglich erheben fih längs des Geftades 
breite Straßen von Hütten aus Bambuspfählen mit 
Palmenblättern und bunten Wollenzeugen bedeckt, Aben— 
teurer und ZTafchenfpieler treten auf, gewandte Diebe 

fchleicben fih ein. Stolze Eingeborne von Ruf und 
Reichthum laſſen fich in reich verbrämten Tragfeffeln zum 

Sinn verwirrenden Schaufpiele tragen. Alle indifchen 
Sitten und Trachten kommen zum Vorſchein, jede Kalte 
ift vertreten, Briefter und Anhänger jeder Sefte eilen 
berbei, Gauffer, Tänzerinnen und Dirnen befuftigen die 
Menge. Während diefes Treibens gehen jeden Morgen 

200 Boote in See, jedes bemannt mit zwei Tauchern 

nebft zwei Gehülfen und einem malayifchen Soldaten mit 
geladenem Gewehr, der verhüten foll, daß die Perlen fchon 
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in dem Boot aus dem Thiere genommen werden. Am 

Plage der Fifcherei liegt eine bewaffnete Schaluppe zum 
Schuge der Klotille. Jedes Boot hängt an einer Stange 
ein langes Tau mit einem 300 Pfund fehweren Steine 

aus, Auf diefen tritt der Taucher, an einer befondern 

Leine befeftigt, und mit einem Korbe verfehen, jteigt in 

die Tiefe, füllt feinen Korb mit Mufcheln und läßt fich 
wieder heraufziehen. Sogleich folgt der zweite Taucher 
und beide wechfeln ab bis Nachmittag vier Uhr, wo alle 

Boote mit ihrer Ladung nad Aripo zurücfehren. Der 
nefchiektefte Taucher, welcher zwei Minuten unten bfieb, 

erhäft Abends eine Belohnung. Alle Taucher find 
Malayen und von Jugend auf zu dem Handwerk erzogen. 

Gewaltiger Lärm verfcheucht die gefährfichen Hatfifche und 
Haififchbefchwörer begleiten einzelne Boote, An der 
Küſte nehmen Soldaten die ſämmtlichen Boote in Empfang 
und die Mufcheln werden in Das Regierungsmagazin, 
einen von hohen Mauern umgebenen Raum, gebracht. 
Der Berfauf geſchieht haufenweife gegen Meiftgebot, der 
Gewinn gleicht einem Lotterieſpiel, Die nicht abaefegten 
Mufcheln verfaufen im Magazin und die frei werdenden 
Perlen fammelt man ein. Sit etwa die halbe Zeit der 

Perlenfiſcherei verftrichen, dann beginnt die eigentliche 
Plage. Die verfaufenden Mufchelthiere verbreiten einen 

peftilenzialifchen Geftanf und Fieber, Brechruhr, Dyſen— 
terie geſellen fich dazu. Endlich wird Aripo von der nun 
meift Franfen Bevölkerung verfaffen. — Auch an den an— 
dern Infeln des indifchen Deeanes Fommen viele Perl- 
mufchelbänfe vor, einzelne den ceylanifchen an Werth 
nicht nachftehend. Sie ſetzen an der Neuhollandifchen 
Küfte fort, find an den Aruinfeln im Weften von Neu— 
Guinea fehr ergiebig aber der Haififche halber fehr ge— 

fährlich, dann im ftilfen Ocean, wo fie von den Hollän— 

dern und von Chili aus befiicht werden, endlich längs 
der ftilloceanifchen Küfte Gentrafamerifas, wo fie befonderg 
im Golf von Galifornien reiche Ausbeute liefern und 
von den Spaniern Schon feit 200 Jahren im Betriebe 
erhalten werden. Sie erftrecfen fich ftellenweife ungemein 
ergiebig bis Peru hinab. 

Es ift übrigens nicht Die gemeine Perlmuſchel allein, 
welche gefchägte Perlen und werthvolle Berfmutter Tiefert, 

auch andere zum Theil mit ihr vergefellfchaftet und ihr 
fehr ähnlich werden der Berfen wegen aufaefucht, fo 
A. albida von Neubolland bis zu den Gefellfchaftsinfeln, 
A. ovara an den heiligen Geiftinfeln, A. tongana an den 

Freundfchaftsinfeln, A. georgiana an den König Georgs— 

infeln, A. squamulosa an der brafilianifchen Küſte und 
den Antillen. Leider fehlen uns aber über alle Arten 
noch die Beobachtungen ihres Betragens und ihrer Lebens— 
weife, Wir wiſſen nur von Selaart, Daß die gemeine 

Art, wenn fie ihren Blab andern will, was bei Nacht 

geſchieht, den Byſſus fißen laßt und neuen erzeugt und 

daß ihre Nahrung aus Fleinen Algen, Forminiferen und 
Diatomeen beitebt. Sie foll auch die Berlen oft aus 
werfen. Bon den Bogelmufcheln mit ftielartig verfänger= 

tem Schloßrande fei die größte als Beifpiel angeführt, 
nämlich die breitflügelige, A. maeroptera (Fig. 409, mit 

geöffneter Schale dargeftellt) ſehr fchief, nur mit concen= 

trifchen Linien geftreift. A. falcata ift ftachelig, A. sig- 

nata fein ftrahlig und concentrifch geftreift, u. v. a. 

DIE 
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Breitflügelige Vogelmuſchel. 

2. Bulfella. Vulsella. 

Die Bulfellen find nur in ihren Schalen befannt, 
welche man in Schwämmen ftedfend findet und zwar nur 
im indifchen Deeane. Diefelben find höher als lang, 

ziemfich gleichflappig, innen ſchön perlmutterig, haben 
fleine vorwärts gerichtete Wirbel und ein zahnlofes Schloß. 
Shr Band fißt in einer feichten dreiedigen Grube, welche 
vom Wirbel beginnt und vom Schloßrande aus in die Schale 
hinein in Geftalt einer Schwiele vorfpringt. Die zungen— 
förmige Vulſella, V. linguata (Fig. 410) bis fünf Zoll 
längend ift platt quergeftreift und mit bunten Wellenlinien 
der Länge nad) geziert. Die Arten find überhaupt nicht 
gerade häufig in unfern Sammfungen ; Reeve bildet 17 ab. 

Fig. 410. 

Malleus. 3. Sammer. 

Zu den feltfamft geftalteten Gonchylien gehören un— 
ftreitig die aus dem imdifchen Deeane in unfere Samm— 
lungen gelangenden Sammermufcheln. Sie verlängern 
fih namlich in der Richtung vom Schloß- zum Bauchrande 
ungemein und da der gerade Schloßrand fich gleichfalls 
an beiden Enden lang auszieht: fo entfteht eine gleich- 

fam dreiarmige, mit einem dickſtieligen Spißhammer 
wohl vergleichbare Schale, die auf der Oberfläche rauf, 
fchilferig, innen perfmutterartig ift, ganz flach, mit wellig 

Weichthiere. 

gebogenen Rändern, ohne hervortretende Wirbel und 
ohne alle Schloßzähne, mit flacher dreieckiger Bandgrube 
unter den Wirbeln und Fleiner Oeffnung vor derfelben 
für den Byffus. Dabei find diefe Schalen ſchwarz oder 
hornfarben, und erreichen eine anfehnliche Größe und 

entfprechende Dice. Das verhältnißmäßig fehr Fleine 
Thier hat einen nad) hinten verlängerten, gefranzten 
Mantel und einen gefurdhten, an der Wurzel den Byſſus 
tragenden Fuß. Die in der Schalenform ziemlich ver 
änderfichen Arten heimaten in geringer Manichfaltigfeit 
(nad) Reeve 13) im oft= und wejtindifchen Oceane und 
werden, da fie nicht gerade häufig zu ung fommen, zum 
Theil noch mit hohen Preifen bezahlt. Die gemeine 
HSammermufchel, M. vulgaris (Fig. A11, a von außen 
und b von innen) in der Südfee und dem indifchen 

Oceane unterfeheidet fich durch ſchwarze Färbung, gleiche 

Größe der drei Schalenarme, durch Buchtung des Randes, 
durch den Ausfchnitt für den Byffus und die Krümmung 
von den ungleich feltenern und theurern weißen, M.albus, 
die ganz gerade, minder rauh iſt und ungleich Tange 
Schloßarme hat und von M. anatinus mit nur einem 

furzen Schloßarme. 

Gemeine Hammermufchel. 

Crenatula. 4. Kerbmufdel. 

Dünne zerbrechfiche, faft bautige, bfätterige, flache 

Schafen von annod) gänzlich unbefannteu Thieren, aber 
vortrefflih charafterifirt durch den ſchrägen Schloßrand 

mit mehren nad) innen fchwielig vorfpringenden Schloß— 
ferben, welche ebenfo viele Bänder aufnehmen. Keinen 
Ausschnitt für den Byffus. Sie fteden in Schwämmen 
im rothen und indifchen Meere in geringer Manichfaltig- 



Mufcheln. 

Fig. 412. 

MWeißgeftreifte Kerbmuſchel. 

feit. Die weißgeftreifte Kerbmufchel, Cr. avieularis (Fig. 
412) unterfcheidet fich durch ihre abgerundet rautenfürmige, 
fehr dünne, pechbraune, mit weißen Längsſtreifen gezeich- 
nete Schale von Cr. mytiloides mit länglich eiförmiger 
Schale ohne Streifenzeichnung. 

5. Hakenmuſchel. 

Schr unregelmäßige flache blättrige Schafen mit 
Deffnung für den Byſſus und ſcharf gemerfmalt durch) 
den geraden breitplattigen Schloßrand nur mit vielen 
queren Grübchen, in welche fih das Band ſetzt. Außen 
über dem Schloßrande eine fchiefe Fläche, an feinem vor- 
dern Ende der fehr Schwache Wirbel und unterhafb diefeg 
der Byffusausfchnitt. Das Thier zeigt große Aehnlich— 
feit mit dem Vogelmufchelthier. Die Arten, deren Reeve 
28 abbildet, leben nur in tropifchen Meeren, mit dem 
Byſſus an Felſen oder Pflanzen angeheftet, verdicken ihre 

Perna. 

Fig. 413. 
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hornfarbene, innen perlmutterige Schafe zwar beträchtlich, 
aber mit fo locker verbundenen dünnen Lagen, daß fie 
feicht aufblättern. Die Winfelhafenmufchel, P. isogno- 
mon (Fig. 413), aus den oftindifchen Meeren läßt ſich 
bis auf die Schloßkerben als eine Hammermuſchel ohne 
Schloßrandarme betrachten. Sie iſt violet und ſchwach 
gekrümmt. Die häufigere P. ephippium dagegen hat 
vielmehr die Geſtalt der Perlmuſchel ohne ihre generiſchen 
Merkmale irgendwie zu verſtecken. 

Vierzehnte Fumilie. 
Kammmuſcheln. Pectinidae. 

Trotz der auffälligen generiſchen Unterſchiede der ein— 
zelnen Mitglieder charakteriſirt ſich die ſchöne und große 

Familie der Kammmuſcheln ſehr ſcharf unter den Mono— 
myariern oder den Pleuroconchen. Allgemein ſind ihre 

Schalen nicht blätterig wie bei den Hammermuſcheln und 
Auſtern, ſondern porcellanartig und ſtark bis papierdünn, 

haben ferner mehr minder ſcharf abgeſetzte Ohren an dem 
geraden Schloßrande und inmitten dieſes unter den Wir— 
beln eine dreieckige Grube oder Rinne für das Band. 
Ihr Umfang iſt regelmäßig, kreisrund bis eiförmig, auch 

bisweilen ſchief, ihr Muskeleindruck einfach und die Klap— 
pen gleich oder ungleich; das Schloß mit oder ohne Zähne. 
Die meiſten berippen ſich ſtrahlig und ändern die Rippen 
ſo vielfach und manichfaltig ab wie in keiner andern be— 
rippten Familie, doch gibt es auch vollig glatte Arten. 

Die Thiere beſitzen völlig freie gefranzte Mantelränder 
und unter diefen freie Kiemenbfätter, ftets einen wenn 
oft auch wenig entwicelten Fuß meift mit Byſſus und 

am Munde deutliche, mit vielen Warzen befegte Lippen. 
Sie Teben in allen Meeren, am häufigſten jedoch in den 
wärmern, frei liegend oder angeheftet, und Tiefen in 
unfere Sammlungen viele ſchön geſchmückte Schalen. 

1. Bedum. Pedum. 

Im indifchen und ftillen Dceane kömmt eine in unfern 
Sammlungen feltene, aber doch ſchon feit dem vorigen 
Jahrhundert befannte weiße ungleichklappige Schafe mit 

purpurröthlichen Wirbeln und rauhen Strahfenftreifen vor, 
welche der verdiente Bruguiere unter dem Namen Pedum 

spondyloideum (Fig. 414) aufführte. Sie hat namlich 
neben dem zahnloſen Schlojfe in der tiefern Klappe einen 
tiefbuchtigen Ausfchnitt, Durch welchen der Byſſus hervor— 
tritt und nicht minder charafteriftifch eine fchmale vom 
Wirbel zum Schloßrante laufende Bandrinne Ihr 
ziemlich platt gedrücter Bewohner verdickt feine freien 
Mantelränder und befegt diefelben mit mehren Reiben 

Fühlfaden und mit Augen, bat jederfeits ein Baar großer 
Stiemenblätter, einen Fleinen wurmförmigen Buß mit 
dickem, feidenglänzenden Byfjus, einen großen eiförmigen 
Mund mit einem Paar geftreifter, dreieckiger Lippentafter 

jederfeits und einen Fleinen den After tragenden Fortſatz. 

2. Feilenmuſchel. 

Schöne, länglich eiförmige und ftets weiße, gleich— 
klappige Schalen mit fehr Fleinen oder gang unfcheinbaren 
Ohren, abftehenden Wirbeln, zahnloſem Schloß und äußer— 

fichem Bande, welches in einer dreieckigen, vom Wirbel 

Lima. 
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zum GSchloßrande ziehende Grube befeftigt if. Sie 
Flaffen etwas an der einen Seite. Ihr Thier zeichnet 
fich durch fehr breite, in der Ruhe nach innen umgefchla= 
gene Mantelränder aus, welche mit zahlreichen, langen, 
gegliederten Fühlfäden befegt find. Seine Kiemenblätter 

find einander gleich, ziemlich groß und entfernt, Der 
wurmförmige Fuß befißt an dem verdicten Ende eine 
Feine Saugfcheibe, mit welcher das Thier fi) an fremde 
Gegenftände,anfaugen fann. Die breiten Lippen neben 
dem ovalen Munde find innen geblättert und die Lippen— 
tafter dreieckig, fchief abgeftußt. 

Die Feilenmufcheln, in etwa zwanzig Arten über alle 
Meere zerftreut, führen Feineswegs das träge Leben wie 
andere Mufcheln, zeigen uns vielmehr, daß die Schalen 
fein Hinderniß fchneller Bewegung zu fein brauchen, ſon— 
dern dieſelbe fogar vermitteln können. Mittelft des fehr kräf— 
tigen Schließmusfels und des entfprechend ftark elaſtiſchen 
Schloßbandes öffnet und ſchließt das Thier feine Schale 
fehnell und führt dadurd Sprünge aus.  Ariftoteles 
fagt daher fchon von den Feilenmufcheln, daß fie gleichfam 
fliegen und Quoy und Gaymard mußten Taufen, um Die 

ſchnell |pringenden Limen zu fangen. So fihnellen ſich 
die Mufcheln, wenn fie bei der Ebbe aufs Trockne ge= 
fangen, ins Waffer. Die Alten ſchmückten diefe Fähig— 
feit der Feilenmuſcheln phantaſtiſch aus, indem fie die— 
felben durch raſches Auf- und Zuflappen aus der Tiefe 
an die Oberfläche fteigen und bier fchiffen fahen, Tiegend 

in einer Klappe und die andere fenfrecht als Segel er— 
hebend. Weiter weiß man von einer nordifchen Lima, 
daß fich dieſelbe aus Corallenſtückchen ein Neft baut und 
darin wohnt. Sie häuft die Stücken auf und fpinnt 
fie mit Fäden zufammen, äußerlich erfcheint der Bau roh 
und innen mit einem Schleimteppich ausgefleidet. Diefe 
zarte Feilenmufchel, Lima tenera, hängt Das orangefar= 

bene Franfenwerf ihrer Mantefrander ſchmuckvoll aus der 
weißen Schafe heraus und übt ihre Schwimmfünfte auch 
in einem Napfe mit Seewaffer. Die Figur 415 abge- 
bildete fchuppige Reilenmufchel, L. squamata, in den 
amerifanifchen Meeren, befegt ihre Strahlenrippen dicht 
mit rauhen Schuppen. Bei der dünnfchaligen, kaum 

Weichthiere. 

Linn 

Schuppige Feilenmuſchel. 

klaffenden L. scabra wenden ſich die Strahlenrippen vor 
der Mitte nad) beiden Seiten, bei der ftarf Flaffenden 
L. inflata ift der Schloßrand ſchief und die Rippen breit 
und flach; L. excavata befikt nur feine Strahlenftreifen ; 
L. bullata mit breiten Rippen, fehr dickem Schloßrande 
und großer dreifeitiger Bandgrube. 

Einer norwegifchen Art fehlen die Fäden am Mantel- 
rande und ihre ftrahlig gerippte Schale hat jederfeits der 
dreiecfigen Bandagrube mehre Zähnchen am Schloßrande. 
Sie wird als Limea Sarsii von Lima gemerifch ge— 
trennt. 

3. Kammmuſchel. Pecten. 

Die Kammmufcheln bilden einen fehr vielgeftaltigen, 
über alle Meere verbreiteten Typus der Monompyarier, 
welcher troß der auffälligen Manichfaltigfeit feiner Arten 
immer leicht und ficher erfannt wird. Als Pilgermufchel 
ift er in allen Delifateffenläden ausgeftellt und auch als 

Näpfchen bei feinen Diners und Soupers befiebt. An 
ihr ſuche man die generifchen Merkmale zunächſt auf, 
namlich das große Ohr jederfeits des Wirbels und den 
geraden Schloßrand mit dreifeitiger unterhalb der Wirbel 
gelegenen Bandgrube und ohne eigentliche Zähne. Die 
Dhren find bald von gleicher bald von verfebiedener Größe 
und veränderlicher Form, die Klappen nahezu aleich oder 
die eine dedfelartig flach und die andere gewölbt, beide je 
nach den Arten höchſt veränderfich berippt oder geitreift, 

einfarbig oder ſchön gezeichnet, von verfchiedener Dicke 
und Wolbung. Das rundliche, allermeift flach gedrückte 
Thier faßt feine verdicten Mantelränder ringsum mit 
mehren Reihen fleifchiger Fäden ein, zwifchen denen am 

Grunde zahlreiche Augen glänzen. Sein fleiner Fuß 
erweitert fi) am Ende und trägt bei einigen Arten einen 

Byſſus. Die großen Kiemen beftehen aus einzelnen 
Fäden und den großen Mund befeßen hervorragende tief 
eingefchnittene Lippen und dreieckige abgeftußte Lippen— 
tafter. 

In der Lebensweife und dem Betragen zeigen Die 
Kammmuſcheln viel Achnfichfeit mit den Feilenmufcheln. 
Sie ſchwimmen taumelnd durd Oeffnen und Schließen 
der Schale und fpringen durch Zurücziehen ihres lang 
geftielten Fußes yplößlich und weit zur nicht geringen 
Ueberrafchung des Beobachters, der den großen Schalen 
feine Ortsbeweglichfeit zutraut. Bisweilen trifft man 
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junge Kammmuſcheln in großer Geſellſchaft munter ſpie— 

lend, reißend ſchnell in Zickzacklinien hier und dorthin 
ſchießend, ellenweite Kreuz- und Querſprünge ausführend 
und dieſe Lebhaftigkeit ſpricht auch aus ihren glänzenden 
Augen. Viele Arten werden gegeſſen und einzelne wegen 
ihres zarten und feinen Geſchmacks ſogar den beſten 
Auſtern vorgezogen. Man ißt ſie friſch oder eingeſalzen 

und verſendet ſie auch in Fäſſer verpackt. Die Schalen 

ſind eine Zierde in den Conchylienſammlungen. 
Schalen und Thiere ändern wie ſchon erwähnt ſo 

vielfach und erheblich ab, daß die weit über hundert Arten 

ſich in mehre Gruppen ſondern laſſen, für welche auch 
bereits eigene Gattungsnamen eingeführt worden ſind. 
Doch fehlt es noch immer an einer umfaſſenden und ein— 
gehenden monographiſchen Bearbeitung, welche den Werth 
dieſer beſondern Gattungen befriedigend feſtſtellt. Die 

allbefannte Pilgermuſchel, P. jacobaeus (Fig. 416), auch 

Big. 416. 
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Pilgermuſchel. 

Jakobsmuſchel genannt lebt in den warmen Meeren 
Europas und erhielt dieſen Namen als die Frömmler aus 
ganz Europa nach St. Jakob von Compoſtella in Spanien 
wallfahrteten und auf ihrem Stabe die Schale von dort 

zurückbrachten. Sie erreicht ſechs Zoll Durchmeſſer, iſt 

ungleichklappig, aus röthlich in braun oder weiß gefärbt, 

bisweilen auch fleckig, und hat etwa funfzehn breite ſtarke 

Rippen, welche auf der flachen Klappe faſt ungeſtreift und 

durch runzelige Zwiſchenräume geſchieden ſind, auf der 

gewölbten aber gefurcht und durch ſtark geſtreifte Rinnen 

getrennt ſind. Das grell gefärbte Thier wird als ſehr 

ſchmackhaft gegeſſen. Auffallend nah ſteht Die rieſige 

Kammmuſchel, P. maximus, im nördlichen atlantiſchen 
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Oceane, meiſt ganz roth und mit gerundeten auf beiden 
Klappen geſtreiften Rippen, gleichfalls als ſehr ſchmack— 
haft hoch geſchätzt. Dieſe und ihre nächſten Verwandten 
faßt man unter dem ſchon vom alten Klein eingeführten 

Namen Vola zuſammen. Andere gleichklappige, mit 

ebenſolchen ſtarken geſtreiften Rippen und etwas ungleichen 
Ohren und mit Ausbuchtung für den Byſſus beläßt man 
unter Becten im engern Sinne. So die höckerige Kamm— 

mufchel, P. gibbosus (Fig. 417) im atlantifchen Dceane, 
roth mit 20 bis 22 abgerundeten, durch leicht runzelige 

Höckerige Kammmufchel. 

Zwifchenraume getrennten Rippen; P. nodosus mit faum 
halb fo viel fnotigen, durch breite ſtark geftreifte Zwifchen- 

raume getrennten Rippen; P. tegula mit fehr hoben 
blattartigen Schuppen auf cbenfo wenigen Rippen; 
P. pallium mit ftarf quergefalteten Rippen. Unter Chla- 

mys begreift man die ziemlich gleichFlappigen Schalen mit 

dicht gedrängten gleichen Rippen wie die Harfenmufchel, 
P. islandieus mit wohl hundert Rippen und mit fchon 

carmin= und rofenrothen, gelb und braun fchattirten 

Kreifen, im hohen Norden. Einen andern Typus vers 
tritt P. pseudamussium,, freisrund, fehr dünn, und mit 
fehr feinen Strahlenlinien und einen ähnlichen die zwei- 
farbige Kammmufchel, P. pleuronectes (Fig. 418), im 

indifchen Oceane, flach gewölbt und dünn, ziemlich gleich 
klappig, an der einen Klappe rothbraun, an der andern 
rein weiß. Nicht minder ſchön ift Die Neptunsdofe, 
P. ziezae, von Jamaifa, zimmet- und faffeebraun, auch 

Zweifarbige Kanmmuſchel. 
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rothgelb mit weißen und bläufichen Wolfen, Flecken und 
Strichen, u. v. a. 

Einige ungleichElappige, auch etwas unregelmäßige, 
ſtrahlig gejtreifte Kammmuſcheln, welche mit der rechten 
Klappe an fremde Körper feſtwachſen und ihr fehr dickes 
Band in einer engen tiefen Grube befeſtigen, werden auf 

Defrance's Vorfchlag als eigene Gattung unter Hinnites 
aufgeführt. Die Anheftung aefchieht nicht unmittelbar, 
fondern durch allmählig verfalfenden Byffus und hat zur 
Folge, daß die Schafen im Alter unregelmäßig und 

aufternähnlich werden. Die ausgebuchtete Hinnites, 
H. sinnosus (Fig. 419), lebt im britifchen Kanal und 

ift zierlich fein geftreift. 

Big. 419. 
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Hinnites. 

4. Klappmuſcchel. Spondylus. 

Die Klapp- oder Lazarusmufcheln, im Allgemeinen 
viel feltener als die Kammmufcheln, werden von Samm— 
fern nicht minder gefchägt als diefe wegen ihrer oft ſehr 
lebhaften Färbung und Zeichnung und wegen der eigen- 
thümlich fangen Stacheln oder Schuppen. Schon durd) 
diefe unterfcheiden fie fih von den vorigen Gattungen, 

wesentlicher aber und durchgreifender durch zwei fehr ftarfe 

Schloßzähne in jeder Klappe, welche beide Klappen fo 
feft und innig angeln, daß man fie eher zerbricht als aus— 
fenft. Zwiſchen diefen Zähnen Tiegt die Grube für dag 
innerfihe Band. Uebrigens find die feften Schalen un— 
aleichklappig, geöhrt, mit ungfeichen, entfernten Wirbeln, 
an der untern Klappe mit einer verlängert breiecigen, 
platten Schloßfläche, welche mit zunehmendem After fihnell 

wächſt und durd eine Furche getheilt if. Das rundliche 
Thier befißt wieder die dicken Mantelränder der vorigen, 
ebenfalls mit mehren Reihen fehr langer Fäden und Augen 
an deren Grunde, und hat eine große auggezadte Kippe 
um den Mund mit einem Baar myrtbenblattähnlichen 
Taftern jederfeits. Der ganz fonderbare Fuß befteht aus 
einer kurz geftielten Scheibe, aus deren Mitte fich eine 
walzige Sehne erhebt, welche mit einer Eleinen eiförmigen 
Sleifchmaffe endigt. Zum Kriechen und Hüpfen dient 
diefer eigenthümliche Fuß nicht, da das Thier ja mit der 

Schafe feftgewachfen ift, vielmehr feheint derfelbe durch 
feine Bewegungen den Wafferftrom zum Munde und zu 
den Kiemen zu leiten, Letztere find groß, blattartig und 
halbmondförmig. 

Die Arten gehören vorzugsweiſe den wärmeren Meeren 
an und fehlen in den kalten gänzlich, ſind nicht gerade 

Weichthiere. 

ſehr zahlreich und ſollen den Auſtern an Wohlgeſchmack 
nicht nachſtehen, häufen ſich leider nicht millionenweiſe in 
Bänken an, um für die Feinſchmecker aller Länder ge— 

fiſcht und verſchickt werden zu können. Sammler be— 
zahlen vielmehr ſchon die leeren Schalen mit angemeſſenen 
Preiſen. Höchſt eigenthümlich ſind die zellenartigen 
Lücken oder Hohlräume zwiſchen den dünnen Schalen— 
ſchichten, welche auf Durchſchnitten wie Figur 420 ſehr 
deutlich hervortreten. Die in Figur 421—423 abge— 

bildete amerifanifche Klappmuſchel, Sp. americanus, ift 

Durchſchnitt dev Klappmufchel. 

Fig. 421. 422. 423. 
——— 

Amerikaniſche Klappmuſchel. 
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weiß, gegen das Schloß hin dunfel rothgelb, Tangsgeftreift 
und mit fehr fangen gegen die Spike breiten blattartigen 
Stacheln befeßt, im weftindifchen Dccane. Weigheitg- 
prediger und Zweckmäßigkeitstheoretiker erfennen in diefen 
langen Stacheln einen fihern Schuß gegen die feindfichen 

Angriffe gefräßiger Fifche, bedauern aber die andern Arten 
nicht, daß ihnen dieſe Abwehr nicht zu Theil geworden. 
Nun vielleicht verftecken fich diefelben fo im vieläftigen 

Korallenwalde, daß fie dadurch hinlänglich geſchützt find. 
Nicht minder langſtachelig als der amerifanifche ift der 

fönigfiche Spondylus, Sp. regius, in Oftindien; von 
Kindfopfsgröße mit fingerfangen, platten und rumden 
Stacheln, ſchön gelbroth und porcellanklingend. Die 

Schafen waren früher fo felten, daß fie mit funfzig Thalern 
bezahlt wurden. Sp. radians hat feine Dornenftacheln 
in regelmäßigen Reihen. Die gemeine oder ächte Laza— 
rusffappe, Sp. gaederopus, im Mittelmeer ift roth und 
mit blattartigen Stacheln befegt, hängt fehr feſt an Kalk— 
felſen und läßt fich von Korallen, Wurmröhren, Schwäne 
men und andern Außerlichen Scmarogern belaſten. 
Sp. crassisquama trägt nur die Schuppen auf den Rippen, 
Sp. longitudinalis auf feinen fchmalen Rippen ganz Fleine 
Schuppen. 

5. Baltenmufdel. 

Eine fehr artenarme Gattung der oft= und weitin= 
difchen Gewäſſer, zwar den Klappmuſcheln ſehr ähnlich, 
doch in ihren Arten von denſelben leicht zu unterſcheiden 
durch den ſehr kurzen Schloßrand, die mangelnden Ohren 
und die Abweſenheit der ebenen Schloßfläche unter dem 
Wirbel. Uebrigens ſind die Schalen ungleichklappig, 
ungleichwirbelig, angewachſen, ſtrahlig gefaltet gegen 
den abgerundeten Bauchrand hin, mit zwei ſtarken Schloß— 

zaäͤhnen im jeder Klappe und Bandgruben zwiſchen den— 
ſelben, alſo wie die Klappmuſcheln. Ueber ihre Be— 
wohner wurden eingehende anatomiſche Unterſuchungen 
noch nicht bekannt. Die äſtige Faltenmuſchel, Pl. ramosa 
(Fig. 424), von den amerikaniſchen Küſten gabelt ihre 
ſtarken ſchuppigen Strahlenfalten. 

Plicatula. 

Fig. 424. 

Funßzehnte Familie. 

Auſtern. 

Die letzte Familie der monomyariſchen Muſchelthiere 

bilden die Auſtern, ſeit den älteſten Zeiten und überall 

als geſchätzte Delikateſſe bekannt, auch fern von den Küſten 

im Feſtlande, obwohl alle ihre Mitglieder ſtrenge Meeres— 

Naturgefchichte I. 5. 
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bewohner find. Ihre Schafen zeichnen fich meiſt durd) 
deutliche Blätterftruftur, unregelmäßige Form, Ungleich— 
heit der Klappen aus, find mit der größern angeheftet 

und haben einen großen faft in der Mitte gelegenen Muss 
keleindruck und eine veränderliche Schloßbildung. Ihren 
Bewohnern fehlt der Fuß gänzlich oder derfelbe ift nur 
undeutlich entwickelt; die dicken freien Mantelrander find 
gefranzt, die paarigen Kiemen groß und ziemlich gleich) 
und jederfeits des Mundes ein Paar verlängerter Tanzet- 
fürmiger Lippentafter. 

Die Gattungen gehören den warmen und gemäßigten 
Meeren an und werden nad) der Form der Schalen und 

nach der Schloßbildung unterfchieden, während ihre Arten 
oft fehr fchwierig zu charafterifiven find. 

1. Aufter. 

Die Aufterfchafen Tiegen bei uns häufiger auf den 
Straßen und find viel befannter als die Mufcheln unferer 
Flüſſe und Teiche. Keine andere Mufchel ift aber aud) 
zu einem fo bedeutenden und ausgedehnten Handelsartifel 
geworden wie fie und wird doc) überall nur als Defifateffe 
gegeffen, nicht al8 nothwendiges und unentbehrfiches Nah— 
rungsmittel, von Vielen fogar gründlich verabfcheut, von 
Feinſchmeckern aber um fo höher gefchäßt. Diefe effen fie 
dußendweife oft genug mit Teidenfchaftlicher Gier und 
fo blinder, daß fie dag Thier ebenſowenig fennen wie 
jene, die fi) mit Efel davon abwenden. Die Aufter ift 
wie jedes andere Mufchelthier ein ſchlüpfriges häßliches 

MWeichthier, aber was den Gaumen fißelt, braucht ja das 
Auge nicht zu fehen, fie ſchmeckt darum nicht befjer, wenn 

man fie vorher auf ihre einzelnen Theile unterfucht, ſich 
überhaupt von ihrem Bau unterrichtet, ja fie möchte 

Manchem nicht einmal mehr behagen, wenn er fich bewußt 
wäre, was er an und mit ihr verfchludt. Das hat fie 

nun mit dem Nierenbraten und vielen andern befiebten 
und ganz alltäglichen Speifen gemein, die man gern 
ißt, aber von denen zu fprechen in allen Kreifen der 

menfchlichen Gefellfchaft außer in den wifjenfchaftfichen 
für höchſt unanftändig und undelifat gilt. Wo der 
Gaumen oder Magen befiehlt, müſſen alle andern Inter 
effen fchweigen. Meine Lefer aber werden jene Stimmen 
auf Furze Zeit zum Schweigen bringen und die Auftern 

Östraea. 

fo fange als nicht genießbare Mufchelthiere betrachten. 
Die Aufterfchafen find unregelmäßig, ungleichklappig, 

blättrig und mit der größern Klappe unmittelbar feitge- 
Ihre von einander entfernten und ſtets fehr 

Fleinen Wirbel werden mit zunehmendem Alter fehr uns 
gfeich. Im zahnfofen Schloffe fit das Band halb innerz 
lich in einer Grube, welche in der untern Klappe immer 
größer wird in dem Maße wie der Wirbel wählt. Das 
Thier fehen wir ung von der gemeinen oder eßbaren 
Aufter, O. edulis, an, deren Schale hier einer nähern 
Befchreibung nicht bedarf, wählen dazu aber ganz frifche 
Grempfare. Cs ift rundfih und ziemlich flach, an den 

völlig freien dicken Mantefrändern Doppelt gefranzt, ganz 

ohne Fuß, mit großen faft gleichen Kiemen und jederfeits 
des Mundes mit einem Paare länglich Tanzetlicher Lippen— 

tafter. Die bräunfichen Kiemen innerhalb der Mantel 

fappen ftellen vier fihelförmige auf beiden Flächen mit 

dichten geraden Fältchen verfehene Blätter dar, welche nad) 
23 
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hinten noch etwas über den After ragen und am Grunde 
mit einander verbunden find. Der Mund führt in eine 
furze, dicht längsgefaltete Speiferöhre, welche fich in den 
eirunden dünnwandigen Magen erweitert. Dieſer ver= 
dünnt fi in den mehrfach gefchlungenen Darm, der mit 
dem Maftdarme an der linken Seite des Schließmuskels 
liegt und in deſſen Mitte mit dem mäßig großen After 
endet. Die bräunlich grüne große Leber umhüllt den 
Magen und die Darmfchlinge, tft ſchwammigflockig und 
fendet die Gaflengänge in den erftern. Die beiden großen 
Gierftöcke reichen vom Schlunde bis an den Maftdarm. 
Die eirunde fehr musfulöfe Herzfammer empfängt das 
Blut aus der ftielartig verbundenen Vorkammer, welche 
es aus den Kiemen erhält. Der Nervenfchlundring be— 
fteht aus vier Ganglienfnoten. Die eßbare Aufter findet 

fih an allen europäifchen Küften auf felfigem und thonigem, 
nicht auf fandigem Meeresgrunde und bildet, da die Jungen 
fich ftets in der unmittelbaren Nähe der Alten anfiedeln 
große Bänke. Sie wird überall als Leckerei, als lebende 
Ueppigkeit gegeffen und zu diefem Behufe millionenweife 
gefiſcht. Obwohl fie nun auch ihre Eier millionenweife 
produeirt (nah Bafters Schäbung nur 100,000, nad) 
Poli aber 1,200,000 und nad Zeeuwenhoef fogar zehn 
Millionen) und dennoch eine einzige mit ihrer Nachkom— 
menfchaft fehon viele taufend Fäffer füllen Fann, werden 
doc) bei finnfofer Fiſcherei felbft die größten Bänke bald 
erfchöpft, wenn diefelbe namlich während der Monate der 
Fortpflanzung geübt, die Brut alfo nicht gefchont wird. 
Man hat daher die Aufternfifcherei von Staatswegen ge— 
feßfich geregelt und fchon fehr frühzeitig befondere Auftern- 
weiber angelegt, in welchen die Entwidlung der Brut 
ungeftört vor fih geht. Bereits ums Jahr 660 nad 
Plinius Bericht brachte Sergius Arata die Aufterweiher 
im Zufriner See mit beftem Erfolge in Anwendung. 
Denn ſchon die Schwelger des alten Nom fchritten zu fo 
groben Ausfchweifungen im Aufterngenuß, daß die Ein— 
führung von Auftern aus großen Entfernungen dur) 
polizeiliche Strafen verboten werden mußte. Sie bes 
zogen diefelben fogar aus Britannien, ſchätzten aber als 
die lieblichſten und zarteften die Auftern von Cyzicus in 
Myfien, demnächſt die aus dem Lufriner See und von 
Brundufium. Auch die Banfe im Bufen von Tarent 
waren ſchon damals berühmt und brachten noch im vorigen 
Sahrhundert 21,348 neapolitanifche Ducati Pacht. Faft 
jede Gegend prahlt gegenwärtig mit dem Wohlgefchmad 
ihrer Auftern und verfendet diefelben weit ins Innere 
des Landes. Bei uns find die Holfteiner gefchäßt. Die 
Holländer haben erſt feit Anfang des vorigen Jahr— 
hunderts eigene Banfe an den Ufern von Zeeland neben 
Bierifzie, wo man aber auch wie bei Brouwershaven und 
in Nordholland bei Petten Auftern in fogenannten Oeſter— 
putten hält, nach welchen man jährfich viele Schiffs— 
ladungen voll von den englifchen Küften abholt. Diefe 

find befonders veich verforgt und bilden einen fehr be= 
deutenden Handelsartifel, zumal die füdöftfichen und 
füdlihen. Der Hauptort für die Aufternboote ift zu 

Nerfen im Blackwater, welches mit dem Crouch und dem 
Coln die ausgedehnteften Zuchtflüffe im Lande find. Man 
bringt die Auftern von den Küften von Sampfhire, 

Dorfet und felbft aus dem entfernten Schottland dahin 
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und legt fie in die Betten und LZagerftellen der zu jenen 
Flüffen gehenden Bäche. Mit ihrer Fifcheret find jähr— 
fih etwa 200 Schiffe von 12 bis 50 Tonnen Laft 
und 400 bis 500 Mann befihäftigt. Der Ertrag, zum 
größern Theile in London abgefeßt, beläuft fich auf 14,000 

big 15,000 englifcher Scheffel oder Bufhels. Alle an— 
dern Fifchereien dieſes Küftentheiles follen ein Kapital 
von 60,000 bis 80,000 Pfund Sterling gebrauchen. 

Das Gefeß verbot fihon 1375 unter Eduard IH. vom 
Mai bis September Auftern und Miesmufcheln zu fifchen 
oder zu irgend einer Jahreszeit die Brut diefer Thiere 
zu fammeln. Im Mai wurde der Laich vom Grunde 
getrennt zur Erhaltung der Bank. — Die Hauptfifcherei 
in Schottland ift zu Preftonzans in Oftlothien. Von 
hier hat man zum Mäften in den Buchten nächft der 
Themſe- und Medwaymündung jährlich 30 Ladungen 
von je 320 Fäffern, jedes mit 1200 Auftern, alfo 111/5 
Million verfendet, während an Ort und Stelle und in 
Edinburg noch mehr gegeffen werden. Bon den irfän- 
difchen Auftern find die Garriffergufer wegen ihrer Größe 
gefhäßt und werden auf dem Marfte von Belfaft mit 
15 bis 30 Schilling das Hundert bezahlt. — In Frank 

reich zieht man zwar die colchefter- und überhaupt eng- 
fifchen Auftern den eigenen vor, aber auch diefe unter— 
halten einen fehr einträgfichen Handel, vor allem die an 
der Küfte der Bretagne und die größten an der Küite der 
Normandie. Hier befchäftigte die Fleine Stadt Granpille. 
im Sahre 1817 ſchon 72 Boote mit der Aufternfifcherei, 

welche vom October bis April währt und jährlich etwa 
1/; Million Kranken abwirft. Seitdem hat fih der Be— 
darf aber auf das Doppelte gefteigert und ift ebenfo aus— 
gedehnt zu Gancale, einem andern Städtchen an derfelben 
Kuüſte, wo im 3. 1825 über 67, im 3. 1826 über 78 

Millionen Stück zu Markte gebradt wurden. — Die 
dänifchefchleswigfchen Aufternbanfe, wiederholt forgfältig 
unterfucht, werden hauptfächlich von der eßbaren Aufter 
gebildet, zu welcher fich eine zweite minder wohlſchmeckende 
Art, Ostraea hippopus gefellt. Die Thiere fiedeln fich 
in großen Gefellfchaften auf fchlammigem, lehmigem, 
fandigem, fteinigem Boden an, indem fie einzeln ihre 
Schalen an Felfen und Steinen befeftigen, in Ermange— 
tung folcher aber zu je drei big ſechs unter einander zu— 

fammenwachfen. Eine Tiefe von fünf bis fünfzehn 
Faden und noch mehr fagt ihnen bei geringer Strömung 
und mäßiger Ebbe am Beften zu; ftarfe Strömung ent- 

. führt ihnen die junge Brut und hindert das Entftehen 
großer Bänke; feichtere Lage bringt fie Teicht und zumal 
bei ftarfer Ebbe aufs Trockne, was ihnen jedoch nicht 
nachtheilig ift, wogegen in fältern Breiten bei tief dringen— 
dem Frofte ihre Eriftenz gefährdet if. Auch Schlamm 
und dichter Seetang hemmt ihr Wahsthum. An der 
fchleswigfchen Weftfüfte Tiegen 53 Bänke, von welchen 
nach DBerfandung und Ausbeutung mehrer noch 40 im 
Betriebe ftehen. Die zwifchen Tondern und Hufum ge 
fegenen Fleinen Infeln Sylt, Amrom, Föhr, Nordftrand 
u. a. find von fogenannten Watten umgeben, welche zur 
Ebbezeit trocken liegen und von tiefen Wafferrinnen durch— 
zogen find, an deren fchrägen Rändern die Auftern fißen. 
Die größte und reichte Bank ift Huntje oder Hunde 
öftlih von Sylt mit den vorzüglichften Auftern, aber 

j 
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leider hat fie nicht hinreichend tiefes Wafjer und leidet 
fehr in Falten Wintern, jo daß z.B. im Winter von 
1829 auf 1830 an 10,000 Tonnen oder etwa 8 Mil- 
fionen Stück erfroren fein follen. Im der Kirche zu 
Hufum verrichteten die Geiftlichen, fo lange fie von den 
Pächtern durch Bezahlung dafür intereffirt wurden, fonn= 
tägliche Gebete für Erhaltung der Aufternbänfe. Die 
dänifchen Bänfe liegen um Zütfand herum, die fchwedi- 
ſchen an der Küfte von Bahuslähe bei der Infel Kaſterö, 
die norwegifchen zahlreich längs der norwegifchen Küfte. 

Die eßbare Aufter um Europa wird von mehren Con— 
hyliologen nicht als einzige Art betrachtet, fondern in 
verfchiedene vertheilt, da außer den erheblichen Größen- 
ſchwankungen auch die Schale je nach den Gegenden einige 
Eigenthümlichfeiten bietet, allein am Thiere ſelbſt hat 
man entfprechende noch nicht nachzuweifen vermocht. Die 
Benennung eßbare Aufter ift feineswegs fo zu verftehen, 
als fei unfere Art allein eßbar, im Gegentheil, alle 
übrigen Arten werden gleichfalls gegefjen und darunter 
einige als ebenſo wohlfchmedend gepriefen. Und die 
Arten verbreiten fich zahlreich über alle warmen und ge 
mäßigten Meere, zwei Gruppen bildend, indem einige 
glatt find oder nur fehr ſchwache radiale Streifen haben, 
daß diefelben den Schalenrand höchftens ſchwach wellen, 
wie eben unfere eßbare, andere dagegen hohe ftarfe, ge- 
rundete oder fcharfe Falten befißen, welche den Nand tief 
zacken oder zähnen. Zu letztern gehört die Sahnenfamm- 
aufter, O. crista galli (Fig. 425, 426), im indifchen 
Deeane, deren Schale je nachdem fie unten oder mehr nach 

Fig. 425. 

Hahnenkfammaufter. 
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Fig. 426. 

Hahnenfammaufter. 

hinten angewachfen ift, ihre Form ändert, ftetS aber gegen 
den Rand hin verbreiterte ftarfe Scharfe Falten, innen 
am Rande Fleine Warzen und braunrothe oder violete 
Färbung hat. Man hat diefe ftark gefalteten Auftern 

unter dem Namen Aleetryonia von den glatten generifch 
trennen wollen, aber mit Unrecht. 

2. Greifmufdel. 

Regelmäßige Aufternfchalen, deren untere Klappe groß 

und gewölbt, fait kahnförmig ift mit ftarfem, eingerofltem 
Wirbel, die obere klein, flach und deckelförmig ift. Schloß, 
Band und Muskeleindruck verhalten fi) ganz wie bei der 
Aufter. Der einzigen an der Küfte Portugals lebenden 
Art, Gr. angulata, entfpricht eine große Anzahl vorwelt- 

ficher, deren einige durch große Häufigkeit und fehr charaf- 
teriftifche Form als fichere Leitmufcheln zur Altersbeftim- 
mung gewiffer Sormationsglieder befonders des Jura— 
und Kreidegebirges gelten. Das Thier jener lebenden Art 
ift der anatomifchen Unterfuchung noch nicht unterworfen 

worden, 

Gryphaea. 

Placuna. 3. Kuchenmuſchel. 

Im indifhen und chinefifhen Meere fommen ganz 

flache, rumdfiche, fehr dünne bis durchfcheinende und nicht 
fehr ungleichflappige Schafen vor, welche im Schloß der 
einen Klappe eine Afeifte, in der andern eine entfprechende 
Rinne zeigen, an die ſich das Band anheftet. Der Feine 
Musfeleindruc liegt faft in der Mitte. Die Schalen find 
frei, nicht angewachfen und beherbergen einen auffällig 
plattgedrückten Bewohner. Die gemeine Kuchenmufchel, 
P. placenta (ig. 427), welche den Aufenthalt in Braf- 
waffer fiebt ift faft freisrund, durchfcheinend weiß, höchſt 
zart, fein concentriſch geftreift und röthlich ſchillernd. 
Sie erreicht bis vier Zoll Durchmeffer und ift fo haufig, 
daß man fie in China bisweilen als Senfterglas verwendet. 
Eine zweite Art wird unter dem Namen polnifcher Sattel, 
Pl. sella, von Sammfern theuer bezahlt. Sie ift fattel= 
fürmig gebogen, nicht durchfichtig und viofet mit Kupfer— 
ſchiller. 

4. Placunanomia. 

Auch dieſe Gattung war nur in vier Arten bekannt, 

welche in den weſtindiſchen Gewäſſern und an der Weſt— 
küſte Mexikos auf ſandigem und ſchlammigem Grunde 

angeheftet an Muſcheln oder Korallen leben. Reeve hat 
neuerdings in ſeinem koſtbaren Kupferwerke die Artenzahl 

auf vierzehn erhöht. Ihre Schalen ſind wie die Placunen 
23* 
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ganz flach, etwas unregelmäßig, ziemlich gleichklappig 
und haben ebenfalls im Schloß die divergirenden Leiſten 
und Gruben für das innerliche Band, unterſcheiden ſich 
aber um der folgenden Gattung eben ſo ſehr zu gleichen 
durch einen Spalt in der Nähe des Schloſſes der untern 
Klappe, welcher durch ein am Schließmuskel ſitzendes 
Knochenſtück verſchloſſen wird (Fig. 428 b). Der ein— 
fache Muskeleindruck (a) liegt in der Mitte. Cummings 
Placunanomia, Pl. cummingi (Fig. 428), wurde an der 
Küfte von Coſta rica aufgefifcht umd eckt ihren Umfang; 
Pl. macrochisma faltet ihren Rand wellig. 

\ 

Cummings Blacunanomia. 

Weichthiere. 

5. Anomia. Anomia. 

Anomien nannte Linne die fehr dünnen, perfmutter= 
artigen, ſchloßloſen Schafen, welche mit der untern Klappe 

jedoch ohne angewachfen zu fein feft auf fremden Körpern 

anfiegen und allen Unregelmäßigfeiten folgen, welche ihnen 
diefe Unterlage entgegenftellt. In der Nähe des Wirbelg 
findet fich ein rundes Loch, das fich bisweilen fpaltenförmig 

big zum Wirbel fortfeßt und einem Theile des Schließ- 
musfels zum Durchgang dient. Denn mit diefem heftet 
fi) das Thier feſt. Der Wirbel Tiegt am Rande und 
unter ihm eine flache Grube für das Band. Der Musfel- 
eindrucd ift getheilt. Das ganz platt gedrückte Thier 
befeßt feine freien fehr dünnen Mantelränder mit nur 
einer Reihe Fühlfaden und hat die Kiemen und Lippen— 
anhäangfel der Auftern, doch abweichend von diefen aud) 
ein Rudiment des Fußes. Der durd) die Schale hervor- 
tretende Haftmusfel (Fig. 429 a), fondert eine Kalk— 
platte b ab und wurde fange für Byffus gehalten und 
foll nad) Lacaze Duthiers auch wirklich Byfjus fein. Nach 
demfelben hat der Furze das Herz nicht durchbohrende 
Darın einen fehr Fangen Blinddarm und die Gefchlechter 
find getrennt. 

Fig. 429, 

Haftmuskel der Anomin. 

Die Arten find am zahlreichiten in den europätfchen 
Meeren, fpäarlicher in andern heimiſch, bei der großen 
Unregefmäßigfeit ihrer Schalen jedoch fehwierig zu charak— 
teriſiren. Reeve bildet 37 Arten ab. Die befanntefte 
ift Die weit verbreitete Sattelmufchel A. ephippium (Fig. 
430, a gefchloffen, b geöffnet, e durchbohrtes Ende der 

flachen Klappe ohne Muskel), breit, etwas gefaltet und 

Fig. 430. 

dig. 431. 

Schuppige Zwiebelmufcel. 



Mufcheln. 

vöthlih, an den europäifchen Küften. Die fchuppige 
Zwiebelmuſchel, A. squamata (Fig. 431), ſcheint nur 
Sugendzuftand derfelben Art zu fein. A. nudulata wird 
in Bordeaux als große Delifateffe gegeffen. 
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Einige hinefifche Eupferrothe Anomien rüden den 
Wirbel der obern Klappe vom Rande ab und haben an 
diefer Stelle einen Einfchnitt. Sie werden unter Aenigma 

zufammengefaßt. 

Fünfte Ordnung. 

Armfüßer. 

Die Armfüßer oder Brachiopoden find eine kleine 
Gruppe zweifchaliger Weichthiere von durchweg ſehr 
unbedeutender Größe, ohne Ausnahme meeresbewohnend, 
ohne allen Werth für den menfchlichen Haushalt, nicht 
einmal durd) ihre Schafen in den Conchylienſammlungen 
das Auge feſſelnd. So unfcheinbar und werthlog vom 
praftifchen Standpunfte aus waren fie denn auch bis 
ziemlich auf die Ießtern zwei Jahrzehnte fehr ungenügend 

bekannt. Aber den wiffenfchaftlichen Forfcher, den Syftes 
‚ matifer feffeln fie in um fo höherem Maße durch die Eigen- 

thümlichfeiten ihres Organifationspfanes, ihres innern 

und Außern Körperbaues und befonders noch durd) ihre 
geologische Entwidelung, ihre überrafchende Manichfaltig- 

feit in frühern Schöpfungsperioden. Diefe war es aud) 
bauptfächlich, welche in neuefter Zeit zu ihrer gründlichen 

Unterſuchung anregte. Leider war es aber noch nicht 
möglich Diefelbe zu einem befriedigenden Abſchluß zu 
| bringen, noch find einzelne fehr wefentliche Momente in 

der Naturgeichichte der Armfüßer unbefannt. 

Die Armfüßer find EFopflofe Weichthiere mit einer 
zweiflappigen Schafe wie die Gormopoden oder eigent- 

lichen Mufcheln, aber die nähere Vergleichung erweift 
| unter diefer allgemeinen lebereinftimmung dod ehr 

weſentliche und durchareifende Unterſchiede. Zunächſt 

entſprechen die beiden Klappen der Schale nicht der rech— 
ten und linfen Seite des Thieres wie bei allen Mufcheln, 

ſondern der Nüden- und Bauchfeite defjelben. Die 
Braciopoden haben eine Rücken- und Bauchflappe. Das 

raus folgt nun weiter die Ungleichheit beider Klappen 
und die Symmetrie einer jeden für ſich betrachtet, denn 
jede entfpricht der Tinfen und rechten Seite des Thiereg, 
| Die eine am Bauche, die andere am Rüden. Weiter find 

die Armfüßer ſämmtlich, zeitweilig oder beftändig figirt 
und zwar entweder unmittelbar mit ihrer Schale feitge 

wachen oder fie feßen fich mittelft eines fleifchigen am 

| Rüden des Thieres hervortretenden Fußes order Stieles 
feſt. Wie die Klappen der Schale entfprecyen aud) Die 

beiden Lappen des weichen Mantels ftets der Rücken- und 
Bauchſeite und haben freie, mit fteifen Fäden befeßte 

Ränder. Ein fleifchiger muskulöſer Fuß an der Bauchfeite 
‚ als Hauptbewegungsorgan fehlt alfgemein und gänzlich, 

Dagegen treten zu beiden Seiten Des Mundes zwei befranzte 
Arme hervor, welche wir bei feinem andern Weichthier 

‚ wiederfinden und Die daher als auffälligites Charakterorgan 
der Gruppe betrachtet werden fünnen. Don ihnen wurde 

denn auch der Name Armfüßer, Brachiopoden entlehnt, 

unglücklicher Weife aber in irrthümlicher Auffafjung, 
denn diefe fogenannten Arme entfprehen in ihren Funk— 

Brachiopoda. 

tionen weder den Armen am Kopfe der Gephalopoden 

nod dem Fuße der Schnecken und Mufcheln, find vielmehr 
Kiemenarme. Nach diefer Unterfcheidung der Gruppe 
im Allgemeinen unterrichten wir uns von deren Organi— 
fation noch im Befonderen. 

Die Schalen find gleichfeitig und ungfeichflappig, 
hart, blos hornig oder gewöhnlich falfig, glatt oder ge= 
ftreift, gefaltet, gerippt, einfach und trübe gefärbt, feltener 
etwas lebhaft, grün, gelb, roth, bläulich fhwarz. Der 
Wirbel Tiegt ſtets am Hinterrande, wo beide Klappen 
angelartig fich bewegen. Meiſt pflegen die Klappen von 
gleichmäßiger Dicke zu fein, nur bei fehr wenigen nimmt 
ihre Dide vom Schloßrande gegen den vordern Nand 
merklich ab. In ihrem feinern Bau zeigen fie ein pris— 
matifches Gefüge, lange parallele Prismen vom Wirbel 
nach) dem Stirnrande ftrahlend, auf der innern und der 
äußern Fläche mit einer innig anhängenden Scalenhaut 
befleidet. Diele werden fenfreht von Boren durchſetzt, 
welche auf der Oberfläche verfchtedentlich angeordnet und 
durch einen Deckel gefchloffen find. Ueberhaupt ändert 
die feinere, mifroffopifche Textur mehr oder minder er= 

heblich nach den Familien ab. Biel manichfaltiger nod) 

in Umfang, Wölbung und Verhältniß der beiden Klappen 

zu einander, in der Bildung des Wirbels oder Schnabels, 
geftaltet fich die Form der Schalen, welche man in ihren 
einzelnen Theilen bei der fyftematifchen Beftimmung der 

Gattungen und Arten forgfältig vergleichen muß. Hiebei 
ift zunächft die größere, auch Schnabel=, Bauch- oder 
Deckelklappe von der Fleinern oder Rückenklappe zu unter— 
fheiden. Der Schnabel oder Wirbel ift in Größe, Form 

Krümmung und Lage veranderlich, zeigt in feiner Spiße 
oder unter derfelben oft eine Deffnung zum Durchtritt 
des fleifchigen Stieles und dieſe Oeffnung ift rund, ſchlitz— 
fürmig oder dreifeitig, fteht unmittelbar auf dem Schloß— 
rande auf oder ift durch ein befonderes Kalfplättchen, Das 
Deltidium davon getrennt, welches bald größern, bald 
geringern Theil an der Begränzung der Deffnung nimmt, 
bisweilen auch in zwei PBlättchen zerfällt. Die Fläche 
zwifchen Wirbel und Schloßrand zeichnet fich oft befon= 
ders charakteriftifch aus als Schloßfeld oder Area, der 
Schloßrand ift gerade oder gebogen und gebt durch Ab— 
rundung oder fiharfe Winfelung in die Seiten über, 
ebenfo diefe in den Stirnrand, welcher mit ihnen in glei— 
chem Niveau Tiegt oder durch Buchtung der Klappen tief 
auf- und abfteigt. Die Wölbung der Klappen geht durch 
alle Stufen von der hochaufgetriebenen und Fugeligen bis 
zur faft ganz flahen, und muß nad) beiden Richtungen, 
in der Quere und der Länge wie auch in der Verſchieden— 
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heit beider Klappen forgfältig beachtet werden. Die 
unmittelbar feitgewachfenen Schalen befunden diefes Ver— 
haltniß durch eine vom Wirbel der einen Klappe fich 
ausbreitende Haftfläche, welche natürlich die Unregel— 
mäßigfeiten ihrer Unterlage abdrückt. Schloßzähne fehlen 
wie bei den Mufcheln einigen Gattungen gänzlich, die 

meiften befißen deren aber fehr Fräftige und zwar ragen 
vom Schloßrande der Bauchflappe zwei ein= und vorwärts 

in die Höhle hinein, zwifchen welchen zwei ein= und rüd- 
wärts gefehrte und oft zu einem gemeinfamen noch zweis 

theiligen oder ganz einfachen Angelfortfaß verfehene Zähne 
in der Rückenklappe mittelft vertiefter Außenfeiten fo ein= 
geffemmt und feit gehalten find, daß fich diefe Klappe an 
der andern nicht im geringften verfchieben kann, ja bis— 
weilen nicht ohne gewaltfamen Bruch davon trennen läßt. 
Innere Verdickung oder befondere Leiften ftüßen dieſe 
fräftigen Zähne und eßtere feßen mehr oder minder weit 
in der Klappe fort. 

Im Innern der Schale findet man und zwar der 
Rückenklappe angehörig die Armvorrichtung, fo verfchieden 
wie es die Arme der Thiere felbft find. So gehen bei 
den Rhynchonellen von der Schloßplatte zwei wagrechte 
oder etwas anfteigende Stiele oder Schenfel nach vorn 
und enden dann frei, oder dieſe verbinden fich durch eine 
Brücke, bilden bei den eigentlichen Terebrateln eine Schleife 
von fehr wechfelnder Größe und Krümmung. Bei ans 
dern gefchieht die Befeftigung nur an einer Dorfalleifte 
oder an diefer und der Schloßplatte zugleich, während bei 
der Todtenfopfsmufchel nur zwei Feine Eindrüde in der 
Mitte der Nüdenklappe die Armanfagftellen bilden und 
bei Zingula gar feine Armvorrichtung in den Klappen 
erfannt wird. Die bei den Mufcheln auf ein oder zwei 
Eindrücke beſchränkte Muskulatur der Schalen erfcheint 
bier ungleich compficirter, indem außer dem Haftmusfel 
bis fech8 Baare Schalenmusfeln vorfommen, deren rund 

liche Anfagftellen oder Narben in der hintern Hälfte fiegen 
und bald fehr markiert, getrennt, oder flach, undeutlich 
und mit einander verfchmolzen find. Geitlich von diefen 
Musfelnarben machen fich in einigen Schalen baumartig 
veräftelte Eindrücke bemerflich, welche von den Aftigen zur 
Aufnahme dienenden Gängen in den weichen Mantellappen 
herrühren. 

Der Mantel der Brachiopoden bildet ſtets zwei Lap— 
pen, welche von der Leibeswandung als Falten ausgehen 
und vorn eine weite Höhle umgränzen, in ihrem Innern 
aber ein äußeres und ein inneres Lückenſyſtem enthalten. 
Ihr freier Rand trägt lang zugeſpitzte, durchſcheinende, 
ſteife, glänzende Borſten, welche man früher als Kiemen 
deutete und danach die Brachiopoden Mantelkiemer oder 

Palliobranchier nannte. Im Mantel ſelbſt ſtecken feine 
Kalknadeln oder auch ein zuſammenhängendes Kalfnek, 

vielleicht zur Stütze des innern Lückenſyſtemes dienend. 
Die weiche Leibeswand oder der eigentliche Eingeweideſack, 
von welchem der Mantel eben nur eine Fortſetzung iſt, 
befteht aus einer Außern und innern Wanpdfchicht und 
einem Lücenfyftem zwifchen venfelben. Die äußere Wand 
feßt fich aus zwei zarten Häuten zufammen, von welchen 
die innere durchfcheinend und homogen, die Aufßere wie 
durch aufliegende Schuppen zierlich neßartig gezeichnet ift. 
Die Mafchen dieſes Netzes entfprechen den Kalfprismen 

Weichthiere. 

der Schale und die Erhöhungen dazwifchen find die Stiele 
der reihenftändigen walzigen Blindanhänge, welche in die 
Schafe einoringen und derfelben eine röhrige Struftur 
verleihen. Das Lückenſyſtem fteht mit dem der Mantel— 
fappen in Verbindung. Vorn in der Mitte ift die Körper— 
wand von dem Munde durchbrochen, feitlich Daneben von 

den Gefchlechtsöffnungen und redjterfeits noch von dem 

einigen Gattungen jedoch) fehlenden After. 
Die Arme als das Hauptcharafterorgan der ganzen 

Gruppe find von anfehnlicher Lange und Stärfe, drei— 
big fünfmal fo fang wie die Schafe und ftets fymmetrifch 
in fi zurüdgefrümmt, in zwei bis zwanzig Windungen 
gelegt, um in der Höhle zwifchen den Mantellappen Pla 

zu finden. Von häutiger oder Fnorpeliger Befchaffenheit, 
auch wohl an ihrem Grunde durd eine knorpelige Quer— 
haut mit einander verbunden, unter welcher der Mund 
liegt, haben fie längs ihrer converen Seite eine halb» 
fnorpelige, rinnenförmig ausgehöhlte Kante, welche ftets 

eine Doppelreihe fadenförmiger Franfen trägt. Dieſe 
Franfen find fang, dicht, hohl, am Grunde fteif, übrigens 
biegfam und contraftil, bei Waldheimia zu 3000 auf 
einem Arme. Jeden Arm durchziehen mehre Kanäle: ein 
großer Armfanal, der im Grunde des Armes als blinder ' 
häutiger Sad beginnt und ſich bis in die Spike erſtreckt; 
der Ffeine oder ausführende Kanal, aufwelchem die Sranfen 
ftehen, und ver Feine zuführende Kanal, welcher die Blut— 
gefäße der Körperwand aufnimmt. An dem fehleifen- 
artigen Gerüfte befeitigt nehmen die Arme diefes bisweilen 
nod in ihren Grund auf, 

Der Mund liegt als Feiner Querfchlig ohne Beweh- 

rung und befondere Auszeichnung vorn am Leibe zwifchen 
den Mantellappen und Armen und führt durch den Furzen . 
Schlund in den erweiterten Magen, welcher fich in den 
Darm verjüngt. Diefer, bald länger bald fürzer, endet 
entweder mit einer blinden zwiebelförmigen Spige inner- 
halb der Eingeweidehöhfe oder aber nach einigen Wen 

dungen in einem zigenförmigen After an der Seite des 
Zeibes zwifchen beiden Mantellappen nach außen. Die 
dicken Wandungen des ganzen Nahrungsfanafes umhüllt 
eine hautige Scheide, von welcher Bänder an die Wand 
des Leibesfaces abgehen, um ihn in feiner Lage zu ers 
halten. Don Drüfen fümmt nur die Xeber vor in Form 
eines grünfichen Haufwerfes Aftiger Blindſäckchen, Speiſe— 
röhre und Magen umhüllend und in Teßtere mündend, 
oder weiter nach hinten gerüdt und ihre Ausführungs- 
gänge in den Anfang des Darmes fenfend. Das Herz, 
früher ganz irrig gedeutet, ift ein großer Beutel auf der 

Mittellinie des Magens gelegen und mit musfulöfer 
Wandung. 

die fich in je zwei Aeſte fpalten. 

in die Arme. 

fichen Athemorgane. Der Haftapparat, aud) Stiel oder | 
Fuß genannt, befteht aus einer dicht muskulöſen oder 

hafbfnorpeligen Maffe, am Grunde von einem Musfel 
umgeben, hohl oder folide. Bon ihm gehen zwei Mugfels | 
paare in die Schale zur Bewegung diefer. Andere Muskeln | 

Es nimmt an feinem vordern Ende den 
Hauptvenenftamm auf, welcher fih auf der Speiferöhre | 
in zwei Aeſte theilt, und fendet zwei Aortenftämme aus, 

Aus den Beräftelungen 
diefer tritt das Blut in die Lücken innerhalb der Einges 
weidehöhle, in deren Wänden und den Mantellappen und 

Letztere find mit ihren Franſen die eigent- | 
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perioden. 

Armfüßer. 

gehen von Klappe zu Klappe und fihliegen und öffnen 
diefelben. Ihre Anzahl ändert mehrfach ab. Die Fort- 
pflanzungsorgane bilden dicke gelbe Bänder, welche fich 
aus der Eingeweidehöhle in die großen Lücken bis in den 
Mantel erſtrecken und durch zwei Eifeiter die Eier nad) 
außen führen. Das Nervenfyftem endlich läßt einen aus 
mehren Ganglienfnoten zufammengefegten Schlundring 
erfennen, welcher die Nerven zu den verfchiedenen Organen 
jendet. Sinnesorgane fonnten noch nirgends mit einiger 
Sicherheit nachaewiefen werden. 

Die Lebensäußerungen und das Betragen vermögen 
wir nur aus dem anatomifchen Bau zu fchließen, da 
Armfüßer weder ungeftört an ihrem Wohnplaße bis jebt 

beobachtet worden find noch in Aquarien fich verfegen 
liegen. Wir vermuthen daher nur, daß die mitteljt eines 
Stieles fiyirten Arten fich auf demfelben hier und dort 

hin drehen und etwas heben und fenfen fünnen. Ge: 
waltfam befreit fcheinen fie alsbald fich wieder feitzufeßen. 
Das Deffnen und Schließen der Klappen gefchieht mit 
eben fo großer Schnelligkeit wie Sicherheit, und hat das 

Gleiche für die Mantellappen zur Folge, während die 
Spirafarme nur eine fehr befchränfte Beweglichkeit zeigen. 
Bei geöffneter Schafe find die Franſen derfelben in fteter 
Bewegung und fcheinen außer der Refpiration auch) taftende 
Sunftion zu haben, indem fie Nahrungstheife längs der 
Armrinnen entlang geleiten. Die Nahrung befteht bei 
den afterlofen Brachiopoden in mifroffopifchen Diatomen, 
deren Kiefelfchalen man in ihrem Magen und Darm an— 
trifft; bei den mit After verfehenen dagegen fand man 
im Magen Fleine Krufter, Würmer, Schlamm- und Sand: | 
theilchen, auch Pflanzenrefte. Die Bildungsweife der 
Schale ift noch ganz unbefannt. Wenn auch vom 
Mantelrande bewirkt, fehlen demfelben doc die drüjigen 
Drgane, welche bei den Mufheln und Schneden die 
Schalenfubftang abfondern. Nur wenig mehr wiffen 
wir über die Fortpflanzung, deren Organe zwitterhafte 
find. Die junge Brut feheint ihre Larvengeftalt einer 
wirklichen Metamorpbofe zu unterwerfen. 

Die Brachiopoden find ausschließlich Meeresbewohner, 
welche des Drtswechfels unfähig gefellig beifammen in 

fehr vwerfchiedenen Tiefen bis zu 200 Baden eben und 
zwar auf fteinigem, felfigem oder Koralfenboden, aud) 

zwifchen Seetang, felten auf beweglichem Sande und 
Schlamm. Sie gehen durch alle Zonen hindurch und 
zum Theil die Arten in fehr ausgedehnter Verbreitung, 

horizontaler ſowohl wie vertifafer. Ihre Rolle im Haus- 
halt der Natur ift bei der fehr geringen Größe und unbe- 

deutenden Anzahl der Arten, welche fih nocd nicht auf 
200 erhebt, gewiß eine äußerſt untergeordnete; für die 
menschliche Deconomie find fie völlig werthlos. Anders 
war dagegen ihr Verhältniß in frühern Schöpfungs- 

Shre Schalen fommen in einzelnen Gebirgs— 
fchichten in ganz erftaunfichen Mengen vor und waren 

in allen Meeren vertreten feit überhaupt thierifches Leben 
in denfelben exiſtirte. Und zwar finden wir fie hier in 

ungleich größerer Manichfaltigfeit der Familien- und 
Gattungstypen wie in den heutigen Meeren. Gleich in 

den Meeren der filurifchen, devonifchen und Steinfohlen- 

epoche Tebten fie in mehr denn taufend Arten, welche mit 

nur wenigen Ausnahmen längft verfchwundenen und von 
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den heutigen weit abweichenden Typen angehören. Auch) 
in den Formationen der Trias, des Jura- und Kreide- 
nebirges treffen wir fie wieder in. vielen hundert Arten, 
welche jedoch der Mehrzahl nach jeßt lebenden Gattungen 
angehören. Mit Eintritt der tertiären Periode fchon 

ſank ihre Manichfaltigfeit auf das gegenwärtige fehr be= 
jchränfte Maß herab und die den frühern Epochen eigen- 
thümfichen Gattungen waren ſämmtlich verſchwunden. 
So haben die Brachiopoden eine ebenſo bedeutungsvolle 
und höchſt intereffante geologifche Entwicklung wie die 
Gephalopoden und liefern dem Geognoften die wichtigften 
Leitmufcheln zur Altersbeftimmung der Gefteinsfchichten, 
dem Balüontologen ein reiches Material zu den anziehend- 
ften Unterfuchungen. Wir fehließen die vorweltlichen 
Formen in der nachfolgenden Charakfteriftif der Familien 
und Gattungen aus und befchränfen dieſelbe auf die 
hauptfüchlichiten noch Iebenden Typen, welche ſich in 
wenige Familien vereinigen. 

Erste Familie. 
Terebrateln. Terebratulidae. 

Zerebrateln find mehr oder minder gewölbte rundliche 
Schalen mit an der Spike durchbohrtem Schnabel der 
BauchFlappe, zwei ftarfen Schloßzähnen in jeder Klappe, 

fein punftirter Oberfläche und fchleifenförmigem Arm— 
gerüft. Die Arme Frümmen fich blos zurück und vollen 
jich nicht fpiralig ein und aus dem Schnabelloch tritt 

ein fleifchiger Stiel hervor, mittelft deſſen das Thier ſich 
feitfeßt; der Mantel hängt feſt an der Schale an und 
durchbohrt Diefelbe mit feinen Fortfäßen. Das Arm 
gerüft geht von der Schloßplatte aus oder befeftigt ſich 
an einer Mittelleifte. Der Darm endet blind, ohne 
After. 

Die typische Gattung der Familie, unter deren Namen 
Terebratula früher, fo fange man die innere Drganifation 
noch nicht naher Fannte, alle Bradiopodenfchalen mit 
durhbohrtem Schnabel und mit Deftivium vereinigt 
waren, ift neuerdings fehr eng begrenzt worden und zwar 
auf Die Arten, deren kurzes Armgerüft Schon vor der Mitte 
der Klappen fich zurücdbiegt in Form eines Fleinen Halb» 
ringes und fi) nur auf das Schloß, nicht auf eine bes 
fondere Mittelfeifte ftüßt. Das Loch liegt in der Schnabel= 
fpiße und ift durch ein zweitheiliges Kalfplättchen oder 
Deltivium vom bogenförmigem Schloßrande getrennt. 
Das Schloßfeld ift nicht ſcharf umgränzt. Die Schale 
ſelbſt ift dünn und hart, am Rande mit dichter gedräng- 
teren Boren als an den Wirbeln. In diefem Umfange 

begreift die Gattung nur drei lebende und zahlreiche foſſile 
Arten in allen Formationen big zu der devonifchen hinab. 
Die befanntefte unter den lebenden ift die T. vitrea aus 
dem Mittelmeer, deren Schale abgerundet, dreifeitig und 

platt ift und eine große runde Oeffnung im furzen dien 
Schnabel hat. Andere Arten mit ziemlich gleichmäßig 
gewölbten Klappen, mit geradem, am Ende fihief abge- 
ftußtem Schnabel, ebenfalls ohne fcharf begrenztes Schloß— 
feld, aber mit großer Deffnung im Schnabel ohne Delti— 

dium, mit gerippter Oberfläche und zweien innern, das 
vingförmige Armgerüft tragenden Fortſätzen, fie werden 
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al8 Terebratulina generifch zufamnengefaßt und kommen 
in den Meeren beider Erdhälften vor. Allbekannt unter 
ihnen iſt die Schlangenkopf-Terebratel, T. caput serpentis 
(Fig. 432), an den europäifchen Küften, Flein, ziemlich 

flach, vorn abgeftußt, concentrifch geftreift 
und gegittert, am Rande fein gezähnt. Noch 
andere und zabfreichere Arten mit viel 
längerem Armgerüft, deſſen Schleife fich bis 
zur Mitte zurücbiegt, mit mäßig großem, 
rundem Scnabelloh, glatt oder gefaltet, 
mit Deltivium ftehben unter Waldheimia, 

Shlangentonf- fo die gemeine W. flavescens rundlich, mit 
ſtarken erft jenfeits der Mitte hervortreten- 

den, abgerundeten Rippen, welche den Rand kerben. 
Terebratella begreift die Arten mit deutlich begrenztem 

Schloßfelde, geradem ftumpfen und fchief abgeſtutzten 
Schnabel und unterhalb dejjelben gefegener ovaler oder 
dreifeitiger Deffuung mit zweitheiligen Deltidium, ftrah- 
fig gerippt, und mit großer auf eine Mitteffeifte geftüßter 
Armfchleife. Die Eugelige Terebratelle T. dorsata (Fig. 
433), aus der Südfee, grauweiß mit ſchwacher Wulſt 

und Bucht in der Schafenmitte; T. chilensis bei Valpa— 
raifo, etwas breiter, deutlicherer Wulſt und Bucht, Eleineren 

Fig. 432. 

Fig. 433. 

Kugelige Terebratelle. 

Rippen und größerer runder Deffnung. Die meiften 
diefer Arten leben um Neubolland, Feine einzige in den 
europäifchen Meeren. Eine Art an der brafififchen Küfte 
mit deutlicher Area, aber ohne Deltidium und mit zwei 

langen, von den Schloßzähnen auslaufenden Leiſten und 
zweien zu einem V vereinigten dazwifchen, mit halbmond— 
förmigem Armgerüft bildet den Typus der Gattung Bou- 
chardia. Sie ift länglich, gefaltet und ſtreckt ihren 
Schnabel lang, B. tulipa. Noch andere Arten unter= 

Weichthiere. 

fcheiden ſich von allen diefen durch ihren geraden Schloß— 
vand, find ftrahlig gerippt und zeigen neben ihrem großen 

Loche zwei Fleine getrennte Deltidienftücde. Bon diefen 
bildet die am Kap lebende rothe Terebratel, T. rubra 
(Fig. 434) den Typus der Gattung Kraussia, weil ihr 

Armgerüft aus nur zwei Plättchen am Ende einer fangen 

Fig. 434. 

Rothe Terebratel. 

Dorfalfeifte beftebt. Sie tft abgerundet, dunfelroth und 
ſehr ftumpf gefchnäbelt. Ihre Verwandten Teben bei 
Japan und Neufeeland. Ihr Außerfich gleichen die drei 
unter Megerleia begriffenen Arten, deren Armgerüft aber 
ein ganz anderes it. Die Fürzere Dorfalfeifte namlich) 
hält auf zwei Queräſten zwei längere, parallele, von der 
Schloßplatte herfommende Längsftäbchen empor, welche 
vor ihrem Ende mitten in der Klappe durch ein bogen= 
fürmiges Querftüc vereinigt find, die mit jenen Quer- 
äften einen aufrechten Ning bilden. Die fein radial 
geftreifte M. truncata febt an unfern Nordweftfüften. 

Noc einige andere Terebrateln zeichnen fich durch 
ihre dreieckige Oeffnung für den fleifchigen Stiel aus, welche 

ſo zwifchen der Schnabelfpige und dem geraden Schloß— 
rande gelegen find, daß jene Spige dadurch nicht abgeftußt 
wird. Drei derfeiben im Mittelmeer wurden dem ver- 
dienten englifchen Paläontologen Morris zu Ehren Mor- 
risia genannt. Ihre Schalen find Elein, flach, Freisrund, 

mit großem runden Zoch, neben welchem zwei feine Delti- 
dienftücke Tiegen, und mit zweien Henfeln an der Dorfal- 
feifte alg Armgerüf. M. anomioides ift glatt und 
deutlich punftirt und ihr Bewohner hat fang gefranzte, 
am Ende eingerolfte Arme. Die unter Argiope vereinigten 
ebenfalls mittelmeerifchen Arten gewinnen meift im ge— 
taden Schloßrande ihre größte Breite und haben daher 
einen halbfreisförmigen Umfang, berippen oder falten 
ſich ſtark radial, beſitzen eine große dreiecfige Deffnung | 
und ihr Thier fegt die Arme am Schalenrande hin, das 
Ende derfelben dann um Leiften windend. Arten A. decol- 
lata und A. neapolitana. 

Zweite Familie, 

Thecideen. Thecideadae. 

Die fehr arme Familie wird oft noch mit den Tere- | 
brateln vereinigt, bietet aber doc in ihren Armen fo 
auffällige Eigenthümfichfeiten, daß ihre Selbſtändigkeit 
dadurch gerechtfertigt erfcheint. Die Arme find nämlich 
in ihrer ganzen Länge feftgewachfen in Form von lappigen 
Sortfägen und ihr Gerüft geht vom Schloße aus bogen- 
fürmig dem Schafenrande parallel. Die Gattung Theei- 
dium nur mit einer Art, Th. mediterraneum (Fig. 435, 



Alufcheln. 

bei a in natürlicher Größe) ift fehr Fein und ungleich— 
klappig, mit der größern Klappe unmittelbar feftgewachfen 

und daher ohne fleifchigen Stiel und Deffnung für fel- 
digen, dickſchalig, punktiert und geförnelt, mit fcharf 
begränztem Schloßfelde, geradem Schloßrande. Sie fißt 
in geringer Tiefe, meift an Korallen. Andere Arten find 

vorweltlich. k 

Fig. 435. 

Theeidium. 

Dritte Familie. 
Rhynchonellen. Rhynchonellidae. 

Auch diefe Familie Tebt nur mit ihrer typifchen Gat— 

tung Rhynchonella fehr artenarm in unfern Meeren, 
während fie mit fehr zahfreichen foſſilen Arten in fait 

allen geognoftifchen Formationen auftritt und zumal in 

den Altern noch von eigenthümlichen Gattungen begleitet 
wird. Was fie fogleid von den Terebrateln unterfcheidet 
ift die faferige und nicht punftirte Struftur der allermeift 
gerippten Schale und ferner das an der Unterſeite des 
fpigen Schnabels gelegene rundliche Loch, das durd) ein 
deutliches Deltivium vom Scloßrande getrennt wird. 

Das Armgerüft befteht aus zwei vom Schloffe auggehen- 
den langen platten Fortfägen, welche breit enden. Die 
Arme rolfen fich fpiral auf und der fleifchige Stiel löſt 
fi) in ein Musfelpaar auf, das zu den Seiten des Buckels 
geht und andere Muskeln zwifchen fich nimmt. Bon den 
vier lebenden afterlofen Arten bewohnt die befanntefte 
Rh. psittacea dag nördliche Eismeer, ift ſtark gefchnäbelt, 
fein gerippt, mit ſchwacher Wulſt und Bucht gegen den 

Stirnrand hin. Die drei andern find Tropenbewohner 
und in unfern Sammlungen äußerſt felten. 

Vierte Familie, 

Cranier. Craniadae. 

Wiederum nur eine Gattung mit feh8 Arten vertritt 

diefen Typus in den gegenwärtigen Meeren und febte mit 
einzelnen Arten ſchon in frühern Schöpfungsepochen. 
Schale und Thier zeichnen ſich fehr charakteriſtiſch von 
allen übrigen Brachiopoden aus, obwohl fie zu den winzig 
Fleinen gehören. . Die rundliche Falfige und grob punk— 

tierte Schafe zunächft entbehrt des fleifchigen Haftapparates 

und wächft mit der größern Unterklappe, auf welcher die 

Oberklappe deckelartig auffiegt, unmittelbar feft und ges 

wöhnlich mit ihrer ganzen Fläche. Ihr gerader Schloß— 

rand ift völlig zahnlos und auf der Innenflähe machen 

fich zwei Paar Muskeleindrücke bemerklich, welche ihr ein 

entfernt todtenfopfähnliches Ausfehen geben und darauf 

Naturgefchichte I. 5. 
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bezieht fich der fyftematifche Name Crania, Todtenfopfg- 
mufchel. Die fleifchigen Arme ftüßen ſich auf einen 
fleinen $ortfaß mitten in der Unterklappe, auf fein be= 

fonderes Leiften= oder Schleifengerüft und richten fpiralig 
eingeroflt den Scheitel gegen die Oberflappe. Die Ge- 
füßeindrüde erfcheinen wie gefingert. Der innere Schalen- 
rand ſetzt ſich breitflächig und fein geförnelt ab. 

Die Arten Teben in 12 bis 150 Faden Tiefe im 
oftindifchen, ftillen und Mittelmeere und eine aud) in der 

Nordfee. Letztere ift Cr. anomala (Fig. 436, a von 
oben, b flache, ce gewölbte Klappe von innen), andere 
haben vom Wirbel ausftrahfende Nippen und den Wirbel 
jelbft höher und dem Rande mehr genähert. 

Fig. 436. 

Nordifche Todtenkopfsmuſchel. 

Fünfte Familie. 
Scheibenmufceln. 

Ebenfo Feine runde Schalen wie die Todtenkopfs— 
mufcheln, aber nicht dickkalkig, fondern dünn, hornig 
röhrig, concentrifch Hlättrig, etwas ungleichklappig, ohne 

Schloßzähne und mit einem Schliß in der flachen Unter— 
klappe zum Durchtritt des Haftmusfels. Beide Klappen 
find nur durch die Schalenmusfeln mit einander verbun— 
den, und die fleifchigen, lang befranzten Arme des Thieres 

frei, ohne Gerüft, im der Ruhe fpiral eingerollt. Den 
eigenthümfichen Vertretern in frühern Schöpfungsepochen 
entfpricht in den gegenwärtigen Meeren wiederum nur 
die einzige Gattung Discina oder Orbieula, welche mit 
fieben Arten an den amerifanifchen Küften, mit einer an 
der afrifanifchen und dreien im ftillen und indifchen 

Deeane Tebt. Ihre flache Unterfchafe trägt den Schlitz 
in einer weißen Fläche und die Oberflappe ift gewolbt 

bis kegelförmig, der Schale der Napfſchnecke ahnlich und 
mit derfelben früher auch verwechfelt. Der Mantelrand 

des Thieres zeigt lange mit Fürzern 
abwechfeinde hornartige Sranfen und 
die Mantelfläche ein reiches Gefäß- 

netz. Die blättrige Scheibenmufchel, 
D. lamellosa (#ig. 437, mit den 

hervorragenden Mantelfranfen) Tebt 
an der Küfte von Peru auf Steinen 
haufenweife neben und über einander 

ya. und zeichnet fich befonders durch ihre 
Blättrige Schelbenmuſchel Vlätterſtreifung aus. 

Discinidae. 

Fig. 437. 

Sechste Familie. 
Linguliden. Lingulidae. 

Die letzte Familie der Armfüßer exiſtirt mit ihrer 

einzigen Gattung Lingula ſeit den früheſten Schöpfungs— 
epochen bis in die heutigen Meere, welche jedoch nur in 
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den warmen Breiten noch etwa zehn Arten in nicht grade 
bedeutenden Tiefen aufzumweifen haben, Sie hat mit der 
vorigen Familie die dünne hornige Schale gemein, unter— 
fcheivet fich aber außer durch ihre geftredite, oft zungen— 
förmige und ftarf gepfattete Geftalt und die dicke Ober— 
haut befonders durch die Gleichheit beider Klappen ohne 

Spur des Haftapparates. Diefer tritt vielmehr in Form 
eines Tangen fleifchig = Fnorpefigen Stieles am wirbel- 
fpißigen Ende frei zwifchen den beiden völlig fchloßlofen 

Klappen hervor und diefe werden nur durch ihre compli— 
eirten Muskeln zufammen gehalten. Die langen fleifchigen 
Arme find ganz frei, ohne Gerüft, fpirafig einrollbar und 
gefranzt. Sehr Lange fteife alasartige und aus der 

Schale hervorragende Fäden befegen den Rand des Man- 
tels und diefer ſelbſt ift fo dünn, daß die Gefäße in ihm 
und die Gingeweide fehr deutlich durchfcheinen. Jene 
laufen parallel und communieiren mit einander. Der 
Magen hat eine fchief linſenförmige Geftalt, Fürzer als 
bei den andern Bradiopoden und mit faft feharfem Quer— 
rande ringförmig umgeben, dagegen erfcheint der Darm 
fehr fang und gewunden und mündet an der rechten 
Seite nad) außen; die Leber mit vier kurzen und weiten 
Ausführungsgängen verfehen, dag Herz eine hinter 
dem Magen gelegene bloße Gefäßerweiterung. Der bis 

Weichthiere. 

neun Zoll fange Stiel befteht aus einer 

durchfiheinend hornartigen äußern Schicht 
und einem innern hohlen Musfelcylinder 
von Längsmugfelfafern, feine innere Höhle 
fiheint mit der Eingeweidehöhfe zu commus 
nieiren. Bier große Eierftöcde liegen in 
der Eingeweidehöhle hinter dem Magen, den 
Darm und die Muskeln umgebend, und 
führen mit nur zwei fangen Eifeitern nad) 
außen. So dünn und hornartig die Schale 
auch ift, enthält fie doc) nach der chemifchen 
Analyfe 85,79 Procent phosphorfaurer 

und 11,75 Brocent kohlenſaurer Kalferde 
und gleicht darin ganz auffallend ver 
chemifchen Zufammenfeßung der Menfchen- 

knochen. Bon den Arten lebt die gemeine 
Lingula, L. anatina (Fig. 438), im oſtin— 
difchen Dceane und hat eine glatte, dünne, 
grüne Schale. Andere find ſchmäler oder 
breiter, drei- oder fünffeitig und felbft 
länglich elliptifch. 

Sechſte Ordnung. 

Alantelthiere, 

Obwohl alle Weichthiere einen Mantel befißen und 
nach demfelben als einen fehr wefentlichen Charafterorgane 
Mantelthiere heißen könnten, befchränft man auf Lamarcks 
Borfchlag doch diefen Namen auf die Teste und unvoll- 
fommenft organifirte Ordnung der Mollusfen, weil der 
ftets Schalenlofe Mantel fcheinbar den Haupttheil des 

‚Körpers bildet in Form eines mit zwei Deffnungen vers 
fehenen Sackes, in deffen Grunde die Fleinen Eingeweide 
fiegen. Und die fpätere Unterfuchung Hat dazu noch 
herauggeftellt, daß diefer Mantel abweichend von allen 
andern Mollusfen, ja einzig im ganzen Thierreiche ſub— 
ftantiell aus Celluloſe oder Pflanzenfafer befteht, alfo 
auc in diefer befondern Beziehung höchſt eigenthümlich 
it. Völlig nadt und weder durd Schönheit der Geftalt 
noch dur Farbenſchmuck anziehend verachtet der Conchy— 
liolog die Mantelthiere gründlich und gewährt keinem 
einzigen Platz in ſeiner Sammlung, in der That können 
auch die unanſehnlichen Spiritusexemplare den blos 
Unterhaltung ſuchenden Sammler in keiner Weiſe feſſeln. 
Sie intereſſiren nur den wiſſenſchaftlichen Forſcher, dieſen 
aber auch durch ihren abſonderlich eigenthümlichen Bau, 
ihre Fortpflanzungs- und Entwicklungsgeſchichte, ihre 
Lebensweiſe in höchſtem Grade. Die überraſchendſten 
Organiſationsverhältniſſe, von welchen das große Heer 
der übrigen Mollusken nichts ahnen läßt, machen die 
Tunicaten zu ganz eigener Lebenswelt, deren Aufklärung 
erft in der neueften Zeit gelungen ift. 

Tunicata. 

Die Aufere Form des Tunicatenförpers erfcheint 
flafchen=, tonnenz, ſchlauch-, eis, walzen= und höcerförmig, 
oft auch colonienweife zu ganz unregelmäßigen Gruppen, 
zu Setten, Trauben, aftigen Ruthen, Ueberzügen u. dgl. 
vereinigt, frei ſchwimmend oder feftgewachfen, im Ein- 

zelnen ſtets fymmetrifh, ohne Aufere Anhängfel und 
Drgane außer etwa Fleinen Fäden oder Lappen an der 

einen Deffnung. Die Maffe hat ein federartiges, knor— 
peliges bis galfertartiges und klar durchfichtiges Anfehen 
von fihwarzer und brauner, gelblicher, rother, grünfich- 
weißer oder milchweißer Farbe mit glatter, höckeriger, 
zottiger, filziger Oberfläche oder mit Sand und Schlamm 
überzogen und von ganz unfenntlichem Aeußern oder aber 
fo Eryftallffar, daß man fie im klaren Waffer kaum unter- 
fiheidet. Ihre Größe fpielt zwifchen Stecknadelkopfs— 
größe bis zu Fauftgröße und bei zufammengefegten noch 
weit darüber. Die natürfiche Gattung ift eine fehr ver— 
fchiedene je nach der Anheftung und freien Beweglichfeit 
der Individuen und dient zu ihrer Beftimmung nur die 
Lage der beiden Deffnungen, deren eine als Eingang in 
die Mantelhöhle ſtets Die vordere, die andere als gemeine 
fchaftliche Ausführungsöffnung oder Kloake ihre Lage 

mehrfach wechfelt. Die einfachen Schwimmer pflegen ſich 
wagrecht zu halten die vordere Deffnung voran, die an- 
dere am hintern Ende, vorwärts oder rückwärts ſchwim— 
mend, den Bauch nach unten oder nach oben wendend. 
Die vereinigten und fixirten gruppieren fich in gleicher 
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oder verfchiedener Stellung zu einander und rücden die 
ſonſt hintere Deffnung auf die Seite bis in die Nähe der 
vordern, daher fcheint ihr vorn und hinten, oben und 
unten, vor- und rückwärts ganz zufällig zu ändern. 

Der Mantel befteht gewöhnlich aus zwei und bei den 
Salpen fogar aus drei verfihiedenen Schichten. Die 
äußere Schicht fchlägt an beiden Körperöffnungen- nad) 
innen und ſetzt unmittelbar in die zweite oder innere fort, 

welche ihr überall oder nur ftredenweife innig anliegt, 
bisweilen auch mit Fortfägen in fie eindringt. Man hat 

die äußere Schicht mit der Schale der Mufcheln verglichen 
und Schalenſchicht genannt, die innere dann als eigent- 
lichen Mantel bezeichnet, allein es läßt fich eine folche 
Analogie nicht ficher begründen. Die äußere erfcheint 
bei näherer Unterfuchung federartig, Fnorpelig, gallertia, 

häutig, mehr oder minder elaftifch und auf beiden Seiten mit 
einer Lage Pflafterzellen überzogen und gebildet aus einer 
gleichartigen ftrufturlofen Grundmaſſe von Eryftallheller 

Beichaffenheit oder auc gefärbt, aus Faſern, freien gell: 

fernen, manichfaltig geftalteten Zellen, runden Fettförnchen 
und eingebetteten Fleinen Fiefeligen oder Falfigen Kör— 
perchen. Doc finden ſich diefe Elemente weder bei allen 

Tunicaten vor, nod wenn fie vorhanden find, in überall 
gleichmäßigem Verhältniß, vielmehr bald das eine Die 
andern überwiegend. Auch die zweite oder innere Schicht 
zeigt fi) manichfacher Art und ihr gehören zugleich die 
Muskeln des Zunicatenmantelg an, Bei den frei ſchwim— 
menden Formen bilden plattbandförmige Muskelfafern 
wirfliche Musfelreife, welche den feſtſitzenden fehlen ; dieſe 

befigen nur in der Umgebung beider Deffnungen Muskel— 
fafern und andere minder regelmäßige in der ganzen 
Mantelfcbiht. Wandungslofe Kanäle durchziehen die 
innere Schicht oder verbreiten fih zwifchen beiden 
Schichten. 

Den größten Theil der. Mantelhöhle nimmt die 
Arhemhöhle ein. Ihr Eingang, die vordere Deffnung 
ift rund oder zweilippig und durch einen Ringmuskel vers 

ſchließbar, auch mit Fleinen dreiecigen Läppchen beſetzt, 
mit Tentafelfäden umfränzt oder vierfpaltig. Die Kieme 
im Innern gleicht entweder einem diagonal ausgefpanns 
ten Bande oder bildet einen neßförmigen Hintergrund 
oder endlich fie hängt wie ein vorn offener, nebartig durch— 
brochener Sad rundum an den Wänden der Höhle. Bon 
der Cingangsdffnung bis zu dem tief innen gelegenen 
eigentlichen Munde läuft die fogenannte Bauchrinne 

zwifchen zwei Leiſtchen oder Bauchfalten entlang und feßt 
gewöhnfih noch unter einer wimpernden Brüde in den 
Schlund fort. Ihre Länge, Tiefe und Bewimperung 

ändert vielfah ab. Unter ihr Liegt der räthfelhafte En— 

doftyf, ein Langer röhriger aus Zellen beitehender Körper. 
Tief in der Mantelhöhfe verfteckt liegt der Verdauungs— 

apparat und zwar beginnt derfelbe mit dem Munde im 

Grunde der Kiemenhöhfe und am Ende der Bauchfurche 

und führt dur einen trichterförmigen Schlund in die 

oft ſchon durch ihre Färbung ausgezeichnete Speiferöhre, 

welche kürzer oder länger in den Magen übergeht. Diefer 

nimmt die tieffte Stelle ein oder iſt zur Seite gedrängt, 

einfach oder zweilappig, rundlich, birnförmig, langge— 

ſtreckt und oft mit Drüſen bekleidet. Aus ihm tritt der 

Darm hervor, biegt ſich gegen ihn zurück und dann auf— 
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oder vorwärts und mündet mit dem After in der Nähe 

der zweiten Mantelöffnung in die Mantelhöhle. Die 
Leber erſcheint hier nicht mehr wie bei den übrigen Mol— 

lusken als große Drüſenmaſſe, ſondern oft als bloßer 
drüſiger Ueberzug des Magens und Darmes oder als 
kleine vielblättrige Drüſe, auch in Form kleiner Schläuche, 
traubiger Röhrchen und anders. Ein harnabſonderndes 
Organ hat man bei einigen Tunicaten erkennen wollen, 
aber noch nicht ſicher zu deuten vermocht. Das Blut— 
gefäßſyſtem ſteht gleichfalls auf einer viel tiefern Stufe 

der Entwicklung wie ſonſt bei den Weichthieren. Das 
Herz liegt als pulſirender Schlauch ganz hinten an der 
Darmbiegung unter Speiſeröhre und Magen oder höher 
hinauf der Kieme genähert oder auch im tiefſten Grunde 

unter den übrigen Eingeweiden. Blutgefäße mit eigenen 
Wandungen gehen nicht von ihm aus, vielmehr bewegt 
ſich das durch die Pulſationen ausgetriebene Blut überall 
nur in wandungsloſen Kanälen, welche ſich je nach den 
Arten ſehr verſchieden verhalten. Das Blut iſt eine 
waſſerklare Flüſſigkeit mit unregelmäßig ſtabförmigen oder 
kugeligen Körperchen. Das Nervenſyſtem hat als Central— 
organ einen oder einige Ganglienknoten ſtets in der Nähe 
der vordern Leibesöffnung in der Mantelſchicht, der 
Bauchfurche mit dem Endoſtyl gegenüber und von den— 
ſelben laufen die Nervenfäden zu den verſchiedenen Or— 
ganen. Von Sinneswerkzeugen kommen Augen nur in 
Form von Pigmentflecken auf dem Nervenknoten oder 
am Rande beider Mantelöffnungen in mehrfacher Zahl 
vor, allermeift ohne Glaskörper und Linfe, röthlich oder 
fhwarzbraun, auch ſchön orangefarben. Häufiger find 

Gehörbläschen mit Dtofithen am Ganglion. Endlich 
die Fortpflanzungsorgane beftehen blos aus männlichen 
und weiblichen Keimdrüfen, zwitterhaft in jedem Indivi— 
duum vereinigt, unter oder über dem Magen in der Nähe 
des Herzens gelegen und getrennt in die Mantelhöhle 
mündend. Es entwickelt ſich gewöhnlich nur ein oder 
wenige Gier und die männlichen Keime in demfelben In— 
dividuum zu anderer Zeit, fo daß eine Selbftbefruchtung 
diefer Zwitter nicht wohl möglich ift, vielmehr eine gegen= 
feitige und zwar in der Weiſe ftatt hat, daß mit dem zum , 

Athmen aufgenommenen Wafferitrome die entleerte männ= 
liche Flüffigfeit in die Kiemenhöhle und zu den Eiern 

gelangt. 
Die Mantelthiere find ausſchließlich und ftrenge 

Meeresbewohner aller Zonen, doch zumeift Der warmen 
und bis jeßt erft in faum vierzig Gattungen mit etwas 
über zweihundert Arten befannt. Sie haben theils Orts— 
beweglichfeit und find dann frei fchwimmende Tunicaten, 

theilg find fie Figirte, Feſtſitzende, welche nur während 
ihres kurzen Larvenlebens frei umherſchwimmen. Die 
Anheftung geſchieht mittelft Diegfamer Stiele oder mit 
dem Mantel unmittelbar auf Felfen, Steinen, Sand, 
Conchylien, Kruftern, Seetang und in leßtem Falle ver— 

größert fich mit zunehmendem Wachsthum aud) die breite 
Anfasfläche. Die freien Mantelthiere ſchwimmen rud- 
weise durch Ausftoßen des Waſſers aus der Mantelhöhle 
in Folge der Gontraftion ihrer Musfelreife und nur Die 

Appendifufarien, denen eine folche Muskulatur fehlt mit 
Hülfe eines Ruderſchwanzes. Außer diefer Ortsbeweg— 

fichfeit haben alle Tunicaten noch die Fähigkeit ihren 
24* 



188 

Leib zufammenzuziehen und durch Die Elaſticität der 
Mantelfubftang wieder auszudehnen, auch die beiden 
Mantelöffnungen zu öffnen und zu fihließen. Das durd 
diefelben eintretende Waſſer wird Durch innere Flimmerung 
in fteter Bewegung erhalten und in alle Räume der Höhle 
geführt. Es Teitet zugleich auch die Nahrungsitoffe ein 

und entfernt die ungenießbaren mit den Exerementen aus 
der hintern oder Kloakenöffnung. Die Nahrung fol 
vorherrfchend pflanzliche fein, da man im Magen nur 

Algenrefte und Kiefeldiatomeen, nur bei den pelagifchen 
Salpen auch Foraminiferen, Fleine Krufter und andere 
Thierhen fand. Durch diefe Prlanzennahrung erffärt 
man denn auch den Gellulofegehalt der Mantelſubſtanz. 

Die hemifche Analyfe erwies 60,34 Procent Eellulofe 
neben 27 Procent ftickitoffhaltiger Berbindungen und 

12,66 Brocent Afche in dem Qunicatenmantel. Aber 

man darf dieſer Zufammenfegung wegen den Mantel 
noch keineswegs für ein Pflanzengebilde halten, denn die 
Gellufofe bildet in demfelben nur eine amorphe over 
faferige Maffe zwifchen den Zellen, nicht diefe felbft wie 

bei den Pflanzen, wo Hingegen die Gellulofe niemals als 
Sntercellularfubftang vorfommt. — Die in den Schlund 

eingeführte Nahrung wird, da befondere Muskelfafern 
in der Darmwandung den Tunicaten fehlen, durd) Flimmer— 
bewegung weiter geleitet, verdaut und die nicht aufnehm— 
baren Stoffe im Endabfchnitte zu Fäden oder Ballen 
geformt und als Ereremente ausgeftoßen. Bei der ge= 

ringen Entwicklung des Nervenfyftems fehlen den Tunis 
caten auch befondere Empfindungen, fie feheinen nur ein 
allgemeines Wahrnehmungsvermögen zu befiben, gegen 
äußere Neize empfindlich zu fein und Willen über ihre 

Muskulatur zu haben. Der Kreislauf des Blutes ift 
ein unregelmäßiger und unbejtimmter, je nad) den Bul- 
fationen des Herzens andert er feine Richtung, fo daß 
diefelben Hauptfanäfe, welche eben das Blut von den 
Herzen zu den Kiemen treiben, in der folgenden Minute 

es dorthin wieder zurüdführen fünnen. Am merfwür- 

digſten endlich erfcheint die Entwiclungsgefhichte, denn 
foweit die Beobachtungen reichen, unterwerfen fich alle 
Mantelthiere entweder einer Metamorphofe oder einem 
Generationswechfel, manche beiden zugleich, während noch 

bei feinem andern Weichthiere der Generationswechfel, 
ebenfowenig wie die Knospenbildung und wirkliche Fami— 

lienftöcke beobachtet worden find. Diefe BVerhältniffe 
find fo manichfaltige und höchſt intereffante, daß wir fie 
in der fpeciellen Darftellung berücfichtigen müffen. Hier 
ſei nur noch des phosphorifchen Leuchtens gedacht, welches 
mehreren Tunicaten eigen tft. Sie ftrahlen von ihrem 
Mantel ein fehr intenfives Licht, faſt blendendes wie 
glühendes Eifen aus, das von großen Schaaren und bei 
ftundenlangem Anhalten auf dem Befchauer einen ge— 

waltigen Gindrud ausübt. Mit dem Tode erlischt 
daſſelbe. Wie die ſitzenden Tunicaten allerlei Thiere 

überziehen und oft erdrüden: fo werden fie felbft von 
andern feßhaften Organismen zur Unterlage gewählt und 
auch nicht felten von Schmarogern befonders Krebfen 
und auch einigen Fifchen heimgefucht, welche ſich in ihrer 

Mantelhöhle ganz behaglich einniften. Einige wenige 
werden troß ihres widerlichen außern Anfehens auch von 

dem Menfchen gegeffen und hie und da maffenhaft zu 

Weichthiere. 

Markte gebracht doch nur für die niedern Volksklaſſen 
und nur ganz abfonderliche Gaumen fhäßen die Fleine 
Cynthia als delifaten Biſſen. Ob endlich die Tunicaten 
ſchon in frühern Schöpfungsperioden lebten, dafür Fonnten 
Belege noch nicht ermittelt werden, denn ihr weicher zarter 
Körper ift nicht geeignet deutliche Spuren in erfteinenden 

Sclammfchichten zu hinterlaffen. 
Die Ordnung der Zunicaten fondert ſich in zwei große 

Gruppen, in fißende, welche beide Mantelöffnungen neben 

einander haben und in frei ſchwimmende mit polar gegen= 
überliegenden Manteföffnungen. Dieſen Außerlichen und 
feicht erfennbaren Merfmalen entfprechen noch andere Eigen= 
thümlichkeiten in der Drganifation, daher wir die Familien 
nad) diefen Gruppen getrennt halten. Ihre anatomifchen 
und embryologifchen Verhältniſſe find erft in den legten 
zwanzig Jahren erforfcht worden und wenn auch im Ein- 
zelnen noch Tüdenhaft und unficher, find fie nad) den 
Hauptzügen doc befannt. Minder befriedigend erfcheint 
die fyftematifche Bearbeitung der Gattungen und Arten, 

da Spiritusegemplare in Sammlungen dazu ſich wenig 
eignen. 

A, Seefcheiden. 

Feftfigende Mantelthiere mit einer endftändigen und 
einer feitlichen Oeffnung. Beide Deffnungen oder wenig- 

ftens die vordere ift einer röhrigen Verlängerung fähig 
und mit ftrahlenftändigen Läppchen oder Tentafeln be= 
feßt. Der Mantel enthält feine regelmäßigen Muskel— 
reifen, dagegen ift der Kiemenfad regelmäßig und mit 
vielen Reihen Kiemenfpalten durchbrochen, durch welche 

das Refpirationswaffer hindurchtritt. Kine wimpernde 
Bauchfurche Teitet die Nahrung von der Eingangsdffnung 
zum innern Munde. Die in der Mantelhöhle befruchteten 
Eier werden ausgeftoßen und entwideln die Embryonen 
im Sreien, welche als gefhwänzte Karven von Hammer: 
form ausfchlüpfen. 

Die zahlreichen Gattungen leben in ihren Arten ein- 
zen oder in Familienftöcen beifammen und bilden da= 
nad) zwei Bamilien. 

Erste Familie, 

Einfache Seefcheiden. 

Einfache Seefcheiden Teben ſtets als Einzelthiere auch 
wenn fie gefellig eng beifammenfißen und Knospen trei= 
ben, was ausnahmsweife vorfümmt. Alle fchlüpfen in 
eigenthümlicher Larvengeftalt aus dem Ei und verwandeln 
fid) durch einfache Metamorphofe in das gefchlechtgreife 
hier, ohne einen Generationswechfel zu durchlaufen. 

Ascidiae. 

Ihr ovaler oder eylindrifcher Mantelſack pflegt derb, leder— | 
artig und undurchfichtig zu fein, 

Die Gattungen unterfcheiden zum Theil fih durch 
fehr auffällige Merkmale und haben entweder einen längs— 
faltigen Kiemenfad oder Kiemen ohne Längsfalte, diefe 

find an ihren Oeffnungen zu unterfcheiden, jene durd) die 
Art der Anheftung, Mantel und Kiemenbefchaffenheit. 



Mantelthiere. 

1. Shilpdleib. 

Die einzige Art diefer Höchft eigenthümlichen Gattung, 
Chelyosoma Macleyanum (#ig. 439), lebt im arftifchen 
Meere bei Grönland an Steinen und ift bei zwei Zoll 

Länge flach gedrüdt, und abweichend von allen andern 
Zunicaten oben mit act großen vieleckigen hornigen 

Chelyosoma. 

Platten befegt, welche an einen Schildfrötenpanger erin= 
nern. Beide Deffnungen befinden fich in der Mitte der 
flachen Oberfeite und find mit einem Schliefapparat von 

ſechs dreieckigen Hornpfatten verfehen. Die Platten 
zeigen concentrifche Streifung und fehüßen die Kiemen— 
höhle, die Schließpfatten werden durd) eine eigene Mus— 

fufatur bewegt. Bon der Eingangsöffnung bis zum 
innern Munde zieht fi eine Reihe von 23 fogenannten 
Züngelchen entlang, deren Bedeutung man nicht Fennt. 
Das Herz liegt an der Speiferöhre und ift zweifammerig; 
der Eierſtock befteht aus zwei dunfeln von Gefäßver- 

zweigungen erfüllten Körpern zwifchen Darm und Leber. 

2. Cynthia. 

Eine artenreihe, vornämlich in tropifchen Meeren 

heimifche Gattung, fugelig, ei= oder qurfenförmig ge— 
ftaltet und mit dem Tederartigen Mantel feitiikend. Die 
beiden Schichten des Mantels pflegen nur an den Mün- 
dungen innig mit einander verbunden zu fein und tragen 
bier einen Kranz einfacher oder gefiederter Tentakeln. 
Die Kieme bildet ein großmafchiges Negwerf, bisweilen 
unterbrochen und dann wie reihenftändiges Laubwerf 

ausfehend. Acht Augen an der vordern und ſechs an der 
Kloafenöffnung, beide Deffnungen vierfpaltig; die Ge— 
ſchlechtsdrüſen in mehre zerfallen. Die winzig fleinen 
Larven haben, wenn fie aus dem Ei ausfchlüpfen, am 

vordern Ende drei Folbenförmige Fortfäße und einige 
auch noch mehre Faden am verfchiedenen Stellen. Sie 
fhwimmen mittelft wellenförmiger Bewegungen ihres 
förperlangen Schwänzchens munter herum, werden aber 
bald träge und fegen ſich dann mit jenen drei Fortſätzen 
feſt. Nun fehrumpft das Schwänzchen zufammen und 
verfchwindet, mit dem Größerwerden des Körpers verſchwin— 
den auch die Fortfäße, im Innern entftehen Die Mantel— 

Cynthia. 
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fanäle und das Blut tritt in Girculation, dag Herz 
pulfirt deutlich, die Kiemenfalten bilden ſich und mit 
ihmen erhalten die beiden Hauptöffnungen ihre bleibende 
Form. 

Die Arten ſind in mehre Untergattungen vertheilt 
worden und dann der Name Cynthia nur auf ſolche be— 

ſchränkt, deren Kiemenſack zwölf bis neunzehn Längs— 

falten und ein ununterbrochenes Gitterwerk hat, der Rand 
der vordern Oeffnung mit gefiederten Tentakeln beſetzt. 

So die mittelmeerifche C. microcosmus. Die ganz ähn— 
lichen Arten nur mit unterbrochenem Netzwerk der Kiemen 

wie 0. quadridentata brachte Savigny unter Caesira zu— 
ſammen, Dagegen Die mit nur acht Längsfalten im Kiemen— 
fad, einfachen Tentakeln, ununterbrocenem Neßwerf, 
nur einem an der linken Seite gelegenem Eierſtocke und 
ungleichen Spalten der Mündungen nad Mac Kay die 

Gattung Dendrodoa bilden wie die eichelförmige Eynthia, 
C. glandaria (Fig. AAO), welche durch angeflebte Mufchel- 

ſtückchen, Sandförner u. dgl. ſich verunftaltet, die ganz 
gleichen mit rechts gelegenem Eierſtock die Gattung Pan- 

Big. 440. 

Cynthia. 

docia wie C. mytiligera, und die mit einem Eierſtock 
jederfeit8 die Gattung Stycla wie C. pomaria, Bon 

einigen Arten drängen fic) die Individuen eng zufammen 
ohne mit einander verwachſen zu fein und gleichen daher 
fcheinbar den zufammengefeßten Ascidien, 

3. Boltenia. 

Der ovale oder fugelige, von einem federartigen 
Mantel gebildete Körper hängt an einem langen Stiele 
und hat beide Mündungen ſeitlich, vierzahnig und von 
einem Kranze zufammengefeßter Tentafeln umgeben. Die 

großen Mafchen im Kiemennek find in viel feinere unter— 
abgetheilt, die Leber unregelmäßig gelappt mit warziger 
Oberfläche, zwei verlängerte lappige Eierſtöcke. Sinnes— 
organe find nicht befannt und ebenfo wenig wurde die 

Entwicklungsgeſchichte ſchon beobachtet. Die wenigen 
Arten vertheilen fih auf den hohen Norden und die 
Süpdfee. Die nierenförmige Boltenia, B. reniformis 

(Fig. 441) an der grönfändifchen Küfte ift grau und 
hängt an einem fünf Zoll fangen Stiele, fo daß die obere 
Deffnung (a) die Kloafenöffnung, die untere (b) die 
vordere ift. 

Eine Art im PBolarmeere C. Griffithi (Fig. 442), 
wird als eigene Gattung Cystingia aufgeführt, weil ihre 

Deffnungen ziemlich endftändig und Die Kloakenöffnung 
unregelmäßig ift. Ueberdieß hat fie einen großen Magen, 

ein weites lappiges Herz mit vier fenfrechten Seiten— 
öffnungen und doppelte Eierftöde. Die Abbildung zeigt 
bei A die Furzgeftielte Art in natürlicher Größe bei B 

Boltenia. 
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etwas vergrößert, um bei e die angewachfenen Sand- 

fürner, bei a und b die beiden Deffnungen erkennen 
zu laſſen. 

Big. 441. 

Nierenfürmige Boltenia, 

Fig. 442. 

Griffith's Chftingia. 

4. Bhallufia. Phallusia. 

Sitzende Seeſcheiden mit gallertartigem oder knor— 
peligem Mantel, acht- bis neunftrahliger worderer und 

fehsftrahliger feitlich gelegener hinterer Deffnung. In 
der gleichartigen Grundmafje der Außern fehr zuſammen— 
nefegten Mantelfchicht Tiegen Außerft feine mifroffopifche 

Kryſtalltheilchen zerftreut und ein dichtes Kanalnetz; auf 
den Kreuzen der Kiemenmafchen, welche rechtecig find, 
ftehen mit Gilien befeßte Wärzchen ; nur ein rechts ge— 
legener Eierſtock. Im diefem findet man die Gier auf 
allen Entwicklungsſtufen, ausgebildet mit zottiger Ueber— 
zugshülle, Eihaut, einer glashelfen Schicht, dem Dotter, 

Keimbläschen und Keimfled. Schon 24 Stunden nad) 

der Befruchtung iſt der Furchungsproceß des Dotters 
vollendet, dieſer felbft mit einer dunfeln Haut umgeben, 
fänglich geworden und ein Schwänzchen hervorgewachfen, 

auc am vordern verdicten Ende fchon mit zwei ſchwarzen 
als Augen gedeuteten Fleckchen verſehen. Diefer Embryo 
ift ganz Far und zeigt im Schwanze eine Achfenreihe 
eigener Zellen, welche bald einem Kanale Platz macht, 
während gleichzeitig die Aufere Zellenlage in Längsmuskel— 
fafern fich verwandelt. Im diefem Zuftande fchlüpft der 

erjt dreißig Stunden alte Embryo aus dem Gi aus, er- 

Weichthiere. 

fcheint num von der Größe einer Fleinen Steefnadel, ſeit— 
lich etwas zufammengedrückt und am vordern Ende mit 
drei Folbenartigen Fortfägen verfehen. Nur zwölf Stun— 
den tummelt diefe wurmförmige Zarve im Waffer umher, 
dann wird fie träge und fucht ſich mit den Fortfägen an 
einer paſſenden Unterlage zu befeftigen. Scdwanz und 
Fortfäße verfchwinden nun allmäahlig, die Celluloſehülle 
vermittelt allein die Befeftigung, in der Bauchfläche ent= 
jtehen drei Kanäle als Anfänge des Mantelgefäßſyſtemes 

und veräfteln fich bald, im Innern bildet fich eine ſchlingen— 
artig gebogene Röhre als Nahrungsfanal und die beiden 
Mantelöffnungen brechen von innen her durch. Ueber 
den erwähnten Farbenfleckchen mitten auf dem Rücken zeigt 

fich der Nervenfnoten, daneben die Anfänge der fpätern 
Musfelftränge und der Baudfurde. Inzwischen hat der 
Nahrungskanal feine Ausbildung vollendet und fiegt unter 
dem Athemface, die erften Kiemenfpalten erfcheinen und 
neue öffnen ſich nach und nach, dann entftcht aud das 
Herz als furzer Schlauch, endlich Loft fich der Mantel vom 

Stiemenfade ab und das Waffer fann num frei die Kieme 
umfpüfen. Die junge Bhallufie bildet nun die einzelnen 
Formen noch vollfommen aus und erhält auch die Forts 

pflanzungsorgane, 

Zahlreiche Arten fommen in den verfchiedenften Meeren 

vor, alle auf untermeerifchen Felfen, Schalthieren und 
Seetang auffikend, theils einzeln, theils gefellig unter 
und Über einander, doch niemals organifch verbunden. 
Ihr äußeres Anfehen rechtfertigt wohl den fehr undelifaten 
fyftematifchen Namen Phallufia, welchen Savigny für fie 
gewählt hat. Die VBerfuche fie in mehre Gattungen zu 
vertheilen, haben feinen Beifall finden können. Die ge= 

meine Bhallufie, Ph. intestinalis (Fig. 443) Lebt in den 
europäifchen Meeren, 

Gemeine Bhallufia, 

Eine feufenfdrmige, faſt geftielte Ascidie bei Neapel 
typt die Gattung Rhopalaea, deren vordere Deffnung ' 
achtzähnig und mit einem Kranze einfacher Tentafeln | 
befegt ift, die hintere fechszähnig, der Kiemenfac nur | 
aus Längsgefäßen mit Papillen befeßt befteht, die Leber | 
fehr groß, der Eierſtock einfach ift. | 



Mantelthiere. 

Zweite Familie. 
Botrylliden. Botryllidae. 

Die Botrylliden oder zuſammengeſetzten Ascidien 
ſind in maſſige oder lappige, als Ueberrindungen oder 
kugelige, ovale Geſtalten auftretende Familienſtöcke ver— 

eint, in welchen die Einzelthiere zu einem oder mehren 
verſchmolzen und mit oder ohne gemeinſames Kreislauf— 
ſyſtem eingebettet ſind. Die Vereinigung wird entweder 
durch einen gemeinſamen kriechenden Stamm oder eine 
gemeinſchaftliche auf, einem fremden Körper aufſitzende 

Gallerte vermittelt oder die vereinten Thiere ſchwimmen 
frei im Meere umher. Man pflegt die zahlreichen Mit- 

glieder diefer aroßen Familie in mehre Unterfamilien zu 
gruppieren, die wir in unferer mehr überfichtlichen Dar— 
ftellung nur andeuten fünnen. 

1. &lavellina. Clavellina. 

Eine artenarme Gattung der europaifchen Meere, 
welche äſtige Familienſtöcke mit geftielten und durch 
Sprofjung allmählig entftehenden Individuen bildet. Der 
gemeinfame Stamm frieht und die hevvorfproffenden 
Individuen richten fich auf, haben anfangs mit dem älter— 
lichen einen gemeinfamen Kreislauf, fchließen denfelben 
aber bald im Stiele ab. Beide Deffnungen ohne ftrab- 
lige Einfchnitte Tiegen am Ende neben einander und im 
Kiemenſack herrſchen die Quergefäße vor. Die Außere 

Mantelfchicht ift verdickt und wie fchon bei Phallufia 
felbftändig, Enorpelig.. Der Kiemenfad erftreckt ſich von 
der vordern Gingangsöffnung bis zu dem im hintern 
Ende gelegenen queren Munde und wird nur durch ſeitliche 

Fäden in der Mantelhöhle ausgefpannt erhalten. Gr 
beſteht aus einem mafchigen Gefäßnege, zahlreichen rund— 
fich vechtedigen Mafchen in vielen Querreihen, mit einer 
Neihe Züngelchen längs der innern Mittellinie auf dem 
Hauptgefäßftamme. Die Speiferöhre führt durch einen 

eiförmigen Magen in einen fangen Darm und das röhren- 
fürmige Herz liegt mit dem Eierſtocke an deffen innerem 
Bogen. Durch den gemeinfamen Stamm laufen zwei 
Röhren, deren jede in jeden Stiel einen Zweig abfendet. 

Mehre Augen treten an beide Deffnungen vertheilt auf. 
Außer durch Eier, deren Entwidlung viel Mebereinftim- 
mung mit Phallufia hat, vermehren fi die Glavellinen 

durch Sprofjen, welche die Familienſtöcke bilden. Die- 
felben wachfen als birnförmige Wärzchen hervor, von der 
eirfulirenden Flüffigfeit des Mutterftammes ernährt. 
Sn ihnen erfennt man zuerft die Athemhöhle, dann unter 

demfelben den gebogenen Nahrungsfanal, darauf bricht 
die vordere Oeffnung durch, die äußere Geftalt wird dem 
Mutterthiere immer ähnlicher, die Verbindung mit dem 
felben fchließt fih innerlich ab. Nicht blos aus dem 
friechenden Stamme entwiceln ſich diefe Sproffen, auch) 
an den Seiten des Mutterförpers, wodurd ein unregel= 
mäßig garbenförmiger Familienſtock entfteht. — Die be— 
fanntefte Art ift Cl. lepadiformis im Nordmeere. 

Mit ven Slavellinen werden noch zwei nur einartige 
Gattungen in eine Gruppe vereinigt, beide mit kurzem, 

fharf von ihrem Stiefe abgegrängten Körper, undeutlic) 
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vierfappigen Mündungen und in bleibender Gefäßver- 

bindung mit dem Stamme. Perophora entwicfelt auf- 
rechte fiederftändige Individuen an dem  friechenden 

Stamme, in welchem Kiemenfad und Gingeweide neben 
einander fiegen, Chondrostachys dagegen traubenftändige 
Individuen an einem aufrechten Stamme mit weit von 

einander gerückten Oeffnungen und tief gelegenem Magen. 
Erſtere heimatet in der Nordfee, Teßtere in der Südſee. 

2. Botrylluß. 

Die typischen Botryllien gleichen in ihrer außern 
Erſcheinung viel mehr den Bolypen als Weichthieren und 
werden bei flüchtiger Betrachtung nicht feicht als letztere 

erfannt. Sie haben nämlich als gemeinfchaftlichen Kör— 
per eine dünne, gallertartige, durchfichtige Kruste, welche 

mehre kreis- oder fternförmige Syfteme, je drei bis zwölf 

Thiere um eine mittle erbabene Deffnung geordnet zeigt. 
Die äußere Schicht ihres Mantels befteht aus filzartig 

in allen Richtungen durch einander gewundenen Fafern 
mit eingeftreuten äußerſt feinen Siefelförnchen und rothen 
oder viofeten Farbenkügelchen. Beſonders interefjant 
iſt die Entwiclungsgefchichte. Bis zum Austritte aus 

dem Ei ähnelt der Embryo gar fehr dem der Phallufien 
und Glavellinen; aber ev befibt ftatt der drei keulenför— 
migen Fortfäße am vordern Ende drei Tanzetliche Kappen, 

in welche die innere Mantelfchicht nicht eintritt. Inner— 
halb diefer Liegt ein Dunkler Körper, welcher fadenförmig 

bis an das Schwanzende fortfeßt, am vordern Pole aber 
eine durchbohrte Warze bildet, umgeben von acht fürzern 
halbfugeligen Warzen und dieſe find die um eine ge= 

meinfame Kloake geordneten Embryonen. Der Rand 
diefer Kloake (derdurchbohrten Warze) ift in drei Läppchen 
getheilt, welche von innen gegen die drei Xappen der 

äußern Mantelfchicht worfpringen. In den Embryonen 
fetbft erfennt man nur erft die Darmwindungen. Ihre 

weitere Ausbildung ließ fich nicht verfolgen. — Die 
Mehrzahl der Arten gehört den europäiſchen Meeren an, 
fo der fternförmige Botryllus, B. stellatus (Fig. 444). 

Botryllus. 

Fig. 444. 

— 

Sternförmiger Botryllus. 

3. Didemnium. Didemnium. 

Eine andere Gruppe von Gattungen ſchließt ſich durch 

Vereinigung der Individuen in eine gemeinſchaftliche feſt— 

ſitzende Gallerte den Botryllen zwar eng an, aber unter— 
ſcheidet ſich dadurch, daß die Einzelthiere ihren Leib in 

Thorax und Abdomen theilen. Unter dieſen hat Didem— 
nium einen ſitzenden ſchwammigen, bisweilen nur als 
dünne Rinde ausgebreiteten Körper aus mehren ſehr ge— 

drängten Syſtemen von Thieren zuſammengeſetzt, welche 
weder eine gemeinſchaftliche Centralhöhle noch eine an— 
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fcheinende Umgränzung haben. Die vordere Deffnung 
eines jeden Einzelthieres ift ſechsſtrahlig, die Kloaken— 

Öffnung undeutlich, der Eierftocd neben der Darmfchleife 
gelegen und das Abdomen feitlih am Thoray befeftigt. 

Die Arten heimaten hauptfächlih in den europäifchen 

Meeren. 

Nah verwandt ift die artenärmere Gattung Distomus, 
deren figender fait fnorpeliger Körper gleichfalls aus vielen, 

im Allgemeinen Freisförmigen Syjtemen von Einzelthieren 
befteht und dieſe regelmäßig fechsftrahlige Oeffnungen 
haben. Ihr Thorax ift Flein und walzig, der Hinterleib 
größer umd geftielt. Bei Diazoma befteht der gemein= 
jchaftliche, Halb gullertartige und faft becherförmige Kör— 
per nur aus einem Syftem von Einzelthieren, welche in 
concentrifche Kreife geordnet, fehr verlängert mit ihren 
fecheftrahligen Mündungen hervorragen. Thorax und 
Abdomen find durc eine Einfchnürung getrennt. D. medi- 
terraneum im Mittelmeer mit funfzehn Linien fangen 

Ginzelthieren. Bei Leptoclinum aber ordnen fich die 
wenigen Syſteme der Einzelthiere um eine gemeinfame 
Kloakenöffnung. 

4. Synöcum. Synoecum. 

Auch in dem durch diefe Gattung vertretenen Formen 
freife find mehre Einzelthiere durch eine gemeinfchaftliche 
Gallerte verbunden, aber jedes derfelben theilt feinen Leib 

in drei Abfehnitte, welche al8 Thorax, Abdomen und 
Poftabdomen unterfchieden werden. Das Figur 445 
abgebildete Synoecum turgens bei Spißbergen Tebend 
zeigt uns einen geftielten Kamilienftod aus nur einem 

Synöcum. 

Syſtem von Einzelthieren gebildet, welches ſich als ſolider 
ſenkrechter Cylinder erhebt und einzeln ſteht oder mit 

andern verbunden iſt. Die Individuen ſitzen parallel 
in einem Ringe und haben eine regelmäßig ſechsſtrahlige 
vordere Deffnung und eine unregelmäßig ftrahlige hintere, 

Andere nah verwandte Gattungen bilden wieder 
fißende, aus zahlreichen Syftemen zufammengefeßte Fami— 
lienitöce und zwar ordnen ſich bei Sidnyum, dag nur in 
einer Art der Nordſee befannt ift, je fünf bis zwölf Indi— 
viduen fternförmig um eine centrafe Vertiefung, bei 
Polyelinum mit mehreren Arten in warmen Meeren aber 

je 10 bis 150 Individuen fternförmig um jede Kloafen- 
vertiefung. 

Weichthiere. 

5. Amoroucium. Amoroueium. 

Noch zum engern Formenfreife der vorigen Gattung 
gehörig, Fennzeichnet fich diefe durch die unregelmäßige 
Anordnung der nur fehr fchwach in Abfchnitte getheilten 
Individuen um die gemeinfchaftfiche Kloakenhöhle. An 

beiden Oeffnungen machen ſich Augenpunfte bemerffic. 
Die Gattung febt mit fünf Arten an den englifchen und 
franzöfifchen Küften des Kanales, fo A. proliferum (Fig. 
446, natürliche Größe, 447 vergrößert) und von ihr 
beobachtete zuerft der fehr verdiente Mine Edwards die 

Fig. 446. 447. 

Amoroucium. 

kaulquappenähnliche Larve (Fig. 448 ſtark vergrößert), 
welche mikroſkopiſch klein ſchnell umherſchwimmt, im Bau 
und der Verwandlung aber im Weſentlichen mit den. | 

Phallufien und Glavellinen übereinftimmt, ſich ebenfo 
mit den drei Fortfäben am Vorderende feftfeßt, den 

Schwanz einzieht und im Innern den reifen Ascidienleib 
ausbildet. Der Familienſtock entfteht durch Vereinigung 
mehrer folcher Larven. 

Die artenreichere Gattung Aplidium ordnet ihre klei— | 
nen Thierchen zu 3 bis 25 freisförmig in Syfteme ohne 
eine gemeinfchaftliche Kloakenhöhle; die Thierchen ſchnü— 
ten ihren Leib in drei Abfchnitte und haben eine deutlich 
fechsftrahlige vordere Deffnung (bei b vergrößert) und eine 
nicht geftrahfte hintere Ocffnung. Der Familienſtock 

Ändert in feiner Form je nad) den Arten erheblich ab. | 
Das rumde Apfidvium, A. ficus (Fig. 449), Tebt in den 

europäifchen Meeren an Mufcheln anfiend. — Die nur 

I von 

in einer neuholländiſchen Art befannte Gattung Sigillina I 
zeichnet ihre Individuen durch echsftrahlige vordere und | 
hintere Oeffnung aus und ordnet fie in zahlreiche con- 

centrifche Kreife an dem faft geftielten höckerigen Fami— 
lienſtocke. 



Mantelthiere. 

Larve von Amoroucium, 

Fig. 449, 

Rundes Aplivium. 

Pyrosoma. 6. Pyroſoma. 

Die Pyrofomen feben mit zwei Arten im Mittelmeer 
und einer im Atlantifchen Dceane und bilden dag eigent- 

lich vermittelnde Glied zwifchen den Seefcheiden und 
Salpen. Sie fchwimmen namlich wie Teßtere frei tm 
Meere umher und zwar als walzige gallertartige Röhren, 
an welchen die Einzelthiere fo vertheift find, daß ihre 

vordere Deffnung höckerartig auf der Oberfläche hervor- 
ragt, die hintere enge und runde Dagegen ebenfalls end» 
ftandig nad) innen mündet. Die gemeinfchaftliche äußere 
Mantelhülle ift durchaus gleichartig und enthält nur nad) 
‚innen einige Kerne und Aftige Bellen; fie ift auf weite 
Strecken von der innern glashellen Schicht getrennt, wo— 
durch) die Verwandtfchaft mit den Salpen gefteigert wird. 

Die vordere Deffnung jedes Einzelthierchens verſchließt 
eine häutige Klappe. Die den größten Theil der Mantel- 
höhle einnehmende Kiemenhöhle Fleidet in ihrer ganzen 

Naturgefchichte I. 5. 
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Länge eine nebartige Kiemenhaut aus, welche aus zwei 
feitlichen ovalen Hälften befteht. Dom Nervenganglion 

bis zum Munde erftredft fi) eine Neihe von acht in den 
Kiemenſack hervorragenden Läppchen mit bewimperter 
Vorderſeite. Die flimmernde Bauchfurche mit dem En— 

doftyl ijt vorhanden. Der hoch gelegene Schlund glänzt 
roth und führt in einen gefblichen, quadratiſch Fugeligen 

Magen; der Darm bildet nur eine Schlinge und mündet 
mit dem After in die Mantelhöhle. Die einer vielbfätt- 
rigen Blume ähnliche Leber iſt weißlich oder heil nelfen- 
braun und hängt mit einem GStiele an der Darmbiegung. 

Das fchlauchförmige Herz Tiegt hinten neben und unter 
der Eingeweidemaffe. Einige Musfelbänder fißen an der 
innern Mantelfchicht. An dem eiförmigen Ganglion Tiegt 
dicht an ein rother led, der bald als Auge bald als Ohr 
gedeutet wird. Die Fortpflanzungsorgane find wie ge— 
wöhnlich zwitterhaft und zwar liegt die männliche, früher 
für Die Leber gehaltene Drüfe, aus Blinddärmchen be— 

jtebend Iofe unter der Kloakenöffnung und vor ihr mit 
einem Stiele befeftigt der ſtets nur ein Gi enthaltende 

Eierſack. Nach der Befruchtung löſt ſich der Dotter im 
Gi ohne alle Furchung in eine Flare Flüffigkeit auf, es 
zeigt fid) ein bandförmiger aus Zellen gebildeter Streifen, 
welcher durch quere Einfchnürungen in fünf Glieder ge= 
theilt wird. Das vordere Glied wächſt ſchneller und wird 

fappenförmig, die vier andern nehmen eine herzförmige 

Geſtalt an. Nun durhbricht das Ei feine Hülle und ge— 
langt in die Kloafenhöhle, um bier fid) weiter zu ent= 
wickeln. Jenes fappenfürmige Glied wird zum Nudiment 
der Kloafe und die vier andern umwachfen daffelbe, wer= 
den zu ebenfo vielen Embryonen, indem ſich in ihnen die 

innern Organe ausbilden. Der Bierling ift inzwifchen 
fo groß geworden, daß er die Kloakenhöhle feiner Mutter 
ganz ausfüllt und man weiß nicht, wie er durch die enge 

Mündung nad) außen gelangen kann. Wie bei allen zu— 
jammengefeßten Ascidien entftehen aud) hier bei Pyro— 

foma Knospen und zwar als geftielte Ausläufer hinten 
unter dem Herzen, welche nad) einiger Ausbildung ihre 

Verbindung mit dem Mutterthier abfchließen, aber fich 
nicht ablöfen, fondern den Familienſtock bereichern. 

Die Pyrofomen pflegen in großen Geſellſchaften um- 
herzutreiben, welche Nachts in prachtvollftem Feuerglange 
leuchten und den Namen der Feuerfcheiden mit vollftem 
Rechte führen. Ihr phosphorifches Licht gleicht in der 
That weiß und rothglühendem Metalle. Bei Tage ähneln 
fie durchfichtigem Kryftallglafe, fpielen aber mit über- 
raſchender Schnelligkeit in die entgegengefeßten Farben. 
Im Tode werden fie gelbgrau. Die große Feuerfiheide, 
P. giganteum (Fig. 450, bei a die Einzelthierchen ver— 
größert), lebt im tropifchen Theile des Atlantifchen Ocea— 
nes und erreicht bei Fingerdicke ſechs Zoll Lange. Beron 
fchiidert ung ihre Entdeckung mit folgenden Worten: Nach 

langer Windftille in den Aequatorialgegenden des Atlan— 

tifchen Oceanes hatten wir einem der furchtbarften tropischen 
Hagel, der Himmel war ringsum mit dien Wolfen be= 

bangen und die Finfterniß die zum Greifen. Auf einmal 
ſah man ein phosphorifches Leuchten wie eine breite 
Schärpe auf den Wogen ausgebreitet. Das Scaufpiel 
hatte etwas Romantifches, Majeftätifches und feſſelte Aller 

Blicke. Alles ſtürzte auf das Verde um eines fo fonder- 
25 
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Fig. 450. 

1 
NE > 

Große Feuerfcheide. 

baren Anblickes zu genießen. Bald hatten wir Diefen in 
Flammen ftehenden Theil des Oceanes erreicht und wir 
erfannten, daß die Urſache diefes ungeheuren Glanzes eine 
unzählige Menge großer Thiere war, welche von den 
Wogen gehoben und fortgefchoben, in verfchiedenen Tiefen 
fibwammen und bald diefe bald jene Form anzunehmen 
fihienen. Die tiefern fahen aug wie große Maffen brennen= 
ver Stoffe oder wie ungeheure Leuchtfugeln, während die an 

der Oberfläche glühenden Eifenwalzen glichen. Die Natur- 
forfcher beider Schiffe beeilten fich diefelben zu erhaften und 

einer zog auf einmal vierzig Stück herauf. Ihre Oberfläche 
war voll länglicher Hübel und ebenfo durchſichtig wie die 

ganze Mafje und glänzend wie Diamant. Im der Ruhe 
find diefe Walzen opalgelb, angenehm mit Grün gemifcht ; 

aber bei der geringften Zufammenziebung, die auf jeden 
Reiz folgt, entzündet fich fo zu fagen dag Thier, verwan— 
delt ſich augenblicklich in rothglühendes Eifen und fowie 
diefes bei der Erfaltung verfchiedene Karben durchläuft, 
ebenfo unfer Thier durch roth, morgenroth, eitronengelb, 

grünlich, himmelbfau bis opafgelb, alle Tune lebhaft und 
rein. Läßt man die Thiere rubig: fo ziehen fie fich von 
Zeit zu Zeit zufammen als wenn fie athmeten und durch- 
laufen dabei die ganze Farbenreihe. 

B. Salpen. 

Dritte Familie. 
Walzenſcheiden. 

Die Mitglieder dieſer zweiten Hauptgruppe der Tuni— 
caten, welche ſich in eine Familie zuſammenfaſſen laſſen, 
charakteriſirt der völlig klare durchſichtige Mantel mit 
größerer Oeffnung am vordern und kleinerer am hintern 

Körperende und ſie bewegen ſich frei ſchwimmend im 
Meere. Die Individuen ſind völlig getrennt, einzelne 

Salpidae. 

Weichthiere. 

oder hängen loſe kettenartig an einander. Die glashellen 
Mantelſchichten ſind eng verbunden, um ihre Innenfläche 

liegen Muskelreife gebildet aus je fünf bis zwölf band— 
förmigen Primitivbündeln. Die vordere weite Oeffnung 
iſt entweder ungleich zweilappig oder rund und mit drei— 
eckigen Läppchen beſetzt. Sie führt in eine große Kiemen— 
höhle, in welcher ein Nohr oder Band als Kieme aus— 

geſpannt ift, an der Bauchfeite die fogenannte Bauchrinne 
mit dem eigenthümfichen Endoſtyl deutfich vorhanden, an 
der Rückenſeite mit tiefer Rlimmergrube wenigſtens bei‘ 
Salpa. Der Nahrungsfanal Ändert je nad) den Gat- 
tungen etwas ab und mündet mit dem After in die hintere 
Leibeshöhle oder unmittelbar nad) außen. Kine befon= 
dere Leber fehlt. Das lebhaft pullierende walzige Herz 
ändert feine Lage verfchiedentlich und fteht nicht immer 

mit eigenen Blutfanäfen in Communication. Das in 
der Nähe der vordern Deffnung gelegene Nervenganglion 
iſt länglich, Fugefig oder lappig und trägt ein Auge und 
ein Gehörbläschen. Die Fortpflanzungsorgane verhalten 
fich verſchieden und findet neben gefchlechtlicher Vermeh— 

rung auch Generationswechfel durch gefchlechtsfofe Anımen 

Statt. 
Während die feftfißenden Tunicaten Küftenbewohner 

find, Tieben die frei fehwimmenden Walzenfcheiden das 
offene Meer, von wo fie jedoch oft genug durch Stürme 
und Strömungen in die Nähe der Hüften getrieben wer- 
den. Sie halten gefellig zufammen in großen Schaaren 

und find durchweg febr Fleine unfcheinbare Thierchen, 
meift fo Far, daß man Mühe hat fie im Waffer zu er— 
fonnen. Ihre Manichfaltigfeit ift erft in den europäi— 
fchen Meeren forgfältig unterfucht worden und hat von 
diefen die Nordfee vier, das Mittelmeer zwanzig Arten 
aufzuweifen, andere find aus verschiedenen Meeren befannt 
geworden und fiheint die Südſee und der oftindifche 

Dean den größten Neichthbum zu bergen. Sie lafjen ſich 
in drei Gattungen zufammen faifen. 

1. Walzenſcheide. 

Die Walzenfcheiden ftußen ihren Elaren länglichen 
Körper an beiden Enden ab, und verfehen ihre beiden 
Deffnungen mit Flappenförmigen Säumen, wodurd fie 
abwechfelnd aufs und zufchlagen und bei gleichzeitiger Con— 
traction und Ausdehnung des ganzen Körpers fchwimmen. 

In der klaren Grundmaffe des Mantels Tiegen Außerft 
feine, in Salzſäure unauflösliche Hörnchen in ftrahliger, 
ftrauch= oder pinfelförmiger Gruppirung und die eng ver- 

bundene innere Mantelfchicht endet zapfenfürmige Fort- 
füge in die äußere. Die weite vordere Deffnung tft ein 
Querſpalt mit größerer Unterfippe, deren Innenrand eine 
balbmondförmige Klappe zum Berfchließen bildet. Die 

Kieme fteigt als hohles Band vorn von der Dede ver 
Athemhöhle diagonal an deren hinteres Ende herab und 
geht an beiden Enden in die innere Mantelfubftang ohne 
Grenze über; fie ift an der Umterfeite quergeftreift durch 
Slimmerleiften. Zwifchen Deffnung und Nervenganglion 
entfpringt ein langer zungenförmiger Fortfaß, welcher 
weit in die Kiemenhöhle binabraat, und hinter dem ' 
Ganglion ſenkt ſich die ttefflafchenförmige Flimmergrube 

ein. Zwiſchen Speiſeröhre und Darm findet ſich ein ſehr 
anſehnlicher Blutſack, welcher von Einigen als Magen, 

Salpa. 
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von Andern als Leberorgan gedeutet worden. Das Herz 
liegt als kurzer weiter Schlauch neben und hinter dem 
Munde, von ihm führt ein Hauptkanal in der Richtung 
der Bauchrinne nad) vorn und theilt ſich dann im zwei 

Aeſte und neben demfelben verlaufen zahlreiche Seitenäfte, 

welche ein reiches Netz bilden, das in einer Lücke am hin- 

tern Ende des Herzens feinen Ausgang hat. Die Mus— 
felreifen umgürten die innere Mantelrandung zu fünf bis 
elf, find auf dem Rüden garuppenweife verbunden, am 

Bauche aber frei endend, nur der erite und letzte als 

Schließmuskel der Deffnungen nicht unterbrochen, voll= 
ftändig ringförmig. Hinſichtlich der Fortpflanzung bat 

man die geichlechtstos fproffenden Ammen von den ketten— 
artig vereinigten Zwitterindividuen zu unterfcheiden. Bei 
leßtern Liegt die einfache aus Blindfchlauchen gebildete 

männliche Drüfe neben dem After oder am Darme, der 
ftets nur ein Ei enthaltende Eierftod an der Bauchfeite 

zwifchen Siemenende und hinterer Deffnung. Die Ent: 
wicklung der Brut weicht erheblich von der der fißenden 

und zufammengefeßten Ascidier ab. Das Ei gelangt aus 
dem Ovarium in einem am Grunde der Athemhöhle ent= 

ftandenen Brutſack, nad) dem es die Dotterfurchung be— 
reits vollendet. Hier um das Doppelte vergrößert ſchnürt 

ſich der Dotter in einen budelfürmigen obern und größern 
untern Theil ein. Jener wird zum Embryo und diefer 
zu einer Art Fruchtkuchen, der das Blut von der Mutter 
aufnimmt. Der obere Theil wächit an Umfang, nimmt 

Bohnenform an und zeigt im Innern einen lichten Streif, 
die Athemhöhle, dann an feinem hintern Ende aud) den 

Eingeweidefern. Nun machen fih in der Wandung dieſes 
Embryo zwei Körnerhaufen bemerklich, woraus ſich Herz 
und Nervenganglion entwickeln. Zwiſchen Tegterm und 
dem Eingeweidefern entfteht eine neue Höhle, welche in 
die Kiemenhöhle durchhricht, fo daß nur längs der Mitte 
ein walgenförmiger Strang, die Kiemenröhre übrig bfeibt, 
deren hinteres Ende ſich immer mehr von der Rückenwand 
ablöft und nach der Bauchfeite herunter finft, während 

gleichzeitig der Kloafenraum ſich tiefer herabfenft. In— 
zwifchen gelangt auch die Entwicklung des Gingeweide- 

fernes weiter, der Darmfanal zeigt ſich darin. Zuletzt 
bildet fi) die Bauchrinne mit dem Endoftyl, die Deffnuns 
gen brechen durch und endlich erfcheinen aud) die Keim— 
prüfen. Bis zu diefer Ausbildung fißt der Embryo nod) 

am Fruchtfuchen und wird vom mütterlichen Blute ers 
nährt. Sind alle feine Organe vollendet: fo plagt feine 
Hülle, er Tiegt frei in der Mantelhöhle und gelangt mit 
dem Athemftrom durd die hintere Deffnung nad) außen. 

Er gleicht feiner Mutter bis auf die geringere Größe, iſt 
alfo feine Larve, fondern ein reifes Thier, welches als 

Amme den Generationswecfel in einfadher Weife ver 

mittelt. In diefer Amme verlängert fih nämlich der 

Anfangs hohle Keimftoc zu einem Strange und fihlingt 

fi) gewöhnlich fpiral um die Eingeweide oder längs der 

Bauchfläche nad vorn. Eine Längsſcheidewand theilt 

feine Höhle in zwei parallele Kanäle, deren einer mit der 

vordern, der andere mit der hintern Deffnung des Her— 

zens zufammenhängt. Er nimmt von Anfang bis zu 

Ende allmählig an Dicke zu und befegt fi mit einer 

doppelten Längsreihe Fleiner Höckerchen, welche arößer 

werden und endlich als vollkommene Salpenſprößlinge 
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zu erkennen ſind. Mit ihrer Ausbildung verſchwindet 

geradweiſe der Keimſtock und die reifen Sprößlinge ſind 
nur durch gewiſſe Körperſtellen noch an einander gekettet. 
In dieſer Kettenform werden ſie geboren. Die frei 

ſchwimmenden Kettenſalpen meſſen ein Zoll bis zwei 
Fuß Länge und ihre Verkettung iſt je nach den Arten 
verfchieden. Entweder ftehen namlich die Thierchen in 
hinter einander folgenden einfachen Wirteln wie um eine 
gemeinfame Achfe geordnet, oder fie find in zwei parallele 
Reihen wechfelftändig geordnet. In letzterm Falle ſtehen 
ihre Körperachſen alle ebenfalls parallel zur Achſe der 
Kette oder aber fihiefwinflig oder rechtwinklig. Die 

Ketten theilen fich nicht felten freiwillig und Löfen ſich 
bei einigen Arten gänzlich in einzelne Individuen auf; 
fie fchwimmen in der Weife wie die Einzelthiere, indem alle 
Individuen einer Kette in gleichem Rythmus ihr Waller 
einnehmen und ausftoßen. Die freien Ammen pflegen 
in der Regel größer zu fein als die Kettenſalpen, auch 
ftumpfer an beiden Enden und entbehren der Haftappa- 

rate, mit welchen diefe zufammenhängen, felbft in ihren 
einzelnen Organen. unterfcheiden fie fih noch. Es iſt 
daher fchwierig die Ammen und SKettenfalpen jeder Art 

als zufammengehörig nachzuweiſen und wurden beide 
früher auch unter verfchiedenen Namen befchrieben. Wir 
bilden nur zwei Arten ab, die gegürtelte Salpg, S. zonaria 

(Fig. 451) aus dem antillifchen Meere mit fünf fich kreu— 

Segürtelte Salpe. 

zenden gelben Längs- und Querftreifen und die rübenfor- 
mige 8. fusiformis (Big. 452), aus der Südſee. Einigen 

wenigen Arten fehlt der Eingeweidefern und ihr einfad) 

gebogener Keimſtock ift mit wirtelftändigen Knösplingen 
beſetzt. 

Rübenförmige Salpe. 

2. Doltolum. Doliolum. 

Doliofum heißt Faßchen und die damit bezeichneten 

MWalzenfcheiden gleichen in der That einem Fleinen, an 
beiden Enden offenen Faſſe. Die DOeffnungen find rund 
und die vordere am Rande gezadt, die hintere blos ge= 
ſäumt. Dies würde fhon genügen die Arten von den 
eigentlichen Salpen zu unterfcheiden, aber die eingehende 
Unterfuchung bat noch weitere und fehr beachtenswerthe 

Gigenthümfichfeiten ergeben. Die weite vordere mit zehn 
25* 
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bis zwölf gerundet dreieckigen Läppchen befebte Oeffnung 
ift nur wenig dehnbar und von einem breit reifenförmigen 

Scließmusfel umgeben. Die Kieme bildet ein breites 
mit zwei Reihen Spalten durdhbrocenes Band. Stein 
zungenförmiger Lappen in der Kiemenhöhle; die Bauch— 
rinne nur kurz mit Wimpern beffeidet; Feine Flimmer— 
grube. Der Magen hat eine rumdliche Geftalt, der Darm 
bildet eine Schlinge und vom cylindrifchen Herzen gehen 
feine eigenen Blutkanäle aus, ja felbft Oeffnungen ließen 

fich daran nicht nachweifen. Acht bis neun platte Mugfel- 
reifen Tiegen an der innern Mantelwand in nahezu glei 

chen Abftänden einander folgend. Die Fortpflanzung ges 
fihieht wie bei den Salpen durd Ammen und Geſchlechts— 
thiere, doch mit eigenthümlichem Formenwechſel, welcher 
leider noch nicht im ganzen Berlaufe beobachtet worden 
ift. Man kennt zunächft gefchwänzte Larven denen der 
Ascidien ähnlich, im fpindelfürmigen Rumpfe und dem 

Schwanze von einer glashellen dien Hülle überzogen. 
Sie enthalten bei einer Linie Länge im Rumpfe ein neun— 
veifiges Tönnchen hinten an der Bauchfeite mit einer Fugelig 
blafigen Ausſackung, von welcher eine fadenfürmige Achfe 
in den Schwanz fortfeßt. Das Tönnchen wird größer, 
Blafe und Schwanzachfe Eleiner, in jenem die innern 
Drgane nach und nach deutlich und an der Rückenwand ein 

Keimſtock als zapfenartiger VBorfprung, welcher ſchwanz— 
artig hervorwächſt, während der eigentliche Ruderſchwanz 
der Larve verfchwindet. Go find fie nun fogenannte 

neunreifige Großammen mit rüdenftändigem Keimſtock, 
der vom fiebenten und achten Musfelgürtel als wagrechter 
Faden mit nicht hohler Achfe ausgeht. An ihm bilden 

ſich nun zwei feitliche und eine mittle Knospenreihe, von 
der Wurzel gegen das Ende hin in fortfchreitender Ent— 
wiclung, fo daß die reifſten endftändigen fich zuerft ab- 
löſen. Die Knospen der Mittelreihen ftehen Gruppen 
weife und löſen fi) in eigener WVeife ab. Sie beginnen 

als rundliche Höckerchen, welche länger werden und fich 
ftielen, dann die acht Musfelgürtel, die Baucdrinne mit 

dem Endoftyl, die beiden Körperöffnungen, die Kieme, 
endlic) das Nervenganglion und den Darmkanal erhalten. 
Bei nur 3/,0 Linien Länge löſen fih diefe Sproffen ab 

und Schwimmen als Tönnchen frei umher. An ihrem 
urfprünglichen Stiele wachfen kleine Wärzchen hervor, 
werden größer, zahlreicher und geben fich al8 neue Spröß— 

linge zu erkennen. Weiter fonnte man ihre Entwicklung 
nicht verfolgen, doc) ift es fehr wahrfcheinfich, daß fie zu 
gefchlechtsreifen Individuen werden. Die Sprößlinge in 

den Seitenreihen des Keimftodes weichen erheblich von 
den eben befchriebenen der Mittefreihe ab: fie haben die 
Gejtalt eines tief ausgehöhlten Löffels auf langem Stiele 

und bilden fich gleichfalls zu reifen Individuen ohne Ge— 

Weichthiere. 

ſchlechtsorgane aus, in welchem Zuftande fie ſich vom 
Keimſtocke ablöfen. — Don den acht befannten Arten 

feben fünf im Mittelmeer und eine im atlantifchen Oceane; 

fie erreichen eine Linie bis ein Zoll Länge. 

3. Appenpdifularie. Appendicularia, 

Die lebte Gattung der Tunifaten und der Klaſſe der 
Weichthiere überhaupt ift in ihrer äußern Erſcheinung 
gleichfam der Larvenzuftand der vorigen, indem fie den 
für diefen charafteriftifchen Ruderſchwanz zeitlebens be= 
hält. Zudem hat fie feine hintere Mantelöffnung und 
der Darm allein durchbricht den Mantel, die Kiemenhöhle 

hat nur die vordere oder Eingangsöffnung. Die äußere 
plashelle Mantelſchicht entbehrt aller Einfagerungen und 
überzieht als dide Schicht au den Schwanz; fie ift eng 
verbunden (aber leicht ablösbar) mit der innern von un— 
deutfiher Struktur und mit den NRingmusfeln, am 
Schwanze zugleih noch mit Längsmuskelfaſern. Die 
Eingangsöffnung ift quer mit wulftigem Rande oder 
deutlicher Lippe und dient zugleic) zum Austritt des 
Athemwaffers. Die derbe dide Wandung des Kiemen— 
faces ift im Grunde von zwei Athemfpalten durchbrochen, 

welche fih röhrig nach hinten verlängern. Die Bauch— 
rinne fehlt, aber ein kurzer Endoſtyl ift vorhanden; der 
Magen nad hinten zweilappig; der furze Darm läuft ein= 

fach ab- und vorwärts und mündet in der Mittellinie des 
Bauches- vor dem Schwanze mit dem After nad) außen. 
Die Leber bedeckt als bloße Drüfenzellenfchicht die Magen— 
wandung; das lebhaft pulfirende Herz liegt in der Darm 
biegung und hat Deffnungen noch nicht erfennen laffen ; 
der lange platte Ruderſchwanz fteht fenfrecht zur Längsachfe 
des Körpers, Fann fi) nad) vorn und nad hinten ums 

Schlagen und beginnt mit einem Stiele, der als Achſe in 
ihm fortfegt. Am Nervenganglion liegt ein Gehörbläs- 

chen mit einem Dtolithen. Die dunfeln Gefchlechtsorgane 
fcheinen bei einigen getrennt, bei andern zwitterhaft zu 
fein und haben feine Ausführungsgänge. Die Entwid- 
fung bedarf noch der nähern Erforfchung. — Man fennt 
eine Art aus der Nordfee, vier aus dem Mittelmeer und 

eine aus der Südfee, alle vollig Far, nur wenige Linien 
lang, ungemein empfindlich, fehr lebhaft und beweglich, 
im Tode trübe und Ddunfel. A. bifurcata ift vorn 
fugelig, binten zweifpigig, eine Linie lang, mit zwei 
Linien langem, breiten, ebenfalls zweifpißigem Ruder— 
ſchwanze. A.acrocerca mit dünn geftieltem in eine feine 
Spige auslaufendem Ruderſchwanze. A. lophocerca 
hinten abgerundet und auch mit abgerundetem Ruder— 
fhwanze. A. coerulescens mit ſchön himmelblauem 
Magen und Darm. 

—— 
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Zehnte Klaffe. 

Strahlthie 

Während von allen bisher betrachteten Thierklaſſen 
Vertreter bei uns, in unſerer unmittelbaren Umgebung 
leben und jedem meiner Leſer wenn auch nur durch ganz 

flüchtiges Betrachten ihrer allgemeinen Geſtaltung nach 
bekannt find, fo daß unſere Darſtellung ſtets an bekannte 
Formen und Geſchöpfe anknüpfen konnte: ſo gelangen 
wir jetzt mit den Strahlthieren oder Radiaten zu einer 
Klaſſe, welche kein einziges Mitglied bei uns, die wir 
fern vom Meere wohnen, aufzuweiſen hat, alſo aus un— 
bekannten, fremdartigen Thieren beſteht. Und dieſelben 

ſind um ſo fremdartiger, eigenthümlicher, als ihre Ge— 
ſtalt und Organiſation, ihre äußere Erſcheinung und ihr 
innerer Bau ſehr weit und ganz auffällig von allen ge— 
wöhnlichen Thieren abweicht. Die Radiaten ſind wenig— 
ſtens für den Binnenländer höchſt abſonderliche Thierge— 
ſtalten, von deren Lebensäußerungen er ſich bei dem erſten 

Anblick gar keine Vorſtellung machen kann und die er 
lieber für ganz andere Geſchöpfe als für Thiere halten 

möchte. Wer in der unmittelbaren Nähe des Meeres 
wohnt und Gelegenheit hat ſie oft im friſchen Zuſtande, 
lebendig zu ſehen, urtheilt ſchon anders über ſie, er ſieht 
ihre willkührlichen Bewegungen und entſchieden thieriſchen 
Lebensäußerungen, und bewundert nur wie dieſes Leben 
in der ganz abſonderlichen Geſtalt zu Wege gebracht wird. 

Die bloße Betrachtung giebt darüber keinen Aufſchluß, 
erſt die eingehende, immer aber ſehr ſchwierige Unter— 
ſuchung beſeitigt das Wunderbare und Räthſelhafte, und 
wir müſſen für die Einſicht in den Organiſationsplan 
dieſer niedern, einfacher gebauten Thiere von vornherein 

eine ernſtere Aufmerkſamkeit beanſpruchen als ſie die be— 

kannteren Thiergeſtalten erforderten. 
Gleich dag allgemeinfte Schema der Strahlthiergeſtalt 

ift ein durchaus anderes als das aller bisher betrachteten 
Thiere, e8 ift ein ftrahliges, regufäres, in feinen Theilen 

nad) eigenen Regeln geordnetes. Alle Wirbelthiere, Glie— 
derthiere und Mollusken laſſen fich als ftreng ſymmetriſche 

Geftalten durch eine im ihre Längsachſe gelegte Schnitt- 
fläche in eine rechte und linke Hälfte theilen und fehr bes 
ftimmt den Gegenfaß von vorn und hinten, von oben 
und unten erfennen. Die Strahlthiere dagegen ordnen 
ihre Theile nicht um eine Längsachſe, fondern zu mehr als 

zweien um einen Mittelpunkt. Ihre Theile jtehen nicht 
mehr in dem gegenfäglichen VBerhältniß von Nechts und 
Links, fie find blos einander gleich und fo ganz gleich), daß 
fie für einander gefegt werden fünnen, was in der ſym— 
metrifchen Form eben nicht möglidy if. Im regulären 
Schema haben die Theile oder Formelemente feine innere, 

nothwendige Beziehung zu einander, vielmehr alle nur 

re, Radiata. 

ein und diefelbe Beziehung zum Mittelpunfte, von welchem 

fie ausſtrahlen. Die Strahlthiergeftalt ift daher durch 

Schnittflächen, welche durd ihren Mittelpunft gelegt 
werden, im mehr als zwei Hälften theilbar, in fo viele 

Theile als Strahlen vorhanden find. Die Zahl diefer 
Strahlen regelt jedoch ein ftrenges Gefeß, fie ift eine ganz 

bejtimmte, eine endliche. Da ihre Anordnung auf einen 

Mittelpunft und nicht auf eine Längsachſe bezogen ift: 
fo fällt mit dem Rechts und Links auch der Gegenfaß von 
Born und Hinten weg. Dadurch wird ung diefe Geftalt 
ungewöhnlich. Weil wir an den allermeiften Thieren ein 
Born und Hinten fehr auffällig unterfchieden finden, über- 
rafcht e8 ung dieſen fehr wichtigen Gegenfaß bier bei den 
Strahfthieren auch in der Anlage, im Schema ganz be= 
feitigt zu feben. Wenn wir das Vorn nicht an dem 
Kopfe mit den Sinnesorganen beftimmen fonnten, bes 
zeichnete ung dafjelbe die Lage des Mundes als Eingang 
in den Ernährungsapparat. Hier Liegt derfelbe nun im 

Mittelpunft und da die Thiere überhaupt nicht nad) einem 
flächenhaften Schema wie Pflanzen conftruirt find, fondern 
nach einem Fürperhaften: fo gibt ung der Mund bei den 
Strahfthieren den Gegenfaß von oben und unten an, 
welcher bei den fymmetrifchen Thieren in ganz anderer 
Weiſe beftimmt wurde. 

Das Schema der Strahlthiergeftalt ift alfo ein Stern 
nur mit den beiden Gegenfäßen von Mittelpunkt und 
Strahlen und von oben und unten, In den Geefternen 
finden wir die materielle Ausführung diefes Schemas am 
einfachften und Flarften zur Erfcheinung gebracht, aber es 
aibt auch Fugelige, fcheiben=, glocken-, becher- und walzen— 
fürmige Strahlthiere, deren Geftalt das ftrahlige Schema 
nicht alfogfeich Far erfennen läßt. Sie wollen zergfiedert, 
in ihre Elemente zerlegt fein und zeigen ung dann, daß 

entweder nur Aufßerlich das Gentrum die Strahlen an 
Ausdehnung überwiegt oder daß in ihnen die Strahlen 
ihrer ganzen Länge nach mit einander verbunden, ver— 

ſchmolzen find und auf diefe Weife die Kugel-, Walzen- 
oder Scheibengeftalt erzielt ift. Durch eine geringe Ver— 
fchiebung des als beftimmender Mittelpunkt dienenden 
Mundes wird der ftrablige Typus zu einem fcheinbar 
fummetrifchen,, zu einem hälftig theilbaren und man bat 

von folden Typen geleitet den regulären Bau bei Thieren 
überhaupt nicht anerfennen wollen und alle als ſym— 
metrifche betrachtet, wozu man um fo mehr Grund zu 
haben glaubte, weil gar nicht wenige derfelben aus wirk— 
fich fyummetrifchen Larven ſich entwickeln. Allein ſymmet— 

riſch find die Nadiaten mit excentrifhem Munde und After 

noch nicht, da ihren Seitentheilen die Gegenfäglichfeit 
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von Rechts und Links fehlt, deshalb nennt man fie Fieber 
auch bifateral, zweifeitig. Und hat man durch diefe Auf: 
faffung etwa die Strahlthiere den ſymmetriſchen näher 
gebracht? Nicht im mindeften, man hat nur die Mehrzahl 
der Formelemente auf zwei reducirt, eine Gegenſätzlichkeit 

in denfelben vermag man nicht nachzuweiſen und da fie 
wirffich gleiche find, hat auch ihre Gruppirung in zwei 

feitfiche feinen höhern Werth, jeder Theil hat diefelbe 

Selbftändigfeit und Berechtigung wie die übrigen, mag 
man ihn als vordern, feitlichen oder hintern betrachten. 
Die Störung der Regularität ift nur eine fiheinbare, zu= 
fällige, nicht in der Anlage begründete, nur durd) Aeußer— 
fihkeiten in der Ausführung bedingte, wie wir fie in 
gleicher Weife auch unter den fymmetrifchen Thieren hin 

und wieder beobachteten, z. B. bei den Kopffüßern durd) 
die freisförmige Anordnung der Arme am Kopfe, bei den 
Schollen und noch einigen andern. Und felbit Die Sym— 
metrie der Larvenformen kann nicht alg den Typus be— 
ftimmend angeführt werden, da diefe nicht durch einfache 
Verwandlung oder Metamorphofe in die reife Geſtalt 
übergehen, fondern nur den Keimſtock diefer bilden, nicht 
in der reifen Geftalt aufgeben, fondern an ihr im eigent— 
lichten Sinne zu Grunde gehen. 

Die Grundzahl, welche den regulären Typus der Strahl— 
thiere beherrfcht, ift in dem Umfange, welchen wir der 
Klaſſe geben, eine zweifache, nämlich Fünf und Bier. 
Beide find am Mittelpunfte, von dem die Theile aus— 
chen, einfach vorhanden, an der Beripherie oder in den 
Strahlen durch Theilung oft in Multipfis, welche fich 
jedoch ſtets Teiht auf die Grundzahl zurückführen laffen, 
viel feichter als in den Ningeln des Gliederthierleibes, 
weil fie eben nur aus einfacher Theilung hervorgehen. 
Abweichungen kommen vor, aber nur vereinzelte, die All- 
gemeinheit des Zahlengefeßes nicht aufhebende. Sie find 
bei der bloßen Gleichheit der Theile ohne gewaltfame 
Störung des Drganifationsplanes Teicht zuläflig, wie 
denn auch im dieſer Gleichheit die Spaltung der Theile 
felbft eine unbeftimmte, eine unendfiche ift, fo daß wir 
für die Multipla der einfachen Grundzahlen fein endfiches 
Zahlengeſetz aufitellen können. 

Soviel vom allgemeinen Schema der Strahlthier— 

geſtalt und wollen meine Leſer nicht vergeſſen, daß das— 
ſelbe nur ein ideelles iſt, deſſen materielle Ausführung 
eben in der Manichfaltigkeit der Familien, Gattungen 
und Arten dargeſtellt wird. Die Formelemente werden 
von einzelnen Organen oder ganzen Organſyſtemen ge— 
bildet, welche das von äußern Bedingungen abhängige 
Leben tragen und unter deren Einfluſſe ihre Größe, Form 
und Anordnung abändern, bisweilen in fo hohem Maße, 
daß das allgemeine Schema, die ideelle Grundgeftalt ges 
waltſam geftört erfcheint. Die allfeitige Vergleichung zu— 
fammengeböriger Typen führt zu einer richtigen Würdi— 
aung ſolcher Störungen, zur Erfenntniß des einheitlichen 
Planes, während die einfeitige Betrachtung nicht über die 
Unterfchiede hHinausfommt, Diefe als ihr Endziel feſthält. 

Der Körper der Strahfthiere ift entweder von weicher 
gallertähnlicher, ſcheinbar gleichartiger Befchaffenheit oder 
aber von derber, Tederartiger und oft Falfiger Subftanz 
gebildet. Dieſes fefte, allermeift kalkige Gerüft weicht bei 
näherer Vergleihung von dem Knochengerüft der Wirbel- 

Strahlthiere. 

thiere, dem Chitinpanzer der Gtiederthiere und von den 
falfigen Schalen der Mollusfen in jeder Beziehung aufs 
fallend ab, indem e8 im eigentlichen Sinne verfalfte Lei— 
besfubftang ift, alfo nicht ein Abfonderungsproduft des 

Mantels wie die Conchylien, nicht ein eigenes felbftän- 
diges Organ wie das Chitin= und Knodengerüft. Seine 
Elemente, feine Theile erfcheinen als durchaus eigenthüm— 

Tiche, der Körperfubftang unmittelbar angehörige. Ebenfo 
eigenthümlich iſt Die weiche Leibesſubſtanz, verfchieden 
von der der weichen oder nadten Mollusfen und Glieder— 

thiere, verfchieden in ihrer Struftur, ihrem chemiſchen und 
phyfifafifchen Verhalten, in ihren Funktionen für das 
Leben des Thieres. So auffällig nun aud) die zarten 

gallertartigen Medufen von den kalkigen Seefternen ſub— 
ſtanziell fich unterfcheiden, in ihren Elementen herrſcht 
ebenfo viel Uebereinftimmung wie zwifchen der nackten 
Wegſchnecke und der befchalten Weinbergsfchnede, eine 
größere wie zwifchen Zunicaten und Gephalopoden oder 
zwifchen Strudehwürmern und Annulaten. In erftern 

treten die Bindgewebszellen und Faſern gegen die Gallerte 
zurück, in letztern verfalfen jene und verdrängen diefe. 

Aeußerlich am Körper der Strahlthiere macht ſich zu— 

nacht die Mundöffnung bemerklich: Sie Tiegt in der Mitte 
der untern Seite oder ift aus der Mitte herausgerückt, ift 
rund, quer oder fternförmig, fehr gewöhnlich durch ihre 
Berandung oder eigenthümlichen Beſatz ausgezeichnet. 
Minder allgemein und wenn vorhanden, fleiner, ver— 
fteeter ift die hintere Körperöffnung oder der After, in 
normaler Lage der Mundöffnung polar gegenüber, alfo 
im Scheitel gelegen, doc häufiger als der Mund aus der 
Mitte nach der Seite hingerüdt. Außer diefen beiden 
Deffnungen fommen bei mehren Nadiaten nod) befondere 
Deffnungen für die Fortpflanzungsorgane und für das 
Waffergefäßfyftem vor, doch fo veränderfich und fo wenig 
auffällig, daß die allgemeine Charafteriftif fie nicht ein— 
gehend berückfichtigen kann. 
übrigen Außern Organe, namlich fleifchige Füfchen in 
Stielform und regelmäßiger Anordnung, fleifchige Faden, 
Fühler und Fangarme, Falfige Stadyeln, Ranfen, Zangen, 
Hafen. 

Öffnung, oder der Mund führt in eine verdauende Höhle 
ohne eigentlichen After. 

vereinzelt und untergeordnet auf. 
Gireulationsapparat niemals. 

Sunftionen. Erſteres ſchließt fich der unvollfommenften 

Entwicklungsſtufe, auf welcher wir es bei den Mollusfen | 
verließen, ziemlich eng an, indem e8 nur aus einem | 
fehlauchförmigen Herzen und davon ausgehenden, ſich 
veräftelnden Gefäßen beſteht. Vollkommener entwickelt er= ' 

fheint das Waſſergefäßſyſtem, indem es hier nicht bloßes 
Turgescenzorgan ift fondern zugleich in den Dienft des | 

Ebenſo verfihieden find die | 

Zur Aufnahme der innern Organe bildet die Leibes— 
ſubſtanz entweder eine eigene und gewöhnlich fehr geräu= 
mige Höhle oder fie verbirgt diefelben in ſich felbft. Der | 
Grnährungsapparat zunäcft erfcheint in Form eines 
langen gewundenen Darmfchlauches wie bei den Weich- 
thieren und hat dann ſtets auch eine hintere oder After- | 

Hülfsorgane treten nur ganz 

Dagegen fehlt ein 
Derfelbe fondert fich bei 

den böhern Strahfthieren in ein Blutgefäßfyften mit 
Athemorgan und in ein Waſſergefäßſyſtem, bei den nie— 
dern Dagegen übernimmt Ießteres allein die bezüglichen 



Allgemeine Charakteriftik. 

Bewegungs= und Ernährungsapparateg tritt. Cs nimmt 

das Waſſer von außen durch eine einfache Oeffnung oder 

durch eine eigenthümfiche, fein fiebförmig durchlöcherte 
fogenannte Madreporenplatte auf und durchdringt den 
ganzen Leib mit feinen Hauptftämmen und Zweigen, 

jendet letztere in die fleifchigen Füße und Fäden und 
nimmt in erftern die Nährflüffigfeit unmittelbar aus der 

verdauenden Höhle auf, um fie im Körper zu verwerthen. 

Das Muskelfyftem erinnert bei den vollfommenen Radia— 
ten wieder lebhaft an die Mantelthiere unter den Mollug- 

fen, verliert aber abwärts allmählig die Sonderung in 
einzelne Bündel und erfcheint zufegt nur in Form von 

Längs- und Ringfafern für den ganzen Leib ohne locale 
Anhäufungen und Funktionen. Die gleiche Abftufung 

entwicfelt dag Nervenſyſtem. Auf ven höhern Stufen 
befteht es aus ebenfo vielen Hauptnervenfträngen als der 
Körper Strahlen oder Theile hat und alle faufen der 

Körpermitte zu, um bier in einem den Schlund ring- 
formig umgebenden Faden ihre Vereinigung zu finden. 

Gangliöfe Anfchwellungen, den obern und untern Schlund- 
ganglien der Mollusken vergleichbar, fehlen hier gänzlich, 
der Schlundring hat hier vielmehr nur die Bedeutung von 
verbindenden Fäden von Commiſſuren, die radialen Stränge 

find die Gentralorgane. Aber fie verfehwinden mit der 
ftrahligen Theilung des Körpers und bei der Mehrzahl 
der Quallen hat fich ebenfowenig ein Nervenſyſtem nach— 
weifen Saffen wie bei den Bandwürmern. Dagegen enden 
die radialen Nervenftränge haufig mit pigmentirten Augen, 
deren Bau freilich bei den meiften noch fein Schvermögen 
erfennen ließ. Die Fortpflanzungsorgane endlich find 
getrennte oder zwitterhafte, in ihrer Zahl dem allgemeinen 
Bahlengefeß des Typus ſich fügend, im ihrer Lage peri— 
pheriſch oder central, aus verfchiedentfich gruppirten feinen 

Schläuchen beſtehend und ohne oder mit befondern Oeff— 
nungen in der Zeibeswandung. Sie find oft nur während 
der Sortpflanzungszeit deutlich entwickelt, außer derfelben 
undeutlich oder gar nicht nachweisbar. Die Eier pflegen 
mifroffopifch Elein zu fein und in ihnen entwickelt ſich 
ein Embryo, welcher bei den meiften Radiaten beim Aus— 
fihfüpfen eine völlig andere Geftalt und Drganifation 
zeigt als das reife Thier und in dieſes fid) entweder durch 
Metamorphofe oder durch wirklichen Generationswechfel 

verwandelt. Die Entwicklüngsgeſchichte, erft in der neue— 
ften Zeit erfannt und beobachtet und im Einzelnen annoch 
fehr ungenügend erforfcht, zeigt in ihren Sauptphafen 

ſehr verfchiedene und höchft überrafchende Erfcheinungen, 
deren Studium zu den intereffanteiten, leider aber auch 
ſchwierigſten Partien in der Naturgefchichte der niedern 

Thiere gehört. 

Die Radiaten find, wie Eingangs erwähnt, ſämmtlich 
ftrenge Meeresbewohner, Fein einziges Mitglied der Klaſſe 
febt in füßen Gewäſſern oder auf dem Lande, vielmehr 
fterben fie außerhalb ihres Elementes alfo gleich und ihr 

zarter Organismus verfällt der ſchnellſten Auflöfung. Sie 
bevölfern das hohe Meer ebenfowohl wie die Küftengebiete, 
feben einzeln oder in großen Schaaren beifammen, an der 

Naturgelchichte I. 5. 
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Dberfläche bis zu anfehnfichen Tiefen hinab, auf fandigem 
und fchlammigen wie auf fteinigem und felfigen Grunde, 

und in allen Zonen, doc) in der tropifchen mit der reichten 

Formenfülle. Ihre Nahrung befteht allermeift in Fleinen 
und weichen Meeresthieren. Im marinen Haushalt der 
Natur Spielen fie feine untergeordnete Rolle, aber für die 

menfchliche Deconomie haben fie feinen allgemeinen Werth, 

nur einige fehr wenige werden bie und da gegeffen und 
andere Verwendung haben fie noch nicht gefunden. 

In den früheften Schöpfungsepochen lebten die Strahf- 

thiere in höchft eigenthümfichen Familien, welche fich den 

lebenden nicht unteroronen faffen. Mit dem Verſchwinden 
diefer und noch in den Altern Formationen erfcheinen aber 
bereits Vertreter der heutigen Familien, anfangs noch mit 
eigenthümlichen Gattungstypen, denen fih dann in ven 
fecundären Formationen mehre der febenden beigefellen, 
welche dann im den tertiären Epochen der Nadiatenflaffe 

den gegenwärtigen Charakter verleihen. Bon der großen 
Gruppe der weichen und fehr vergänglichen Quaflen konn— 
ten ſich Foſſilreſte nicht erhalten, nur die Arten mit kal— 
figem Gerüft haben Ueberrefte in den Gefteingfchichten 
hinterlaffen. 

Ueber den Umfang der Radiatenklaffe find die neuern 
Syftematifer getheilter Anfiht. Nachdem Güvier die 
Echinodermen und Acalephen als zwei verfchiedene Klaffen 
aufgeftellt und dann Lamarck diefelben im eine vereinigt 
hatte, haben die neuern hauptfachlich phyfiologifchen For— 
fhungen wieder zu einer Trennung beider Gruppen geführt, 

dod) in anderer Auffaffung als der Cüvier'ſchen. Wir 
Schließen unfere fyitematifche Darftellung der Lamard’fchen 
an, da wir die oben bezeichnete Einheit des allgemeinen 
Grundplanes in allen Hauptgruppen wiederfinden und in 
diefem die Qualen den Echinodermen viel näher ftehen 
als den Bolypen, mit welchen fie zumal auf ihren jugend- 
fichen Entwickfungsftufen eine nur ſcheinbar größere Aehn— 
fichfeit werrathen. Wir werden bei der Charakteriftif der 
Hauptgruppen die Hebereinftimmungen und Unterſchiede 
noch befonders befprechen. Zunächſt theilt fich die Klaffe 
in zwei Hauptgruppen, nämlich in Strahlthiere mit der— 
ber oder Falfiger Leibeshüfle und der Grundzahl Fünf in 
ihrem Typus und in weiche gallertartige Strahfthiere mit 

der Grundzahl Vier oder aud) Sechs. Erftere fondern ſich 
wieder nad) ihrer allgemeinen Geftalt in Lederhäuter oder 

Scytodermen, langgeſtreckt, walzig, mit derber feverartiger 
Leibeswandung, und in Stachelhäuter mit Falfigem Gerüft 
und oft auch mit Stacheln. Diefe heißen Seeigel, wenn 
fie fugelig bis flachgedrüct und mit beweglichen Stacheln 
dicht beffeidet find, Seefterne, wenn fie fternförmig und 
nur theilweife mit kleinen Stacheln befeßt find, endlich) 
Haarfterne, wenn fie becherförmig geftaltet und ftachellog 
find. Die Acalephen oder Quallen löſen ſich in drei eben- 
fo fcharf aefchievene Familien auf, nämlich in Rippen- 
quallen mit rippenartig geftellten Bewegungsapparaten, 

in Scheibenquallen mit vandlichen Faden und in Röhren- 

quallen mit Saugröhren und Schwimmbflafen. 
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202 Strahlthiere. 

Syftematifche Meberficht der Klaffe der Strahlthiere. 

A. GStrahfthiere mit verfalfter Leibeshülle und der —— Fünf. 
I. Körper walzenförmig, mit Kalkkörperchen in ver lederartigen Hülle . .. . I. Lederhäuter. 

1. Ohne Saugfüßchen und Kiemen a, nee 1. Synapten. 
2. Mit Saugfüßchen und Kiemen . R e 5 Holothurien, 

IT. Körper verfehieden mit zufammenhängendem Kalkgerüft ; II. Stachelhäuter. 

1. Körper Fugelig bis platt, Gerüft aus Täfelchen gebilvet und mit beweglichen Stade 3. Seeigel. 
2. Körper fternförmig, Gerüft aus Kalkſtückchen, theilweis beſtachelt . . 4. Seefterne. 
3. Körper becherförmig, Gerüft aus Täfelchen und Stückchen, ohne Stahen . . . . 5. Saarfterne, 

B. Galfertartige Strahfthiere mit der —— Vier. Quallen. 
1. Quallen mit Reihen von Schwimmblättchen. 6. Rippenquallen. 
2. Quallen mit Fangfäden am Rande der Scheibe TE NT Scheiben NEE 
3. Quallen ohne Mund mit Saugröhren und Schwimmblafe . . . 2 2 8. Röhrenquallen. 

Erite Ordnung. 

Lederhänter. 

Die Lederhäuter, auch Seewalzen genannt, find Tang- 
geftreefte, wurm= oder walzenförmige Thiere von Zoll- bis 

zwei Fuß Länge, welche den ftrahligen Typus äußerlich 
nur durd) die Stellung der Tentafeln am Munde andeuten. 
Die Walzengeftalt verfürzt ſich bisweilen bis zur Spin- 
del- und Eigeftalt, erſcheint völlig abgerundet, doch auch 
ſchwach gefantet und mit einer flachern Seite, an beiden 
Enden ftumpf abgerundet, am vordern mit dem Munde, 

welcher von einem Tentakelkranze umgeben ift, am hin— 
tern mit dem After und in der Nähe des Mundes nod) 
mit der einfachen Gefchlehtsäffnung. Einige haben einen 

flaren, glashell durchſichtigen Körper, die meiften aber 
find gang undurchſichtig, dunkelbraun bis braunroth, 
auch purpurn, grellvoth und gelb, felbit geftreift und ges 
fleeft. In natürlicher Lage halten fie fid) wagrecht, mit 
dem Mundende voran und zeigen dann feine nähere Ver— 
wandtfchaft mit den übrigen Radiaten, erſt wenn man fie 

fenfrecht ftellt, und ihre Organifation unterſucht, tritt 

der reguläre Typus unverfennbar hervor. 
Die fchlauchförmige Leibeshülle oder das Periſom ift 

von mäßiger Dice und befteht bei eingehender Unter— 
fuhung aus einer Außerft zarten, durchfichtigen und ftruf- 
turlofen Oberhaut und einer dicken Lederhaut von 
forneliger Struftur mit Farbfügelchen und Kalkkörperchen. 
Letztere pflegen mifroffopifch klein, nur bei einigen für 
das bloße Auge fichtbar zu fein, find in einfachfter Form 

Aftige oder bogenförmige Stäbchen, veräfteln ſich mehr, 
fchmelzen nachbarlich zuſammen, bilden ovale, rundliche 
Schüppchen, Scheibihen und Schilvchen, gegitterte, netz— 
förmige und fiebartig durchlöcherte, mit ganzem oder ge= 
zacktem Rande. Ind diefe große Manichfaltigfeit bindet 
ih an die Eigenthümfichfeiten der Gattungen und Arten, 
fo daß die Unterfuhung eines Hautftückhens oft genügen 
würde, um die fyftematifche Stellung des Thieres zu ers 

mitteln. Die Kalfmaffe ift Fryftallinifch. Die Plättchen 
liegen zerftrent in der Haut oder fo gedrängt, daß fie mit 

Scytodermata. 

ihren Rändern fich berühren und ſelbſt überdeden, find 
ganz flach oder höderig. Bei den Synapten tragen 
größere Plättchen wirkliche Kalkankerchen, Hunderte und 
Taufende auf einem Quadratzoll Fläche, bei Chirodota 
fleine zierliche Kalkrädchen, auch klammer- und halbmond- 
fürmige Körperchen. Unter der Lederhaut folgt nun die 
eigentliche Körperwandung zunächft mit einer dicken Schicht 
elfaftifchen Fafergewebes, dann einer Schicht von Ring- 
musfelfafern und unter diefer fünf dicke Musfelbänder, 
welche vom Mundende bis zum After faufen. Die innere 
Ausfleidung bildet wieder ein Epithelium von körnig 
drüſiger Struftur, ftellenweife flimmernd. 

Die einen Kranz um den Mund bildenden Tentafeln, 
zu 10, 15 oder zwanzig vorhanden, find bald kurz, bald 
fang, mit dem Munde zurücdziehbar und ihrer Form nad) 
fchiloförmig, hand» oder fiederfpaltig, auch vielfach ver 
zweigt, baum- oder quaftenförmig. Der in ihrer Mitte 
gelegene Mund mit Ringmusfel fenft ſich trichterförmig 

ein und führt in einen kurzen ovalen dickwandigen Schlund, 
der bisweilen als Magen bezeichnet wird, zumal er durch 
einen Scließmusfel vom Darme getrennt wird. Der 
Darm verläuft mit gleicher Weite geradlinig zum After. 
oder er fehrt am hintern Ende um, geht wieder nad vorn 
und dann zum After am hintern Ende zurüd. Sein 
Endſtück ift ein oft facfürmig erweiterter Maftvarm mit 
ftarfen Längs- und Ringmusfelfafern, der zugleich ein 
baumförmiges Athemorgan aufnimmt und deshalb aud) 
Kloake genannt wird. 
in feiner Lage. Der endftändige After ift eng und rund 
oder fünfftrahlig und mit einem Eräftigen Schließmuskel 4 

verfehen. Das Gefäßſyſtem befteht aus einem hinter dem 

Schlunde gelegenen Ringfanale, welcher feine Gefäße nad) 
vorn in die Tentafeln und zwei pulfierende Gefaßftamme - 

am Darme entlang fendet, deren Veräftelungen den Darm 
umfpinnen. Auch zu dem Athemorgan tritt ein Stamm. 
Dieſes fehlt der Familie der Synaptiden und ift bei den 

Eine zarte Haut hält den Darm 
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Lederhäuter. 

Holothurien als großes, vom Maſtdarm ausgehendes 

baumförmig veräſteltes Organ vorhanden. Die Leibes— 
höhle iſt ſtets mit Seewaſſer erfüllt, welches die Blutge— 
fäße und die Kieme umſpült. Durch welche Oeffnungen 
daſſelbe eintritt, hat ſich noch nicht mit Sicherheit er— 
mitteln laſſen, den Schlund umgiebt ein aus 10, 12 

oder. 15 Stüden beftehender Kalfring von veränderlicher 
Größe und Form. An fünf feiner Stücen, die radialen 
genannt, feßen ſich die fünf Zängsmusfelbänder des 
Körpers an und durd) einen Ausfchnitt an ihrem Vorder— 
rande oder durch ein rundes Zoch treten die fünf vadialen 

Stämme des Nerven, Blutgefäß- und Wafferringes für 
den hintern Theil des Körpers hervor. An die Half: 

jtücfchen feßen fic) außerdem die Muskeln für die Ten- 
tafeln und für die Bewegung des Schlundes. Das fehr 
ausgebildete Waſſergefäßſyſtem hat als Gentralorgan einen 

Ringfanal um den Schlund innerhalb des Kalfringes. 
An ihm befinden fich eine bis fehr viele fogenannte polifche 

Dlafen, deren Funktion noch räthſelhaft ift, ferner ein 

in die Leibeshöhle herabhängender Steinfanal, nad) vorn 
gehen die Kanäle in die Tentafeln ab, nad) hinten die 
fünf fogenannten ambufafralen Wafferfanäle. Dieſe 

geben in ihrem ganzen Verlaufe nach dem Hinterende des 

Körpers zahlreiche Seitenäfte ab, welche ſich zwifchen 
Musfel- und Hautfchicht verzweigen. Jeder Zweig endet 
mit einer Ampulle und auf Ddiefer erhebt fich ein ein bis 

drei Linien langes Röhrchen, welches durch die Haut her= 
vortretend das Saugfüßchen, die Pedicelle, bildet. Diefe 
Füßchen find zurüdzichbar, entfalten in ihren Wänden 
viele zarte Kalfneschen und in ihrem Ende oft ein ftern= 

fürmiges oder ganzrandiges Kalkfcheibchen. Ihre Ver— 
theilung über den Körper und der entiprechend die Ver- 
zweigung der Waffergefäße ändert nach den Familien und 

Gattungen erheblicd ab. Sehr oft ordnen fie ſich in fünf 
regelmäßige Langsftreifen und in jedem wieder regelmäßig 
in Reihen oder Gruppen. Solche Streifen heißen Ambu— 

facra und find alle einander gleich, odernur die drei längs 

der Bauchfeite, während die beiden der Rückenſeite nur 
zerftreute und felbft gar feine Füßchen haben. Auch 

fümmt e8 vor, daß die Füßchen rund um den Körper ver- 
theift find, und nur in den Bauchftreifen dichter beifams 

men ftehen. Mittelft diefer Füßchen, deren Anzahl ſich 
bis auf Zaufend fteigern kann, kriechen die Seewalzen 
langſam und träg umber, indem fie dieſelben abwechfelnd 
feitfegen und einziehen. Das Gmpfindungsvermögen 

erfcheint fehr entwicelt. Den Schlund umgiebt nämlich 
vor dem Kalkringe ein Nervenring, von weldyem vorwärts 

Nervenfäden an fammtliche Tentafeln abgehen, nach hinten 

fünf Nervenftamme durch den Kalfring hervortreten und 
an den ambulacralen Waſſergefäßſtämmen entlang laufen, 
in regelmäßigen Abftänden feitliche Fäden abfendend. 

Am Grunde der Tentafeln finden fich öfters rundliche 
lebhaft gefärbte Flecken, welche als Augen gedeutet wer— 
den. Endlich die Fortpflanzungsorgane beftehen aus 
einem bis fünf quaftenförmigen Büfcheln faden= oder 
wurmförmiger Schläuche ganz vorn am Darmfanale. Ge— 
wöhnlich fehr Flein dehnen fie ſich zur Fortpflanzungs— 
zeit fait durch die ganze Leibeshöhle aus. Ihre engen 
Ausführungsgänge vereinigen ſich in einen einzigen, 
welcher dicht unter dem Zentafelfranze auf dem Rücken 
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nach außen mündet. In einigen diefer Schläuche ent- 
wickeln fi) die männlichen Samenefemente, in andern die 
Eier. 

Die Seewalzen bewegen fich ſchlammwühleriſch durch 

wurmförmige Krümmungen ihres wurftförmigen Körpers 
und fchaufelnd mit den gefingerten Tentafeln oder fie 
friechen auf fefter Unterlage bald mittelft der Füßchen 

bald durch Anſaugen der vorgeftredten Tentakeln und 

Nachziehen des Körpers, immer aber nur fehr langfam, 
Bei aufgeregtem Meere feßen fie fich gern feft und fcheuen 
jo ſehr die fchnelfe Ortsveränderung, daß fie gewaltfam 

fosgerijjen ihren Körper ftark zufammenziehen, um zu 
Boden zu finfen. Ueberhaupt vermögen fie ihre Geftalt 

erheblich zu Andern: die wurmförmigen Synapten blähen 

fich zu einer weiten Blafe auf und ftreden ſich fadenförmig 
in die Länge, ja fie ſchnüren ſich an jeder beliebigen 
Körperftelle willfürfich fo feit ein, daß fie an derfelben 
abbrehen. Die Synapten Tieben dieſe Einfchnürung 
und felbftwillige Verftümmelung in ganz bewunderns= 
werthbem Maße und laſſen fih kaum in vollftändigen 
Exemplaren einfammeln ; jede heftige Bewegung, Waſſer— 
wechfel, Trodenheit bringt fie Dazu und fie wiederhofen 
die Abfchnürung fo oft, bis nur noch das Kopfende, 
d. h. der Tentafelfrang mit dem Munde und den ver- 
fchiedenen Sclundringen übrig bleibt. Diefes Stüd 
febt allein fort. Im Zufammenhange damit fibeint das 
Ausspeien des Darmes zu ftehen, das gleichfalls in Folge 
heftiger Reize und wie es fcheint auch ganz willkürlich zu 
gewifjen Zeiten zu gefchehen pflegt. Ich Fonnte auf 
diefe abfonderliche Weife des Darmausfpeieng die Eriftenz 
der Seewalzen in frühern Schöpfungsepochen nachweifen. 
Man Fannte von denfelben nur einige mifroffopifche 
Kalfanferchen und deutete fehr häufig im lithographifchen 
Schiefer vorfommende oft Fnäuelfürmig gewundene 
Schläuche als Wurmröhren oder auch als Fifchdärme, 
die aber nur Scytodermendärme find wie id) denn wirf- 

lich eine ganze Serwalze mit heraushängendem Darme 
in der BZeitfchrift für gef. Naturw. 1857. IX. 373. 
Tf. 5, abbilden fonnte, Die Empfindung hat haupt- 
fächlih in den Tentafeln und demnächſt in den Füßchen 
ihren Sig, während die Tederartige Körperhaut ziemlich 
empfindungslos ift und bei dem Wühlen in Sand und 

Schlamm nicht ſehr reizbar fein darf. Diefe Subſtanzen, 
namlich Schlamm und Sand, findet man gewöhnfich auch 
in ihrem Darme, fie verſchlingen denfelben mit den darin 

befindlichen Fleinen Tebenden und todten Thieren und 
fonftigen organifchen Beftandtheifen, wählen alfo ihre 

Nahrung gar nicht befonders aus, fondern verdauen, was 
der Schlammbiffen Ernahrbares für fie enthält, in ähn— 
ficher Weife wie die Negenwürmer. Die mit baum 
förmiger Kieme begabten Holothurien nehmen regelmäßig 
durch die hintere Körperöffnung Waſſer auf und treiben 
daffelbe die Deffnung fehließend in den Zweigen der Kieme 
nad) vorn, welche fich dadurch beträchtlich ausdehnen; 
dann ftoßen fie es wieder aus und wiederholen dieſe 
Waſſerathmung halbminutlih. Sind fie genöthigt in 
Folge eines Außern Neizes ſich plößlich ſchnell zuſammen— 

zuzichen, fo fahrt der Wafferftrahl heftig heraus und da 

dies bei jeder Berührung geſchieht: fo hat man die Holo— 
thurien auch Sprigwürmer genannt. So reizbar nun 
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aber die Seewalzen überhaupt find und fo Teicht fie auf 
dem Trocknen, in Gefäßen, in nicht ganz frifchem See— 
wafjer fterben: fo groß ift ihr Wiederbildungsvermögen, 
welches die gefährlichſten Wunden vernarbt, alle Theile 
wieder erzeugt, fo lange nur die Schlundgegend mit den 

centralen Ningen übrig ift. Ja man kann das abge- 

ſchnürte Hinterende einer Synapta an die Bruchftelle an— 

preffen und nad) einigen Stunden ift diefelbe bereits innig 
angewachfen. Auch die Haut mit ihren Kaffpfättchen 

und Anferchen ift in einer fortwährenden Neubildung be= 
griffen. 

Die Entwiclungsgefchichte ift nach den Leider fehr 

unzulänglichen Beobachtungen eine fehr verfchiedene. 

Lebendiggebären wurde nur bei einer weftindifchen 
Synapta beobachtet, deren Junge bei der Geburt ſchon 
ganz der Mutter gleichen. Bei allen übrigen Seewalzen 
entwickelt fi) die Brut außerhalb des Mutterleibes und 
zwar ohne oder mit Metamorphofe. Erftern Fall kennt 

man von einer nordifchen Holothurie, aus deren ziegel— 
rothen Eiern von nur 1/5, Linie Größe nad) dem 
Furhungsprocefje ein ovaler bewimperter Embryo aus— 
fhlüpft und dann munter umberfchwimmt. An feinem 

dünnen Borderende fenft fich eine flache Vertiefung mehr 
und mehr gegen die innere Höhle ein und die Flare Leibes— 
hülle wird gleichzeitig dunfel, Aus der Vertiefung ent— 

fteht der Darm und neben denfelben bildet fich der Stein- 
Fanal und Waffergefäßring aus. Am neunten Tage find 
die Außern Wimpern verfchwunden, neben dem Munde 
fproffen die Tentafeln hervor und der Kalfring zeigt fich. 
Schon am vierzehnten Tage Friecht das Thierchen mit 
Hülfe der Tentafeln, die eriten Bauchfüße treten hervor 
und die fünf ambulacralen Waffergefäßftämme entwiceln 

fih. Acht Tage fpater ift das Kalknetz der Haut reichlich 
ausgebildet, der Kalkring gefchloffen, die Tentafeln ver— 

aftelt, die fünf Längsmuskelbänder deutfih und an den 
Seiten der Kloake wachen zwei Blindfäde als Anlage 
der Hiemenblätter hervor. Die Thierchen mefjen in diefem 
Alter Faum ein Millimeter Lange und bilden in den näch— 
ften drei Wochen ihre Organe vollfommen aus. Andere 
Seewalzen durchlaufen eine lange Metamorphofe. Man 

beobachtete diefelbe bei einer mittelmeerifchen Chirodote. 
Diefelbe verläßt das Ei in Geftalt eines geftredt eiför— 
migen, glasartig durcfichtigen Infuforiums von nur 
6/yo Millimeter Länge und ſchwimmt mittelft eines 
Flimmerüberzuges raſch drehend umher. An feinem dün— 
nen Hinterende führt eine enge Deffnung in einen Kanal, 
welcher fich in der Mitte des Körpers erweitert, Die 
zellige Körperwand enthält ſchon fpindelförmige Kalf- 
förperchen. Born an der Bauchfeite entiteht eine Quer— 

furche, der fih das Darmende mehr und mehr nähert und 
in ihr endlich durchbricht. Im gleicher Zeit verfchwindet 
der äußere Wimperüberzug und Das Thierchen wird ruhig. 

Es entftehen Wimperfäume in der Umgebung des Mun— 
des, welche ſich fpäter zu Lappen erweitern, und aud) 

einige Kalfrädchen. An den Seiten des Magens wuchern 
zwei wurftförmige Körper hervor und von dem Tinfen 
derfelben ein Körper von Rofettenform oder als fünf- 
ftrahliger Stern, welcher durch einen hohlen Stiel aus 
feiner Mitte mit dem Magen zufammenhängt. Er ift 

die Anlage des Ringfanales und der fünf erften Tentakel— 

Strahlthiere. 

fchläuche, zwifchen denen bald noch fünf andere hervor— 
fproffen. Das %/y, Linie lange Thierchen treibt in den 
verfchiedenften Stellungen und Drehungen munter umher. 
Dann geht e8 in eine tonnenförmige Buppe über, fein 

Körper dunfelt und wird oval, die Seitenlappen ziehen 
ſich zurück, die randlichen Wimperfaume werden undeut— 

fich, fünf neue Wimpernfreife legen fid) wie Tonnenreife 
herum, die Würfte am Magen, der Mund und Schlund 
verfehwinden, wogegen die Nofette nach vorn rüct und 

bier dem Magen auffist, Tentakeln und Ningfanal mehr 
ausbildet, der Darm ſich verlängert und in eine Schlinge 
fegt. Endlich bricht Das Vorderende durch, der Tentafel= 
franz tritt hervor und in feiner Mitte führt der neue 

fhon von einem Kalfringe umgebene Mund in den Darm. 
Nun beginnt das Thierchen mit Hüffe feiner Tentafeln 
zu Friechen und bildet die angelegten Organe weiter aus. 

Die Lederhäuter lieben insgeſammt den Aufenthalt 

in ruhigen Gewäjjern mit ſchlammigem oder mit fteinigem 
und felfigem Grunde an Küften und Korallenbänfen, wo 
fie von 5 bis 500 Fuß Tiefe Teben. Neber ihre geogra= 
phifche Verbreitung läßt fich noch fein Urtheit fällen, da 
erft die europäifchen Meere und einige Regionen der Süd— 
fee auf ihre Arten befannt find, aus andern Meeren nur 
ganz vereinzelte unterfucht wurden. Die Gefammtzahl 
der befannten Arten beträgt noch nicht 200. Außer daß 
einige zumal in China gegeffen werden haben fie für die 
menschliche Defonomie feinen Werth. 

Die zahlreich unterfchiedenen Gattungen ordnen fid 
in nur zwei fcharf charafterifirte Familien nämlich in die 
Synapten ohne Kiemen und in die Holothurien mit 
Kiemen. 

Erste Familie. 
Synapten. Synaptidae. 

Die lang geſtreckt wurmförmigen, zarthäutigen Synap— 
ten haben weder Saugfüßchen noch innere baumförmige 
Kiemen und ſtets fingerförmig äſtige, gefiederte oder ein— 
fache Tentakeln. Wegen des Mangels der Saugfüßchen 
läßt ſich an ihrem walzigen Körper die Rücken- ober 
Bauchſeite nicht unterſcheiden, aber die fünf ambulacralen 
Waſſergefäßſtämme fehlen ihnen deshalb nicht und beweiſt 

deren Anmwefenheit, daß die Turgescirung der Füßchen 

nicht die Hauptfunftion des Waſſergefäßſyſtemes ift, wie 
es aus der Einrichtung bei den Stachelhäutern gefchloffen 

werden könnte. Die Haut enthält eigenthümliche Kalk— 
anferchen, Rädchen oder Spiben und ift niemals völlig 
nat. Die Zahl der Tentafeln beträgt 10, 15, 20, 
ausnahmsweife zwölf. Die Fortpflanzungsorgane find 
zwitterhafte, 

Die typifche Gattung Synapta, eine der artenreichiten 
und weiteft verbreiteten, charakterifirt ſich durch ihre 
völlige Wurmgeftalt, die zierfichen Salfanferchen in der | 
Haut, die zwölf bis funfzehn fiederfpaftigen oder gefin- 

gerten, oft mit Saugwärzchen befegten Tentafeln und 

durch den geraden Darmfanal. Ihre Arten Friechen nur 
mittelft dev Saugwärzchen an den Tentafeln und wühlen 
fih gern in Schlamm und Sand, wo fie auh Schuß 
ſuchen, wenn fie bei der Ebbe aufs Trockne gerathen. 
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Ungemein empfindlich, äußern fie das Verſtümmelungs— 

vermögen im höchſten Grade. Einige von ihnen ver— 

urſachen bei Berührung ein neſſelndes Gefühl auf der 

Haut. Wir bilden Figur 453 die geſtreifte Synapte, 
8. vittata, aus dem rothen Meere ab, 

dig. 453. kenntlich an der Ringelung ihres 
dünnen Körpers und an fünf weißen, 
ſchwarz eingefaßten Streifen. In den 
europäiſchen Meeren kommen nur 

zwei Arten vor und von dieſen iſt 
8. digitata von Joh. Müller ſehr 

forgfältig unterfucht; S. Duvernaea 
von Quatrefages fehr eingehend dar— 

geitellt worden. Erftere zeigt haufig 
an ihrem Darme und innig mit 
demfelben verwachfen einen bis zum 

Kalfringe hinaufreichenden Schlaud), 
in welchem ſich Eier und männliche 

Samenfeime entwideln und aus 
erftern dann winzig Fleine Schnecken 
mit Natica-ähnlichem Gehäufe, welche 
Joh. Müller Entoconcha mirabilis 

nenannt hat. Wie diefe Schnecken 

erzeugenden Schläuche entftehen oder 
in die Synapta gelangen, welche Be— 
wandtniß es überhaupt mit denfelben 

haben mag, ift eins der fehwierigften 
Näthfel in der Naturgefchichte der 
niedern Thiere. 
parafitifche Brutfchläuche annoch un— 

befannter Herfunft und unbefannter 
Zufunft. Ein ähnliches Verhältniß 
ift noch bei feinem andern Thiere be= 

obachtet worden. 

Sehr ähnlich ift die lebendig gebärende Gattung 
Synaptula im weftindifchen Oceane. 

Die Gattung Chirodota unterscheidet fi von Synapta 

durch Reihen Fleiner Wärzchen, welche haufenweife ange- 

ordnete Kalkrädchen tragen und durd zehn big zwanzig, 
an der Spiße gefingerte Tentafeln. Die einzige Art in 

nordifchen Meeren ift Ch. laevis, längs der nordamerifa= 

nifchen Küfte feben drei, mehre andere in tropifchen 
Meeren. Bei zwei furzen Arten ftchen die größern, ge— 
ftielten Kalfradchen zerftreut über den Körper, Daher fie 

Steenftrup unter Myriotrochus generisch abfondert; z. B. 
M. Rinki im Nordmeere. Die Gattung Eupyrgus tft 

feufenförmig geftaltet und bat funfzehn ungetheilte finger- 
förmige Tentakeln und feine Rädchen, fondern durch— 

löcherte Kalkplatten, jede mit einer kegelförmigen Spitze. 
Den Uebergang zur folgenden Familie vermitteln 

einige ſehr artenarme Gattungen in ziemlich auffälliger 
Weiſe. Unter dieſen können wir Oncinolabes mit O. 
fuscescens an den Carolineninſeln als eine Synapta mit 

Füßchen bezeichnen. Diefe ftehen in fünf Reihen längs 
des wurmförmigen Körpers. Die Haut hat bloße Häf- 
ben und die finearen Tentafen find mit fußähnlichen 

Bläschen befegt. Dürfte man annehmen, daß das unter 
fuchte Exempfar feinen Darm mit der baumförmigen 
Kieme ausgefpien habe: fo würde die Gattung zu den 
Holothurien verfeßt werden müffen. So aber ift fie 

Geſtreifte Synapta. 

Man deutet fie als 
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fiemenlog. Die andern vermittelnden Gattungen befißen 
die Kieme wie alle Holothurien, aber fehließen ſich durd) 
den Mangel der Saugfüßchen an die Synapten an. Mol- 
padia zunächft erfennt man an dem hinten plößlich ver— 
dinnten Körper und an den zwölf oder funfzehn am Ende 
fiederfpaltigen ZTentafeln: M. borealis im Nordmeere, 
M. chilensis hei Chili. Haplodactyla dagegen mit H. 

mediterranea im Mittelmeere ift wurmformig und bes 

fonders charafterifirt durch ihre fechzehn einfach faden— 

fürmigen Tentafeln, wogegen Liosoma durch zwölf ſchild— 
fürmige Tentafeln ausgezeichnet ift. 

Zweite Familie. 
Holothurien. Holothuridae. 

Der ſtete Beſitz von einfach kegelförmigen oder geſtiel— 
ten Saugfüßchen und einer zweiſtämmigen baumäſtigen 
Kieme in der Leibeshöhle zeichnet die zahlreichen Mit— 
glieder der Holothurienfamilie von den Synapten aus. 

Ihre Tentakeln andern in Größe, Form und Zahl erheb— 
lich ab und verdienen bei der Charafteriftif der Gattungen 
eine befondere Berückfichtigung. Im der Haut fommen 
nur Kalfplättchen vor, ganze, neßartig und fiebfürmig 
durchlöcherte, niemals Kalfanferchen und Häkchen. Der 

Darm pflegt fi in der Zeibeshöhle auf und ab zu win— 

den. Die Holothurien find überaus trage, nächtliche 
Thiere, welche bisweilen wochenlang mit eingezogenen 
Tentafeln auf demfelben Slecfe verharren und am Tage 

nur Außerft felten ihre Tentafeln bewegen. 

Um die Manichfaltigfeit der Gattungen Teicht über- 
ſehen zu können ordnet man fie zunächft nach der Form 

der Tentafeln in zwei Gruppen, namlich in Aspidochiro- 
ten mit geftielt ſchildförmigen und geferbt randigen Ten— 
takeln, welche nach der Bauchfläche gerichtet find, und in 

Dendrochiroten mit baumartig verzweigten, oft ungleichen 

Tentafeln, 
Unter den Aspidochiroten fteht die typifche Gattung 

Holothuria obenan. Diefer Name kömmt ſchon bei Ari- 

ftotefes vor, doch mit nicht ganz ficherer Beziehung auf 

eigentliche Holothurien. Linne nahm denfelben auf und 
gegenwärtig wird er auf dreißig Arten befchränft, welche 
ſämmtlich einen walzigen oder auf der Bauchfeite etwag 

abgeplatteten Körper und zerftreute verfchieden gebildete 
Sauafüßchen haben, nämlih am Rücken röhrige aus 

Wärzchen hervortretende, am Bauche geftielte mit erwei— 
terter Endfcheibe. Das Mittelmeer hat H. tubulosa und 

H. regalis, die meiften leben im indifchen Oceane und 

von diefen ift H. edulis, der Trepang, nebft einigen an— 
dern Gegenftand einer fehr Tebhaften Fifcherei. Große 
Flotten Fleiner malatifcher Fahrzeuge fegefn alljährlich 
aus und fehren mit Trepang befaden zurück. Die zwei 
Fuß langen Thiere werden aug drei bis dreißig Fuß Tiefe 

mittelft eifenfpißiger Stangen oder von Tauchern herauf— 
geholt, aufgefchlikt, entweidet, in Seewaffer gefocht, an 
der Sonne oder an Feuer getrodfnet und verpadt. Zwei 

Tagelang gekocht werden fie galfertartig wie gefochter 
Kalbfuß. Die Schiffe fegeln mit dem im Juni und 
Juli herrſchenden Oftwinde nach Mafaffar und verfaufen 

ihre Ladung an die Chinefen. Diefe unterfcheiden dreißig 
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Sorten Trepang, verpaden diefelben zu 130 Pfund in 
fogenannte Bifuls, die fie mit 5 bis 70 Piafter bezah- 

fen. Sp gehen von Mafaffar jährlich an 9000 Gentner 
nad) China. Aber der Handel erftreekt fi) von Isle de 
France und den Nifobaren bis zu den Philippinen, Karo— 
linen, Radaf und über Neu-Guinca und Neuholland hin= 

aus bis Dtaheiti und Borabora. Am ergiebigften find 
die Aruinfeln zwifchen Neuholland und Neu = Guinea. 
Humderttaufende von Menschen finden dabei ihre Befchäf- 

tigung. Die feinften Sorten gelten in China als ge— 
fhäßte Delikateſſen, die fehlechteiten gehören den Armen. 
Obwohl fie mit ſcharfem Gewürz ganz erfticdt werden, be= 
hagen fie doch dem europäifchen Gaumen nicht. Uebrigens 
ift der Trepang unten röthlich und oben dumfelbraun und 
hat nur fehs bis acht Tentafeln. In den nordifchen 
Meeren heimaten H. intestinalis und H. tremula, letztere 

braun und über Fuß fang bei Zolldice, mit zwanzig Ten— 
tafeln. Alle haben eine runde Afteröffnung, und die mit 
fünfftrahligem ungezähntem After vereinigt man unter 
Bohadschia, die mit fünfftrahligem und fünfzähniaem 
After unter Actinopyga. Wir bilden Figur 454 von 
diefem großen Kormenfreife nur die ſchöne Holothurie, 
H. elegans (bei a Die zwanzig weißen Fühler, bei b der 
After, bei e einzelne Saugfüßchen) ab. Sie lebt an der 
norwegischen Küfte, erreicht zehn Zoll Länge und ift braun 
mit fchwarzbraunen Punkten gezeichnet, in bedeutender 

Tiefe auf fchlammigem Grunde. 

Fig. 454. 

EIN Jn — (HIN 

Schöne Holothurie. 

Andere Holothurien mit drehrundem fangen Körper 
haben überall gleiche Füßchen und werden unter Spora- 
dipus vereint, wenn diefelben über den Körper zerftreut 

ftehen und den Mund zwanzig Tentakeln umfrangen fo 
St. impatiens und St. Stellati im Mittelmeer, dagegen 

Strahlihiere. 

unter Aspidochir, wenn ihre Füßchen in fünf Längsreihen 
fi) ordnen und am Munde nur zwölf Tentafeln ftehen 

fo A: Mertensi bei Sitfa. 
Die Dendrochiroten fondern fich gleichfalls in folche, 

deren Saugfüßchen über den Körper zerftreut find und in ° 

ſolche mit reihenweis geordneten Füßchen. Zu erftern 
gehört Thyone mit zehn verzweigten Tentafeln, von wel— 
hen die zwei untern Fleiner als die übrigen find, mit 
vielen Kalfplättchen in der Haut, fünf Kalkzähnen am 

After, fo Th. fuscus im Nordmeer, Th. peruana an der 
Küfte Berus. Davon unterfcheidet fi) die nordameri— 
fanifche Oreula durd den Mangel der Afterzähne und 
nur funfzehn Tentafeln, von welchen abwechſelnd fünf 
viel Fleiner find. Der tonnenförmige Phyllophorus bei 
Palermo hat zwölf abwechfelnd Fleine und große Ten— 
tafeln. Während bei allen diefen Gattungen die Füßchen 
am Rücken und Bauche gleich gebildet find, erfcheinen 
diefelben. bei Hemierepis und Cladolabes verfchieden, 

namlich die des Rückens treten aus Warzen hervor; 
erftere Gattung mit zwolf, Teßtere mit zwanzig Tentafeln. 

Fig. 455. 
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Laubige Bentacta. 

Fig. 156. Unter den Dendrodiroten mit 

und zugleich ſtets zehn Tentafeln 

ſteht Pentacta durch Artenreich- 
thum in den europaifchen Meeren 
obenan. Ihre Füßchen bilden 

ein oder mehrreihig neben einan— 

ende. 

und an manchen Orten fehr häufig. 
P. doliolum im Mittelmeer u.a. A. 

Bei Echinocucumis an der nor 

Gemeiner Pſolus. 

reihenweis geordneten Füßchen 

ſechs Längsreihen oder Ambulacra 

und in jedem derſelben ſtehen ſie 

der. Die ungleichen fiederäſtigen 
Tentakeln ſitzen auf einem weiche 
häutigen zurückziehbaren Kopf— 

Die laubige Pentacta, P. 
frondosa (Fig. 455), von Fuß 
Länge im Nordmeere erhielt ihren. 

Namen von den regelmäßig Taub- 
äftigen Fühlern (a); fie ift braun 

wegiſchen Küfte tragen die dicht 

gedrängten Kalffchuppen der Haut 

J 



Stachelhäuter. 207 

je einen Stachel und von den zehn Tentafeln find die zwei 

feitlichen größer, die vier bauchftändigen blos einfach ge— 
fpalten. Anderen Gattungen fehlen die Ambufacra am 
Rücken und fie haben deren nur drei am Bauche. So 
Psolus mit fehr verfchiedener Rüden und Bauchfläche, 

auf jener mit Dachziegeligen Kalkſchüppchen, auf dieſer 
mit den Füßchen in der weichen Mitte, 3. B. der gemeine 
Pſolus, Ps. phantapus (Fig. 456) im Nordmeere, fpin- 

delförmig und fpannenfang, glatt oder runzelig und Ps. 
squamatus weiß mit gezackten Fühlfäden. 

Zweite Ordnung. 

Starhelhänter. 

Während bei den Scytodermen der ftrahlige Typus 
fi) in das Innere der langgeſtreckten Wurftgeftalt zurück— 
zieht und äußerlich nur nod in der Stellung der Mund- 
tentafeln, nur bisweilen aud) in der Anordnung der Saug- 

füßchen ausgeprägt ift: tritt Derfelbe bei den Stachelhäu— 
‚tern äußerlich wie innerlich in der vollendetften Ausbif- 

dung auf und zeigt nur geringfügige, zur Symmetrie oder 

‚ vielmehr Bilaterie neigende Störungen. Die allgemeine 
Geſtalt Andert troß diefer Strenge des Typus erheblicher 
| ab, als die innere Organifation, in höherm Grade wie 

in der vorigen Ordnung. 
| Die Echinodermen find Fugelige bis plattgedrückt 
ſcheibenförmige, ſchön fternförmige und auch becher= oder 
‚ napffürmige, bisweilen auf langem biegfamen Stiefe 
ſchwebende Geftalten mit ftrahliger Anordnung der Außern 
Organe. Ein gemeinfamer Grundplan laßt fih in diefer 

Manichfaltigkeit der Außern Erfheinung und Geftaltung 
ſehr wohl nachweifen. Alle Stadyelhäuter befigen in 

‚ ihrer fleifchigen Körperwand oder dem fogenannten Peri— 
fom ein mehr oder minder feites Kalfgerüft, welches aus 

ganz beftimmt geformten gleichartigen Theilſtücken wie 
‚ein fünftlihes Mauerwerk zufammengefügt ift und ftets 
die Leibeshöhle mit den hauptfächlichiten Eingeweiden 

umschließt. Stacheln von fehr verfchiedener Geftalt treten 

aus dem fleifchigen Perifom hervor und fönnen mittelft 

befonderer Muskeln bewegt werden, aber find nicht all- 
gemein und ausnahmslos vorhanden wie der Name der 

ganzen Gruppe vermuthen laſſen fünnte, fie fehlen viel= 

mehr einer Familie faft gänzlich, find auch feineswegs 
‚ die eigentlichen Bewegungsorgane. Als folche treten hier 
allgemein die Saugfüßchen over Saugfüden, die Ambulacra 

auf und zwar in regelmäßig reihenweifer Anordnung über 

die Fläche des Körpers. Sie fißen auf fleinen Lücken 
‚oder feinen Poren des Kalfgerüftes und werden wie bei 
den Scytodermen durd) das Wafjergefäßfyften turgescirt, 

find vorftredbar und einziehbar. Minder allgemein zeigen 
fi) die anderweitigen Hautanhänge als fange Taftfäden, 
Außerft feine geftielte Kalfzangen und Häfchen, gegliederte 
falfige Ranfen, Kiemenläppchen. 

Das ftets von der Oberhaut beffeidete Kalfgerüft 

weicht in feinem Aufbau und feinen Elementen, in feiner 
Entwicklung wie in feiner Bedeutung für das Thier 
durchaus von allen feiten Gerüften ab, welche wir in den 
bisher betrachteten Thierklaſſen Fennen gelernt haben. 
Eingebettet in das Perifom bildet es zugleich ‚einen 
wefentlichen Beftandtheif deſſelben und feine Stücke zeigen 

Echinodermata. 

bei eingehender Unterfuchung ihrer Entwicklung, daß fie 

verfalftes Bindgewebe find. Sie entjtehen aus einem 
fhwammig lückenhaften, nicht ganz regelmäßig negfürmigen 
thierifchen Gewebe, deſſen Stäbchen ein ftreifiges Gefüge 
verrathen und allmählig verfaffen, aber auch in ihren 
Zwifchenräumen Kalkerde in Form Fleiner Kügelchen und 
Körnchen aufnehmen, bis fie folide Stückchen oder Platten 
bilden, welche fih vauh anfühlen. Die Stüdchen oder 

fogenannten Affeln wachſen mit der Größe des Thiereg, 
dehnen fich dabei überall nur an ihren Rändern aus, 
ohne daß man eine fchichtweife Vergrößerung wie an ven 
Schalen der Mollusfen wahrnehmen kann. Jede Aſſel 
bfeibt ein ungetheiltes, nicht mit ihren Nachbarn ver- 

fhmelzendes Ganze. Die Nachbarafjeln ftoßen nur mit 
ihren Rändern oder mit breiten Flächen an einander, un- 
beweglich und durch Nähte verbunden oder durch ein 
elaftifches Fafergewebe beweglich verfnüpft. Im Tode 
des Thieres verfault leßteres und die Aſſeln fallen aus— 
einander oder laſſen ſich wenigfteng Teicht aus ihrem 

Berbande löſen. Echinodermen, deren Affen nur mit 
ſchmalen Rändern an einander liegen, heißen getäfelte 
oder teffelate, und diejenigen, deren Aſſeln mit breiten 
Flächen an einander gefügt find, gegliederte oder artifu= 
late. Beide Berbindungsweifen fommen vereinigt an 
einem Thier bei den Haarfternen vor, während die See— 
igel blos getäfelt, die Seefterne blos gegliedert find. Die 
falfigen Stacheln, Zangen, Nanfen und Stiele entwideln 
ih aus demfelben Verkalkungsproceſſe wie die Alfeln, 
aber nicht immer in gleid hohem Grade, indem bisweilen 

ein bloßes Kalfgitter und felbft ein ziemlich loſes in den— 
felben auftritt. Die Affeln verbinden ſich nun feines- 
wegs gefeßlos mit einander zum Gerüft, fondern bei aller 

Verfcehiedenheit der Geftalten Doch nad) gemeinfamen 
Grundſchema, nämlich veihenweife von einer centralen 
Stüßplatte ausgehend. Diefe in der Mitte Tiegenden 
Platten, weil gleihfam die Träger der Reihen, nennt 

man die Bafen oder Bafalajjeln, die der von ihnen aus— 
ftrahlenden Reihen die Nadialen oder Radialaſſeln, die 
etwa zwifchen diefen liegenden find die Interradiafen und 
wenn die Reihen fih in Arme theilen, fo werden diefe 

von Bradhialaffeln gebildet und die beide Arme tragende 
Radialaffel heißt dann Axillare. Die Boren für Die 
Saugfüßchen ordnen ſich auf beftimmte Aſſelreihen regel— 
mäßig an und diefe unterfiheidet man als Ambulacral- 
afjeln von den dazwifchen liegenden nicht geporten als 
den Interambulacralaſſeln. Außerdem zeichnen oft den 
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Mund, After und die Gefchlechtsöffnungen befondere 
Schilder oder Aſſeln aus, welche als Buccal-, Anal und 
Genitalaſſeln fich Fenntlid machen. Auch die Deffnungen 
des Waſſergfäßſyſtemes charakteriſirt eine Platte höchſt 
eigenthümlich als ſogenannte Madreporenplatte. Die 

Stacheln ſind beweglich auf die Kalkplatten aufgeſetzt 
und zu dieſem Behufe hat jeder am untern Ende eine 
vertiefte Gelenkfläche, welche genau auf ein Körnchen, 
eine Warze oder einen hervorragenden kugeligen Gelenk— 
kopf auf der Platte paßt. Je größer die Stacheln ſind, 

deſto ausgebildeter erſcheinen auch die tragenden Warzen 
und die beide verbindenden elaſtiſchen Faſern. Die An— 
ordnung und Vertheilung der Stacheln über den ganzen 

Körper und deſſen einzelne Aſſeln folgt ſtrengen Geſetzen, 
ſo daß der Syſtematiker von ihr ſichere Merkmale ent— 
lehnt. Uebrigens ſind die Stacheln wie die Aſſeln mit 
Haut überkleidet, welche gegen das Ende zumal der langen 
und ſtarken abſtirbt und abfällt, an deren Grunde jedoch 

ſtets friſch bleibt. 
Alle Echinodermen haben einen centralen oder nur 

etwas aus der Mitte herausgerückten Mund, welcher in 
einen Schlund von ſehr veränderlicher Länge führt. Der 
dieſem folgende Magen erſcheint bald als langer kreis— 
förmig gewundener Schlauch, bald als rundlicher Sack 
mit kurzen Nebentaſchen oder mit langen eigenthümlichen 
Blindſäcken. Die phyſiologiſche Bedeutung dieſer Magen— 

anhänge hat ſich noch nicht ermitteln laſſen. Der eigent— 
liche Darm iſt von ſehr verſchiedener Länge und wenn 
ganz kurz endet er oft blind ohne After. Dieſer iſt eine 
kleinere ODeffnung als der Mund, liegt demſelben polar 
entgegen oder rückt aus dem Scheitel heraus an den 
Rand des Körpers und ſelbſt bis in die Nähe des Mun— 
des, welcher dann bisweilen auch feine centrale Lage 

verläßt. Bei folchen Echinodermen ſcheint der ftrenge 
radiäre Typus geftört und man fann fie mitteljt einer 
Schnittfläche durch Mund und After hälftig theifen ; jede 
Hälfte beftceht aus zwei und einem halben Strahle. Des- 

balb aber alle Echinodermen als ſymmetriſche Thiere be— 
trachten zu wollen, halten wir für eine gewaltfame Deu— 
tung. Befondere Drüfen, Speichefdrüfen und Leber, 
fehlen allgemein, ihre Funktionen volführt die Wandung 
des verdauenden Kanales. Dagegen tft ein fehr ausge— 
bildetes Blut- und Waffergefäßfyftem vorhanden. Erjteres 
pflegt aus einem am Darme gelegenen ſchlauchförmigen 

Herzen und einem unter dem Sceitelpole und einem 
zweiten um den Schlund gelegenen Ringe zu beftehen, 
welch” Teßtere beide die Hauptgefäßftämme ausſenden. 

Das farblofe Blut enthält unregelmäßig geformte Kügel— 
chen oder richtiger Vlutzellen. Das Waſſergefäßſyſtem 
nimmt das umgebende Seewaſſer durch eine fein ſiebförmig 
durchlöcherte fogenannte Madreporenpfatte auf, welche im 

Scheitel oder mehr dem Rande genähert liegt und ſich 
durch fehr feine gewundene Linien oder vielmehr ſchwam— 

miges Anfehen von den übrigen Affeln auszeichnet. Unter 
ihr beginnt ein Kanal mit verfalften Wänden, deshalb 

Steinfanal genannt und führt das aufgenommene Waffer 
in den den Schlund umfaffenden Ring, an welchem ein 
oder mehre geftielte Bläschen, die polifchen Bläschen, wie 
fihon bei den Scytodermen, hängen. Diefer Ring ift das 
eigentliche Gentralorgan des Syftemes, denn von ihm 

Strahlihiere. 4 

gehen fünf Hauptftamme zu den Armen oder der Peri- 
pherie des Körpers aus und diefe geben rechts und finfs 
Aeſte ab, auf deren ampullenartiger Erweiterung die 
Saugfüßchen ftehen. Das Waſſer tritt aus den Am— 
pullen in die Füßchen, welche fih und zwar jeder ganz 
willfürlich dadurd ausjtreden und durch Zurüctreten des 
Waſſers einziehen. Es ift ein wunderbares Spiel die 

zahlreichen Füßchen und auch Faden ſich taftend, züngelnd, 
überhaupt lebhaft nach allen Richtungen hin bewegen zu 
fehben. Der Stachelhäuter Friecht wie die Holothurien 
mittelft diefer Füßchen, deren abwechfelndes Feſtſetzen 
und Einziehen langſam weiter, fo ruhig gleitend wie 
der Zeiger einer Uhr und legt man ihn auf die Hand: 

fo fühlt man deutlich wie ſich diefelben an die Haut an— 
faugen. Die Wafferfanäle unterfcheiden ſich durch ihre 

zarten fchlaffen Wände mit innern Flimmern zur Bes 
wegung des Wafjers von den Blutgefäßen und ihr 
Syſtem iſt gerade hier fo vollfommen ausgebildet, weil 

8 bei dem Mangel eines allgemeinen Muskelſyſtemes 

die Ortsbewegung vermittelt. in befonderes Athem— 
organ dagegen fehlt den meiften Cchinodermen, nur bei 
einigen fommen zumal in der Umgebung des’ Mundes 
fleine Außere Büfchel vor, welche als folcye gedeutet wer= 
den. Bei allen dringt aber das Waſſer in die Körper- 
höhle ein, wie? ift noch nicht ermittelt worden, und ums 

ſpült die Blutgefäße, wodurd die Athmung volführt 
wird und alfo ein befonderes Nefpirationsorgan über- | 
flüffig -erfcheint. Das Nervenfyftem folgt ftreng dem 
allgemeinen Klaffentypus, indem von einem gangliene 
fofen, meift fünfedigen Schlundringe fünf Hauptftränge 

ausgehen und neben den fünf Kanälen des ambufacralen 
Warjergefäßfyftems entlang laufen und die Füßchen mit 

Nerven verforgen. Ihr Ende verdünnt fich allmählig und 
trägt nicht felten fogenannte Augenpunfte, welche bei den 
Seejternen wenigftens als zufammengefeßte Augen erfannt | 
worden find. Auch die Fortpflanzungsorgane ffimmen im 
Wefentlichen mit denen der Scytodermen überein, Andern 
aber in Zage, Größe und den Mündungen nach außen fo 
erheblich ab, daß wir auf die Charafteriftif der Familie | 
verweifen müſſen. Die winzig fleinen Eier mit meift | 

röthfich gefärbtem Dotter entwickeln nach Vollendung des 
Furchungsproceſſes einen Fugeligen Embryo, welcher aus= 
ſchlüpfend mittelft eines allgemeinen Wimpernfleides um= 
herſchwimmt. Bald wird derfelbe birn= oder herzformig, 
bildet im Innern eine Höhle, welche an der untern breiten 
Fläche fich öffnet und alfo die verdauende Höhle ift, auch 

nach hinten jic als Darmſchlauch fortfeßt. Die allge 
meine Geftalt nimmt nun Byramidenform an, bildet in der 

Körperwand ein feites Gerüft mit langen ftabfürmigen 
Fortſätzen und neue Wimperreihen. Dieſe höchft eigens 

thümlichen fymmetrifchen Larven verwandeln fih je nach 

den Familien auf eigene Weife in das reife Thier. 4 
Die Ehinovermen fondern fi) in drei große Fami⸗ 

lien, in Seeigel, Seeſterne und Haarſterne, welche in 

frühern Schöpfungsepochen ſchon reichlich une zugleich | 
durch ganz eigenthümliche Typen vertreten waren, in den | 
gegenwärtigen Meeren ebenfalls nod eine anziehende | 

Formenfülle entfalten. Durch ihre Falfigen Gerüfte 

eignen fie fich zur Aufbewahrung in trocknen Bräparaten 
und wenn diefelben auch niemals durch biendende Farben= I 
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pracht und fchöne Zeichnung die Aufmerkfamfeit feſſeln: 
fo reizt doch ihre abfonderliche Geftalt und der wunder- 

volle Bau, deſſen Einzelheiten fchon das unbewaffnete 
Auge erfennen und ſich fange und ernft mit denfelben be- 
fchäftigen fann. 

Erste Familie. 

Serigel. Echinodea. 

Seeigel find kugelige bis flachgedrücte dicht mit 
Stacheln beffeidete Echinodermen, in deren Periſom 
eine aus unbeweglichen Kalktäfelchen gebildete Schale 
mit fünfftrahlig geordneten Ambulacralgängen, unter= 
feit8 gelegenem Munde und oberfeits gelegenem After 
und Gefchlechtsöffnungen ſteckt. Die allgemeine Geftalt, 
welche ftet8 von der Schale getragen wird, ändert von 
der Kugelgeftalt durch die kegel-, eis, brod-, herz=, dom-, 
bis zur ganz platten fcheibenförmigen ab, zeigt aber ftetg 
einen unten gelegenen Mund= und obern Scheitelpof, 

zwifchen welchen die fünf Theile meridianal geordnet 
find, alfo von beiden Bolen ausftrahlend und am 
Rande ohne Unterbrechung in einander übergehend. Ihr 

Durchmeſſer fchwanft von einer halben Linie bis acht 
Zoll, wenn man die Stacheln nicht einrechnet. Die 
Färbung ift dunfel, gemifcht braun bis ſchwarz, violet, 
ofivenfarben, oft unrein, an Luft und Licht die todten 

Schalen ausbleichend, hellbräunlich, gelblich und weißlich. 
Die Scale als formgebender Theil, alle außern 

Drgane tragend, alle innern vollftändig aufnehmenp, 
alfo bis auf nur kleine Deffnungen vollfommen ge= 
ſchloſſen, befteht aus regelmäßigen, durd Nähte unbes 

weglich verbundenen Kalftäfelchen oder Affen, welche 
augen mit allen ihren Anhängen und innen von Haut 
beffeidet ift. Ihre mifroffopifche Struktur zeigt wie auch 

die ihrer Falfigen Anhänge Kalfneke, entftanden aus 
dreizadigen Figuren, deren Zaden ſich verlängern, ver 
äſteln und verbinden, um Mafchen zu bilden, welche an- 
fangs vier und fechsfeitig, ihre Fäden dünn find, dann 
durch neue Kalkablagerungen verdiden fic) die Fäden, die 

Mafchen werden rundlich, eng und ungleich, die Textur 
dichter, ohne jedoch die negartige Struftur ganz aufs 

zugeben. Die Kalkfäden erfcheinen dicht, glasartig, 
glänzend und fpröde. Löſt man die Affen in Säuren 
auf: fo bleibt eine organifche Grundlage von fürnig 
faferiger Beschaffenheit mit den Mafchen des Kalknetzes 
zurüd. Die einzelnen Täfelchen haben eine fünfs oder 
fechsfeitige, felten eine vierfeitige Geftalt und find an 

ihren geraden Seiten durch eine auflösliche organifche 
Subſtanz feft mit einander verfittet. Sie bilden meridia- 
nale Reihen vom Scheitelpole zum Mundpole und zwar 

bei febenden Seeigeln ſtets zwanzig, abwechfelnd paarig 
einander gleich, zweimal fünf je zwei, nämlich fünf 
Doppelreihen mit Poren zum Durdtritt der Saug- 
füßchen, alfo ambufacrafe Reihen und fünf Doppelreihen 
ohne Poren zwifchen denfelben als interambulacrale 

Reihen. In Figur 457 find unter bb die mit gepaar- 
ten Boren verfehenen Ambulacralaffeln, unter aa bie 
undurchbohrten Interambulacralaffeln, beide mit Stachel— 

warzen befegt, in ihrem natürlichen Zufammenhange dar— 
Naturgefchichte I. 5. 
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geſtellt, wie man ſie an jedem ſeiner Stacheln beraubten 

Seeigel ſofort deutlich erkennen kann. Die Interambu— 
lacralfelder oder Reihen pflegen die breitern, die Ambu— 
lacralfelder die ſchmälern zu ſein, letztere bisweilen nur 
linienförmig. Bei allen regulären Seeigeln mit ſcheitel— 
ſtändigem After und centralem Munde ſind beiderlei Felder 

je untereinander gleich, bei den unregelmäßigen dagegen, 
wo der After und oft auch der Mund aus der Mitte her— 

ausgerückt ſind, werden ſie ungleich, indem ein Feld den 
After aufnimmt, oder indem der nach vorn gerückte Mund 
die hintern Felder nach ſich zieht und in eben dem Maße 

die vordern verkürzt. Will man den Seeigel in fünf ein— 
ander gleiche Radialfelder theilen, ſo muß man die 
Schnittflächen ſo legen, daß jedes Ambulacralfeld rechts 
und links von einer Reihe der Interambulacralaſſeln be— 
gleitet wird. Die Anzahl der Täfelchen iſt in beiden 
Reihen eines Ambulacral= und eines Interambulacral- 
feldes fehr gewöhnlich gleich, dagegen die in den zweier— 
fei Feldern gang unabhängig von einander Fleiner oder 
größer, Doch nicht zufällig, fondern nach allgemeinen Ge- 
feßen beftimmt. In den zu einem Felde vereinigten 
Reihen alterniren die Tafelchen mit einander, fchieben 
ſich fo zwifchen einander, daß die Nahtlinie winfelzadig 

erfcheint, während die Zäfelchen zweier ungleichartigen 
Felder mit mehr oder minder geradem Nande an einander 
ftoßen. Sie find fünffeitig. Einige Unregelmäßigfeiten 
diefer fehr ftrengen Anordnung der Aſſeln fommen in der 
unmittelbaren Umgebung des Mundes und Afters, alfo 
an den beiden Enden der Neihen vor, aber auch diefe 
find nicht zufällig, fondern von fyftematifcher Bedeutung. 
Sehr gewöhnlich tragen fammtliche Täfelchen Stachel— 
warzen, verfchieden nach Größe, Zahl, Form und An- 
ordnung. SHinfichtlich der Größe unterfcheidet man die 
großen oder Hauptwarzen von den mittfen oder Fleinen 
und den hirſe- oder mohnförmigen Wärzchen. Je größer 
die Hauptwarzen werden, defto feiner find die fie um— 

gebenden Nebenwarzen. Beide ordnen fich aber nach be— 
ftimmten Regeln auf allen Plättchen durcheinander und 
der Syitematifer hat diefelben forgfältig zu beachten. 

Die großen Warzen find Fugelig, mit oder ohne Scheitel- 
grübchen, von dichter Textur und ruhen auf einem ihren 
Hals oder Stiel bildenden Kegel. Die Baſis dieſes Kegels 
breitet fich unter allmählicher Berflachung in glatteg, kreis— 
rundes oder effiptifches Höfchen aus, welches durch einen 

Kranz Fleiner Körnchen, den Warzenring von der übrigen 
Oberfläche der Affeln abgegrenzt wird. Mit der Größen- 
abnahme der Warzen wird aud) ihr Stiel, das Höfihen 
und der Warzenring bis zum völligen Verſchwinden bei 
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den Hirfefornwarzen undeutfih. Alle Abftufungen fommen 
vor und bisweilen auf ein= und derfelben Art neben eins 
ander. Gewöhnlich ordnen fich die Warzen auf jeder 
Affel in Querreihen und werden um fo zahlreicher, je 

fleiner fie find. Auf ganz ſchmalen Ambufacraffeldern 
entwiceln fie fich nur als feine Körner, bei andern ftebt 
auf jeder Affel nur eine große, umgeben von vielen 
fleinen, und dann bilden alle großen fehr regelmäßige 
meridianafe Reihen, wie bei Cidariten. Wenn nun aud) 
im Allgemeinen die Bertheilung und Anordnung der 
Warzen eine fehr gleich» und regelmäßige ift: fo erlau— 
ben fich vereinzelte Typen doch Ausnahmen davon und 
machen diefe zu eigenen fehr bezeichnenden Charakteren. 
Sp zeigen die Spatangiden gewiffe die Meridiane quer 
durchfeßende warzen= und ftachellofe Streifen, die vielmehr 
nur mit Slimmerborften befegt find. Agaffiz nannte die 
felben Fasciofen und Philippi Semiten. Sie andern je 
nad) den Gattungen ihre Lage, umgeben oben die blatt- 
fürmigen Ambulacra, umfaffen den Körper in halber Höhe 
tingförmig, treten nur hinten in der Umgebung der After 
Öffnung auf, oder fteigen feitlich auf. 

Die auf den Warzen beweglich aufgefeßten Kalk— 
jtacheln haben fehr häufig Feine eigentliche Stachelform 

und auch für das Thier Feineswegs die Bedeutung, wie 
bei andern Thieren die eigentlichen Stacheln. Der um 
die Syftematif der Seeigel fehr verdiente Defor Schlägt 
daher vor, diefelben Strahlchen oder Nadiolen zu nennen 
und wir würden den Namen aufnehmen, wenn nicht Stachel 
ſchon zu lange und völlig eingebürgert wäre und bei 
Allen, welche Seeigel kennen und fennen lernen, feine 
Begriffsverwirrung veranlagt. Ein Blick auf eine nur 
mäßig reiche Sammlung von Seeigeln zeigt ung diefe 
Stacheln in ihrer überrafchenden Manichfaltigkeit als 
Kugeln, Gier, Oliven, Keulen, Walzen, Stiele, Räder, 
Sägen, Stäbchen, Nadeln, Borften u. f. w., von horri— 
befer Länge oder Dicke in allen Abftufungen bis zur kurzen 
biegfamen Borite, oft große von Fleinen umgeben oder alle 
gleich und Flein borftenförmig. Ihre VBertheilung über 
die einzelnen Aſſeln und über den ganzen Korper ent— 
fpricht natürlich ganz genau der der Warzen, da fie nur 
auf diefen figen. Je größer die Stacheln find, um fo 
ausgebildeter erfcheinen ihre Gefenfenden. Diefe nimmt 
die Gelenkfläche oder Gelenfpfanne ein, welche auf die 
Warze paßt und nicht felten einen geferbten Rand hat. 
Ueber ihr folgt der Knopf oft noch mit einem vorfpringen= 
den Ringe umgeben und getrennt vom eigentlichen Körper 
oder Stamme des Stachels durch eine glatte verdünnte 
Strede, den fogenannten Hals. Der Stamm ift dreb- 

rund, fantig oder platt gedrückt, glatt, raub, körnig, 
jtachelig, oder häufig mit erhabenen Längsitreifen und 
Rippen, welche abermals fcharf, gerundet, gefürnt, geferbt, 

gefägt, gezackt, überhaupt eigenthümlich geformt find. Da 
an eim und demfelben Seeinel fehr verfchtedene Stacheln 

neben einander auftreten: fo ift eg nicht wohl möglich, 
nach vereingelten Stacheln Gattungen und Arten ficher zu 
beftimmen, wie das für die vorweltlichen, für die vereinzelt 
foffil gefundenen Stacheln leider nur zu haufig geſchehen 
ift, Die feinere Struftur der Stacheln zeigt ung ein 
ähnliches Kalknetz wie die Plättchen der Schale, nur daß 
es häufig, zumal bei den Tängsrippigen ſich ftrahlig ge— 

Strahlihiere, 

ftaltet, neßartige Strahlenlamellen bildet, welche an der 

Spitze fowohl wie am untern oder Gelenfende mit ein= 
ander verfchmelzen und dichter, feiter werden. Die Bes 
feftigung der borftenähnfichen, überhaupt kleinen Stadyeln 

läßt fich nicht fo deutlich erfennen und tft gewöhnfich auch 

einfacher wie die der großen. An diefen unterfcheidet man 
zunächſt die von der Oberfläche der Schale unmittelbar 
auf den Stachel überfeßende und diefen bis zur Spiße be= 
fleidende Oberhaut, darunter dann einen Kranz deutlicher 

Musfelfaferbündel, welche vom Hofrande der Warzen an 
den äußern Rand der Gelenfpfanne gehen und den 
Stachel willfürfich bewegen, aufrichten und niederlegen, 
endlich die Gelenffapfel, eine faferige Warze und Pfanne 
umbülfend und an einander befeftigend. Die Stacheln 

find nun zwar feineswegs eigentliche Gliedmaßen, Beine, 
aber der Seeigel vermag fich doch auf diefelben zu ftügen und 
in der Schwebe zu erhalten, durch fie dem Körper eine be= 
ffimmte Haltung zu geben, auch gegen Außere Reize durch 
ihr Zufammenfegen fich zu ſchützen. Die auf den warzen- 
lofen Streifen oder Semiten ftehenden Flimmerborften er= 
fcheinen bei näherer Betrachtung als bloße Fortſätze der 
Haut, geftügt im Innern von einem weitmafchigen Kalk— 

ftab und oben mit einem weichen Knopfe verfehen, welcher 
in einen Zadenbüfchel fich theilt, darunter mit feinen 
Slimmerbaaren befeßt. 

Nächſt den Stacheln und ihren Warzen haben wir an 
den Aſſeln der Seeigelfchale die Poren und deren Ver— 
theilung forgfältig zu berücfichtigen. Sie unterfcheiden 
die Ambulacralaffeln von den interambulacralen und 
beftimmen die Ambulacralfelder oder auch fogenannten 
Fühlergänge. Am Teichteften läßt fich ihre Anordnung 
auf entftachelten Exemplaren unterfuchen. Sie ſtehen 
allgemein paarig beifammen und, bilden Doppelreihen, 

“ welche bei Seeigeln mit polar gegenüber Tiegendem Munde 
und After meridianen Verlauf haben. Beide Poren 

eines Paares liegen dann gerade oder aber fchief neben 
einander, find einfach rund oder eine oder beide fchlig- 
fürmig, felbft gar beide durch eine marfirte Querrinne vers 

bunden, welche Einrichtung man aejocht nennt. Solche 
gejochte Poren laufen niemals meridianartig von Bol zu 
Pol, fondern zeichnen blumenblattähnliche Figuren um 

den Scheitelpol und diefe Blumenbfätter find gefchlofjene, 
wenn die den Blattrand bildenden Reiben gar nicht unters 
brochen find, Dagegen geöffnete, wenn die Reihen gegen 
den Körperrand hin von einander getrennt bleiben und - 
deutlich oder undeutlich über ven Rand bis zum Munde - 
fortfeßen. Die Gruppirung der Vorenpaare auf den 
einzelnen Affen ändert je nach Familien und Gattungen 
gar erheblich ab und fie rücken felbft in die Nähte der 
Afeln. Wer fih darüber ohne natürliche Exemplare 
eingehend unterrichten will, der nehme die fchönen, reich 
mit Abbildungen ausgeftatteten Monographien über die 
Seeigel von Agaſſiz und die von Defor zur Hand, bier 
würde ihr Berfolg als ermüdendes Detail unbeachtet 

bleiben, überdies auch nur mit fehr Foftfpieligen Abbil— 
dungen dargeftellt werden Fünnen. 

Sehr wichtige Theile der Schale find endlich noch dag 
Sceitelfhild und die Umgebungen des Mundes und 
Afters. Wo die meridianen Ambufacralfelder zufammen- 

treffen, in, vor oder hinter dem geometrifchen Scheitel: 
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punft der Schafe Tiegt als eigentlich organischer Scheitel 
eine Gruppe eigenthümficher Täfelchen, deren Geſammt— 
beit man gewöhnlich als Scheitelapparat bezeichnet. 

Es find meift fünf Genitafafjeln, deren eine zur Madre— 
porenplatte umgeftaltet ift und fünf Ocellar- oder Augen- 

aſſeln, bisweilen kömmt noch eine überzähfige hinzu, 
anderfeit8 verringert fich auch ihre normale Zahl durd) 
Verwachſung oder Verkümmerung. Die fünf Genital- 
affeln (Fig. 458 aaab) liegen bei vollfommenfter Regu— 
larität zunächft um den Scheitelmittelpunft als gefchloffe- 
ner Kreis oder Stern und pflegen fünfeefig oder rauten— 

Fig. 458. 
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förmig zu ſein. In der äußern Ecke find fie von einem 
fleinen Loche, der Gefchlechtsöffnung durchbohrt und in 
ihre Außern einfpringenden Winkel ſchieben fich die fünf 
fleinern Augenaffeln ein, jede mit einem Eleinen Augen— 
loch. Die Genitalafjeln bilden die Spiße der Inter: 
ambufacralreiben, die Augenaffeln die der Ambulacral— 

reihen. Je nach der Lage des Afters in oder außerhalb 

des Scheitelmittelpunftes Andert nun dieſe normale An— 
ordnung zugleich mit der Form und Größe der einzelnen 
Täfelchen mehr oder minder ab, bis fie ſämmtlich in zwei 

Reihen ftatt in einen Kreis verfchoben erfcheinen. ine 
der Genitalaffeln (b) ftellt die von mifroffopifchen Haar— 

röhrchen durchbohrte Madreporenplatte dar und Anpert 
ihre Form, Größe und etwaige Verwachſung mit Nach— 

baraſſeln gleichfalls in eigenthümlicher und fehr charakte— 
riftifcher Weife ab. Ihr Name ift von der blos ober= 

flächfichen Aehnlichkeit mit der Madreporenkoralle ent— 

lehnt. Da fie stets einfach und eigenthümlich ift: fo 
wird fie bei der Deutung des Seeigeltypus auf ſymme— 
trifche Anlage ganz befonders wichtig, aber mit Unrecht, 
wie wir in auffallender Weife bei den Seefternen fehen 
werden. Der After liegt in einer von Haut gefchloffenen 
Lücke der Schale inmitten des Scheitels oder bis an den 
Rand des Körpers und felbft auf die Unterfeite herab— 

gericht. Durch diefes Herabrücken wird das eine Ambu— 
lacralfeld zum unpaaren hintern. Die Schalenlücke bafd 
größer bald Fleiner ift rund oder oval, die Afteröffnung 
in der fie fchließenden Haut fehr Fein unter Fleinen 
Plättchen, die fich aufrichten und niederlegen können, 

verſteckt, und die ganze Haut gewöhnlich mit Kreifen 

kleiner Täfefchen oder Schuppen bedeckt. Die Mundlücke 
befindet ſich ftets an der Unterſeite der Schafe und iſt, wenn 

central, Ereisrund oder regelmäßig fünf- und zehnedig ; 
wenn fie aber aus der Mitte herausrüct nach dem Vor— 
derrande hin, niemals feitwärts oder gegen den After 

hin, auch niemals bis an den Rand felbft, fo wird fie 

länglich oder quer, aud durch Einfenfung ihres hintern 
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und Erhebung ihres vordern Nandes zweilippig oder 
lukenähnlich. Die in ihrer Umgebung auslaufenden 
meridianen Felder werden natürlich durch ihre excentrifche 
Lage ungleich, Die Lücke wird wie die des Afters von 
der Mundhaut als Fortfeßung der allgemeinen Körpers 
baut gefchloffen, welche mehr oder minder zahlreiche 
zartfaferige Kalknetze enthält, nackt ift oder fchuppiges 

Täfelwerf trägt, bisweilen auch von Poren für Mund 
füßchen durchbohrt ift und die Kiemen aufnimmt, wenn 
jolcye vorhanden, — Eine befondere Eigenthümlichfeit 
zeigen flache Seeigelfchalen in den innern Stüßpfeifern 
und Wandpfatten, welche in der Höhle am Nande 

vom Boden zur Dede aufgerichtet find und in Außern 
rvandlichen Einfchnitten in verfchiedener Anzahl und Form, 
die jich bisweilen durch randlichen Schluß in Lücken oder 
Löcher verwandeln. 

Nach diefer nur allgemein gehaltenen Schilderung ift 
das Falfige Gerüft der Seeigel von fehr zufammenge- 
jegtem Bau und erftaunlicher Manichfaltigfeit in feinen 
Ginzelnheiten, zumal wenn wir daffelbe mit den Con— 
chylienfchafen und den Banzern der Gliederthiere vers 

aleichen. Und dennoch erklären wir diefe Thiere für eine 
facher und unvollfommener organifirt als jene, weil näm— 
lich dieſe Vollkommenheit fich eben nur auf ihr Sfelet be: 
zieht und deffen Theile wiederum nicht in der ftrengen Bes 
ziehbung zu einander ftehen wie im fymmetrifchen Typus, 

fondern nur einander gleiche Theile, nicht einmal Glieder 
im ftrengern Sinne des Wortes find. Die Unvollkommen— 
heit des Drganifationsplaneg ftellt fich fogleich bei ver 
Betrachtung ihrer weichen Körpertheile ganz unverfennbar 
heraus. Der Berdauungsapparat zunäcft beginnt mit 
dem ſtets an der Unterfeite gelegenen Munde, in welchem 
bei vielen Seeigefn ein höchſt eigenthümlicher Zahnapparat 

fteeft, der aber bei andern verfümmert und bei noch an— 
dern gänzlich fehlt, alfo Fein wefentlich nothwendiger 
Theil ift. Im feiner vollfommenften Ausbildung (Fig. 
459), gewöhnlich Laterne des Ariftoteles genannt, ragen 
die fünf Spitzen der Schmelzzähne wie ein Fleiner Kegel 
aus der weichen Umfaumung des Mundes hervor. Her— 
ausgenommen und von den weichen Theilen befreit, hat 

Fig. 459. 

Zuhnapparates eines Seeigels. 

der ganze Apparat gleichfalls eine Kegelgeſtalt, deren 

rundliche Bafis aufwärts nad) der Körperhöhfe gerichtet 
ift. Der Kegel Taßt fich fehr leicht in fünf völlig gleiche 
dreifeitige Pyramiden oder Kinnladen zerlegen, deren 
Berbindungsfeiten vollig flach und fein quergeftreift find. 
Jede Pyramide (in unferer Seitendarftellung find nur 

peren drei fichtbar) befteht aus den beiden Seitenwand- 

platten, zwifchen welchen ein langer dreifantiger, dünner 
und ſchwach gebogener Zahn mit dem meißelſpitzigen 

2005 
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Ende aus der Spike der Pyramide hervorragend ftedt. 
An der Bafis des Zahnfegels liegen fünf radiale Balken— 

ftügfe, an deren Rande ein Kranz von Winfelftücden, fo 

daß man in allem vierzig Kalkftüde in diefem ganzen 
Apparate zahlt. Die Spibe deſſelben wird durch die 
contractile Mundhaut in ihrer Lage erhalten, die Bafis 
durch zehn paarige und fünf einzelne, von der Innenfeite 

der Mundhaut auffteigende Sehnen, die Bewegung der 
fünf Pyramiden oder Kinnladen vermitteln zweimal zehn 

paarige und zweimal fünf einzelne Muskeln fowie nod) 
einige Zwifchenmusfeln. In größter Bollfommenheit 

fann man diefen Apparat an dem eßbaren Seeigel an 
den europäifchen Küften beobachten und unterfuchen. In 
der hohlen Achfe deſſelben fteigt nun der fünffaltige 
Schlund aufwärts, durch eine Einfhnürung von der 

Speiferöhre abgefeßt. Diefe wendet fich in zwei kurzen 
Biegungen aufwärts und geht dann in den Darm über, 
welcher meift mit einem kurzen Blindfade beginnend 
durch größere Weite fich auszeichnet und dem Umfange 
der Leibeshöhle folgend einen vollftändigen Kreis von 
links nad) rechts, dann aufwarts umfehrend einen zwei— 
ten Kreis von rechts nach links befchreibt, um mit einem 
engen Maftdarın zum After fich zu wenden. Häute und 
Bänder erhalten ihn in feiner Lage. Der Eingang in 

den Berdauungsapparat Andert je nad) der Entwicklung 
des Zahnfegels, ebenfo der Ausgang je nad) der Lage 
des Afters mehr oder minder ab, erfterer erheblich in der 
Länge des Schlundes und der Muskulatur; auch die 
Darmlänge durchläuft nicht immer zwei ganze Kreife. 
Das Blutgefäßfyftem, wie überhaupt alle weichen Theile 
nur erft von ein Paar Arten eingehend unterfucht und 
darum in feiner gewiß nicht geringen formellen Manich— 
faltigfeit noc nicht befannt, hat als Gentralorgan ein 
aleich über der Ariftotelifchen Laterne gelegenes Herz in 
Form eines fpindelfürmigen, mehrfach eingefhnürten, 
dickwandigen Kanales, mit deutlichen Muskelfaſern. Aus 
feinem untern Ende entfpringt ein arterielles Gefäß, 
welches Zweige an den Kieferapparat und Schlund ab— 
giebt, felbft aber längs dem innern Rande der Speifes 
rohre, des Darmes und Maftvarmes verläuft. Es führt 
dunfelgelbes bis orangefarbenes Blut und fendet zahl- 
reiche Aofte und VBerzweigungen über den Darm. Ihm 
negenüber am äußern Darmrande verläuft ein vendfer 
Gefäßſtamm mit gelblichweißer Flüffigfeit, zahlreiche von 
der Darmfläcde Fommende Zweige aufnehmend. Ein 

dritter Hauptftamm umgibt vingförmig den Maſtdarm 
unter dem Scheitelapparate und fenft dicht bei der Madre= 
porenplatte ein Furzes Gefäß in das Herz, an feinem 
äußern Nande aber nimmt er die von der innern Schalen= 
auskleidung fommenden Gefäße auf. So fehr ausgebil- 

det hiernach das Gefäßſyſtem ift: fo unvollfommen er= 
fcheint das fonft mit demfelben gleichmäßig entwickelte 
Athemorgan. Bei einer nicht geringen Anzahl von Sees 
igefn kennt man nämlich ein folches noch aar nicht, bei 
andern deutet man zehn Fleine auf der Mundhaut fich 
erhebende baumförmige Läppchen als Kiemen. Diefelben 
haben ganz eigenthümliche gefäßloſe Wandungen und 
münden mit der Höhle ihres Stammes frei in die Kör— 

perhöhfe, deren Waſſer alfo unmittelbar in fie eintreten 
fann. 

Steahlthiere. 

Das Waſſergefäßſyſtem erfcheint bei allen Seeigeln 
fehr vollkommen entwidelt. Bon der bereits befprochenen 

Mapdreporenplatte fteigt der fogenannte Steinfanal als 
fehr feines häutiges Rohr, nur felten mit zarten Kalk— 

plättchen in feiner Wandung, neben dem Herzen herab 
und mündet in den Ringfanal, welcer die Speiferöhre 
umgibt. An diefem hängen fünf geftielte Bläschen, 
Polifhe Blafen genannt, und auf der Ariftotelifchen 
Laterne ruhend. Zwifchen ihnen treten fünf Gefäß- 
ftämme, die radialen oder ambufacrafen hervor und 

laufen unter der Mittellinie der Ambulfacralfelder an der 
innern Fläche der Schale empor bis unter den Scheitel- 
apparat, wo ein Aftergefäßring liegt. Ihre Wandungen 
find dünn und durchfcheinend und fehr contractil. Jeder 

Stamm fendet rechts und Tinfs fo viel Zweige ab wie 
Porenpaare in den Ambulacralaffeln fih befinden und 
diefe Zweige bilden je eine quere Anfchwellung, eine Am— 
pulle, aus welcher das Füßchen oder Saugfüßchen durch 
den Schalenporus nad außen tritt. Alle Füßchen find 
fehr reize und dehnbar, können ſich fogar über die läng— 
ften Stacheln hinaus verlängern und wieder gänzlich zu— 

rückziehen, erfcheinen am Ende abgeplattet oder felbft 
etwas erweitert und ändern je nad) ihrer Stellung am 
Körper manichfach ab in Form, Struftur und Große. 

Gewöhnlich haben fie in ihrer flimmernden und von 
Muskelfafern durchfehten Wandung ein Kalknetz, welches 
in der Spike oder Endfcheibe beſonders eigenthümlich ift. 
Die auf der Mundhaut ftehenden Füßchen pflegen allge 
mein andere zu fein wie die des Rückens und man unter 
fcheidet fie auch als Taſtfüßchen und einfache Gehfüßchen. 
Shre Anordnung erkennt man am beiten an den Boren 
in den Aſſeln, bei deren forgfältiger Vergleihung in den 
verfchiedenen Gattungen auch der große Wechfel in der 
Anzahl (bis auf viele Taufende) erfichtlich wird. Natür- 

fich entfprechen den Aenderungen in der Vertheilung und 
Anzahl der Füßchen ganz beftimmte Abweichungen im 
Waſſergefäßſyſtem, welches wefentlich denfelben dient. 
Eine befondere und keineswegs allgemein vorhandene 
Art von Fäden find die fogenannten Flimmerborften auf 

den ftachellofen Stellen bei Spatangen: borftenartig mit 
weitmafchigem Kalfneb im Innern und oben mit einem 
weichen Knopfe, der fich in einen Zackenbüſchel theilt. 
Noch andere Außere Organe haben Klappen= oder Zangen— 
form und heißen Pedicellarien. Obwohl fehr Flein und 
zart, laſſen fie fih doch mit unbewaffnetem Auge ſchon 
erfennen. Sie haufen ſich zumeift auf der Mundhaut - 
und am Grunde der Stacheln an und beftehen aug einem - 
ſehr Furzen drehrunden Stiele und einem dreifchenklig 
zangenförmigen Kopfe, wiederum in Form und Struftur - 
auf ein und demfelben Seeigel abändernd. Nur an 
frifchen gut erhaltenen Exemplaren kann man ihre Ans 
ordnung und ihre Struftur eingehend unterfuchen. — 
Das deutlich entwickelte Nervenfyftem zeigt ung einen | 
viofeten oder fhmußiggrünen, fünfeckigen Schlundring 
ohne ganglidfe Anfchwellungen und aus den fünf Eden 

u — 

defjelben hervortretend ebenfoviele Stämme, welche als— | 
bald an die Ambulacralfelder gehen und hier die fünf 
Waſſergefäßſtämme begleiten, bis fie unter den Augen- 
täfelchen des Scheitelapparates enden. Jeder dieſer 
Hauptnervenftämme erfcheint in der Mitte verdickt und 
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durch eine Längsfurche getheift und fendet rechts und 
links Fäden am die verfchiedenen Organe ab. Sie find 
alfo die Nervencentra und der fie verbindende Schlund- 

ring bat hier nicht die Bedeutung des Schlundringes 
der Gliederthiere, der ja obere und untere Ganglien- 
fnoten befißt, fondern entfpricht vielmehr den Nerven— 

fäden, welche die Knoten der Gliedertbiere zu einer Bauch— 
marffette verbinden. Als Sinnesorgane treten Die Augen an 
den nad) ihnen benannten Täfelchen auf, farbige Punfte 
von einem hellern Kreife umgeben und auf den Enden 

der Hauptnervenſtränge auffigend. Es gelang noch nicht 

eine Tichtbrechende Kryftalllinfe im ihnen aufzufinden, 

überhaupt in ihrer feinen Struftur Theile ver voll: 
fommen entwickelten Augen andrer Thiere nachzuweifen 
und doch kann man fie nicht anders als auf Augen 
deuten. Sie vermögen höchſtens heil und dunfel zu 
unterfcheiden, gewiß nicht Bilder und Formen zur Wahr- 
nehmung zu bringen. Ausgezeichneter als das Schver- 
mögen ift das allgemeine Empfindungs- und Zaftver- 

mögen in den Füßchen und Pedicellarien ausgebildet. 

Die Gefchlechtsorgane endlich, nur während ver Forts 
pflanzungszeit Teicht zu unterfuchen, vertheilen ſich als 
männliche und weibliche auf verfchiedene Individuen. 
Ihre Deffnungen liegen in den fünf interambulacralen Ge— 

fchlechtstäfelchen des Scheitelapparates und ſchwanken in 
der Anzahl von fünf bis zwei je nach den Sattungen. 
Jede Oeffnung führt dur einen kurzen Kanal in eine 
große feimbereitende Drüfe, welche fich an der Innenſeite 

des Interambulacraffeldes herabzieht. Die Eierſtöcke, 
außerlich meift nur durch die Farbe von den männlichen 

 Drüfen unterfchieden, beftehen aus zahlloſen traubigen 
Blindſäckchen, deren jedes während der Brunftzeit mit 

Eierchen gefüllt ift. Die ganz ähnlichen männfichen 
Drüfen enthalten ftatt der Eier die Samenelemente. 

Der verfteckte Aufenthalt der Seeigel unter Steinen 

und auf felfigem Grunde geftattet feider nicht fie in ihrem 
Treiben und Betragen zu beobachten und der einfache Bau 
ihres Organismus erfaubt nur wenig fichere Schlüffe auf 
die Lebensthätigfeit. Nicht einmal über die Ernährungs— 

weiſe liegen fich befriedigende Beobachtungen anftellen. 
Die überaus ungleiche Befchaffenheit des Mundes, die 

Anwesenheit eines fehr Fraftigen und zufammengefeßten 
Bahnapparates bei den einen, der ganzliche Mangel 
eines folchen bei den andern, macht eine ebenfo ver— 

fihiedenartige Nahrung nothwendig. Im Darme der 
‚ zahnfofen Givariden fand man Sandförner, zertrümmerte 

Conchylien, Zange, Conferven und Fiefelfchalige Bacil— 
‚ Tarien, aber welche diefer Theile zufällig verſchluckt und 

welche al8 wirkliche Speife genofjen wurden, fonnte noch) 
nicht ermittelt werden. Es tft eine bloße Vermuthung, 
daß die Seeigel mit Kauapparat Kruftenthiere frejfen und 
die zahnloſen von weichen pflanzlicheh Stoffen ſich nähren. 

Ebenſowenig wiffen wir über die Herbeifchaffung der Nah— 
rung. Die Abwefenheit Fräftiger Greifapparate und Die 

Langſamkeit der Bewegungen überhaupt laſſen nicht zwei— 
fein, daß das Waſſer diefen Thieren die Nahrung zuführt, 

daß fie nur freffen, was ihre unmittelbare Umgebung ihnen 
Geniebares bietet. Bei der Auswahl und dem Ergreifen 
werden die Füßchen und Bedicellarien fehr thätig fein. In 

welcher Weife die Verdauung vor ſich geht, wie der Blut— 

lauf unterhalten, die Athmung bewerfftelligt wird, dar— 

über giebt ung fein Phyſiolog Auffchluß und die wiffen- 

fchaftliche Forfchung wird noch unfägliche Schwierigfeiten 

überwinden müffen, bevor fie dieſe Kebensthätigfeiten auf- 
flären fann. Anders mit der Ortsbewegung. Die Füß— 
chen werden einzeln, gruppen oder reihenweiſe willkürlich 
vom Waſſergefäßſyſteme ausgefüllt und ausgeftreckt, ſetzen 

fich fejt und werden, wenn fie loslaſſen follen, entleert und 
zurücgezogen. So fihleicht der Seeigel langſam fort auf 
ebenen wie auf geneigten und fenfrechten Flächen, benußt 
dabei auch feine willfürlic, beweglichen Stacheln zum An— 
ftemmen, Stüßen und fehwebender Haltung. Die Stacheln 
bewegen ſich, wo ein Theil der Körperoberfläche gereizt 

wird, bei aleicher Beranfaffung auch die Pedicellarien 
und fegtere fcheinen bei ihrer Berfchiedenheit ungleiche 
Sunctionen zu haben, wie weit diefelben aber von dem 
Willen des Thieres abhängen, Ließ fih mod nicht er— 

mitteln. Uebrigens find die Seeigel insgefammt fehr 
träge Thiere, welche den einmal gewählten Platz nicht 
ohne Noth verlaffen. Sie wühlen fi) im Schlamme, 

Sande, unter Steinen und felbft in Steinen eine Höhle 
und verhalten fich ruhig im derfelben. Wie fie c8 möge 
lich machen, mit ihrem Stachelffeide in den Kalkſtein fich 
einzubohren, ift ein noch fihwierigeres Räthſel als das 
Bohren der Bohrmufcheln. Die Stachelfpigen find zu 
weich, um das härtere Geftein anzubohren, auch die Be- 

wegung der Stacheln zu ſchwach und matt zu folcer 
Arbeit, chemiſch auflöfende Flüffigfeiten Fonnten noch 
nicht nachgewiefen werden, fo fehlt ung jeder Anhalt zur 

Löſung Der Frage, welche ſchon manchen Scharflinn bes 
fchäftiat hat, am wahrfcheinfichiten ift noch, daß die 

Schmelzharten Zahnfpigen das Loch bohren, zumal Cal— 
liaud gefehen haben will, daß ein Seeigel binnen einer 
Stunde ein Loch von fünf Millimeter Tiefe und vierzig 
Millimeter Umfang mit den Zähnen arub. 

Behufs der Fortpflanzung treten die reifen Gier und 
der befruchtende Same aus den feinen Deffnungen der 

Gefchlechtstäfelchen hervor und die Einwirkung des letz— 
tern auf erftere findet frei im Waffer Statt. Die See— 
igel fümmern fih in feiner Weife um ihre Brut. Die 
Entwicklung derfelben ift erſt in der neueften Zeit von 

einigen der fcharflichtigften Korfcher, zumal von dem hoch— 
verdienten Joh. Müller verfolgt worden, doch erft in den 
Hauptzügen befannt von wenigen Arten, fo daß auch 

nach diefer Seite hin Die Seeigel noch ein fehr lohnen— 
des, aber zugleich fchwieriges Material dem Forfchereifer 
bieten. So viel man weiß, verlaffen die Seeigel in ganz 

eigenthümlicher Karvengeftalt das Ei und unterwerfen ſich 
einer Metamorphofe, durch welche erft die auffalligiten 
Unterfchtede der Familien und Gattungen heraus gebildet 
werden, da die Larvenzuſtände einander fehr ahnlich find. 

Am vollftändigiten wurde die Entwiclungsgefchichte des 
eßbaren Seeigels des Mittelmeeres, Toxopneustes lividus, 

beobachtet, den man in allen Größen an den Ddafigen 
Küften Teicht fammeln kann, da er an feichten Stelfen 
fich aufhält. Alsbald nad der Befruchtung des Eies 

hebt fih die Eihülle rundum vom Dotter ab und fondert 
fich in eine außere Flebrige und in eine alasartige Schicht, 
Keimbläschen und Keimfleck verfchwinden und der Dotter 

beginnt fish um fich felbit zu drehen. Bon der dritten bis 
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etwa achten Stunde nach der Befruchtung verläuft der alle 
verbreitete Furchungsproceß und der Dotter erhält dann 

die Brombeergeftalt. Die äußere Wand erfcheint num 
mehrfchichtig von Kernzellchen gebildet und bedeckt ſich 
mit Wimpern, welche fortan die Bewegung vermitteln. 
Nah 12 bis 24 Stunden plaßt die Hülle und der 
fugelige Embryo ſchwimmt mittelit Tanger Wimpern 

in Bogenlinien umher. Am dritten Tage gebt er in 
Apfelgeftalt über und fenft am ftumpfen Ende eine 
Grube ein, welche fih zur innern Höhle erweitert, 
Zwifchen den Zellen der Haut treten Fleine Kernen mit 

ausftrahfenden Fafern hervor, die fpäter den werdenden 
Nahrungskanal befeftigen. Die Apfelgeftalt verwandelt 

fih in eine vierfantige mit der Afterfläche unten und der 
Mundfläche oben, an der Ede diefer fproft ein Wimper— 
fchopf hervor, am den zwei untern je ein Fleiner Vor— 
fyrung. Das innere Kalfgeitell beginnt feine Bildung 

längs der vier Kanten. Grit am vierten Tage bricht an 
dem noch mifroffopifchen Thierchen der Mund durch und 
am Nahrungsfanal läßt fih Schlund, Magen und Darm 
unterfcheiden. Die Zaden des Kalfgeftelles verlängern 
ſich nach vorn und hinten, fo daß am fünften Tage der 
Körper eine vierfeitige Pyramide mit fehr lang ausge— 
zogenen Eden darftellt und zugleich mit Flimmerhaaren 
beffeidet erfcheint. Bis zum funfzehnten Tage erreicht 
diefe Larve erſt 2/40 Linie Lange und ihr Gerüft befteht 

dann aus zwei Schenfeln mit fangen Armen und vier 
furzen Schenkeln, zwifchen denen ſich die Körpermaſſe 

fchirmartig ausfpannt. Das Thierchen wächſt nun größer 
werdend befonders in die Lange und bildet noch vier neue 
Arme und neue Stäbe, auch befondere bewimperte Würfte. 
Jetzt erft beginnt die eigenthümfiche Verwandlung, indem 
zuerft das pyramidale Sinterende des Körpers fid) ab— 

ſtumpft, einige Bedicellarten auf der Oberflache fich zeigen 
und am Magen ein Säckchen mit einem am Nüden nad 
außen mündenden Kanale entfteht. Diefe Nüdenöffnung 
entfpricht der fpatern Madreporenplatte und eine am 

Magen entftehende fünfftrablige Scheibe bildet die An— 
lage des Seeigel8, denn im ihr wird zunächit der Ringe 
kanal des Waffergefähfyftemes und die fünf ambufacrafen 

Stämme deffelben bemerfbar, dann zeigen fid) Bedicella- 
vien und Stacheln, die erften Saugfüßchen. Allmähfig 
zerfällt das Kalfgeftelle in Trümmer und die Larventheife 
hängen an dem immer arößer werdenden Seeigel, in dem 
nun auch Kalknetze als Anlage der Kalktäfelchen entftehen, 
felbft die Zahnpyramide deutlich wird. Endlich ver- 
fchwinden alle Reite des Larvenzuftandes und der junge 

Seeigel hat die Geftaft feiner Aeltern bei drei big vier 

Linien Größe Die Kalftäfelcben vergrößern und vers 
mehren fich bei der einen Art ſchneller, bei der andern 
langfamer, die neuen fchicben fich am Rande des Scheitel 

apparates ein, alfo am Ende der ambufacrafen und inter: 
ambufacralen Reihen und die Bergrößerung gefchieht durch 
Anlagerung neuer Kalfneßfchichten, welche an einigen 
Rändern weiter als am den andern hervortreten, wobei 

natürlich auch neue Warzen und Stacheln fich bilden. 
Wie ange Zeit das Wachsthum fortfchreitet, weiß 
man ebenfo wenig wie die Lebensdauer der Individuen 
überhaupt, Teßtere feheint bei allen arößern Arten einige 
oder mehre Jahre zu beanfpruchen. Ihre Lebenszähigfeit 

Strahlthiere. f 

ift eine fehr geringe, außerhalb des Waſſers fterben fie 
alsbald und in Aquarien halten fie fih nur bei häufiger 
Erneuerung des Waffers, dagegen Fünnen fie Verftümmes 
fungen ertragen und heilen Berfeßungen der Schale wies 

der aus. Mißbildungen entftehen befonders leicht wäh— 
rend des Larvenzuftandes und auch Abnormitäten, vier 
und fechstheifige, ftatt der normalen fünftheifigen find 
hin und wieder beobachtet worden. 

Die Seeigel find wie alle Strahfthiere ftrenge Meeres— 
bewohner und fieben befonders den Aufenthalt an den 
Küften, an fteinigen und felfigen und an Korallenriffen, 
wo fie vom tiefiten Ebbeftande big zu taufend Fuß Tiefe 
hinabgehen, die meiften jedoch nicht unter 200 Buß. 
Ihre größte Manichfaltigfeit entwiceln fie in den warmen 
Meeren, während fie in den gemäßigten und falten nur 
durch wenige Arten vertreten find, denn im Mittelmeer 
und in der Nordfee kommen überhaupt nur 36 Arten vor, 
von welchen einzefne bis zum Nordkap ihr Vaterland aus— 
dehnen. Dbwohl fie aus den tropifchen Meeren noch 

fange nicht alfe befannt find, gehört doch die Hälfte aller 
befchriebenen Arten der Süpdfee und den oftindifchen Ge= 
wäffern an und demnächſt feheint die Oftfüfte Afrifas big 
zum rothen Meere am reichften bevölkert zu fein, während 
aus den aufßertropifchen Meeren höchitens funfzig Arten 
aufgeführt werden. Kinzelne Gruppen haben eine fehr 

befchränfte Verbreitung. Die Or feramtgall der Arten 
beträgt nur wenig über 200. Im Haushalt der Natur 
fheinen fie eine fehr untergeordnete Rolle zu ſpielen, da 
fie fich durch ihre Gefräßigkeit gar nicht bemerffich machen 
und felbft auch bei ihrer verfteckten Lebensweiſe und ihrer 
Stacyelbeffeidung andern Thieren nur felten zur Beute 
werden. Der Menfch freilich verfolat fte, hier aus Noth, 

dort aus Gefüft. Befonders zur Zeit wo ihre Eierftöce 
ftroßend gefüllt find, 

tifchen wie an den Mittelmeerfüften und zwar ſchon feit 
den älteften Zeiten. Taucher hofen fie herauf und Fifcher 

und Kinder fuchen fie mit langen geipaltenen Robrftäben 
am Seegrunde auf. An einzelnen Orten ift ihr Bedarf 
nicht unbedeutend, denn in Marfeille z. B. follen jährlich 
an 100,000 Dutzend für 20,000 Franfen abaefeßt wer— 
den. Im Herbft und Winter, wo ihre Eierftöcfe leer find, 
fommen fie nur vereinzelt und zufällig auf den Markt, 
finden aber auch dann noch Abnehmer. 

Don ebenfo hohem wilfenfchaftlichen Intereffe wie die 
Drganifation und Entwicklung der Seeigel ift, war fehon 

Ihre Schalen und 
Stacheln finden fich in alfen geoanoftifchen Formationen 
und zwar viel zahlreicher an Arten und Gattungen als 

Sie erfcheinen bereits im 
Grauwackengebirge, aber wie auch andere Familien mit 
ganz eigenthümfichen Typen, welche nicht über die Epoche 

Nach derfelben, in den 
Gebilden der Trias nämlich treten Formen auf, welche 

längſt ihre geofogifche Geſchichte. 

in den gegenwärtigen Meeren, 

des Kupferfchiefers binausreichen. 

feitdem nicht wieder verfchwunden find. Im Suras und 

Kreidegebirge entfalten fie dann einen noch größern Reiche 
thum an Gattungen und Arten, welcher im Tertiärgebirge. 
noch anhält. 

Gattungen, 
Arten vertreten find. 

Ueberhaupt zahlt man 170 vorweltfiche 

Obſchon im Alterthume-befannt, wurden die lebenden | 

werden fie gegeffen an den atfan= 

wovon nur fechzig nod) gegenwärtig durch 
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Seeigel doch erft in diefem Jahrhundert eingehend unter 

fucht auf ihre Organifation und Syftematif. Um erſtere 
erwarben ſich Tiedemann, Valentin, Krohn und befonders 
Joh. Müller die größten Verdienſte, um letztere Gray, 
Agaſſiz, Defor, Forbes u. A. Die natürliche Gruppirung 
fann nod immer nur nad äußern Merkmalen gegeben 
werden, da der innere Bau von den meiften Typen nur 

ungenügend und felbft gar nicht befannt ift, ebenfo 
die Entwicklungsgeſchichte noch eine fehr Tückenhafte ift. 
Indeß bietet doch das Kalfgerüft befonderg in der Lage 

des Mundes und Afters, in der An= und Abwefenheit des 
Bahngerüftes, in der Zufammenfeßung des Scheitelappa— 
rates, in der Befchaffenheit der Warzen und Stacheln, ver 

Anordnung der Ambulacralporen, der Bedicellarien u. ſ. w. 

Eigenthümlichkeiten, welche eine feharfe Charafteriftif 
größerer und Fleinerer Gruppen big auf die Arten hinab 
geitatten. Allerdings ift nach denſelben die natürliche 

Berwandtfchaft nicht allfeitig zu begründen und auch die 
organifche Dignität nicht mit befriedigender Strenge zu 
ermitteln, Die Monographen, welche zugleich die fehr 
große Anzahl der vorweltlichen Typen berüdfichtigen, find 
gendthigt Die Seeigel in mehre Familien aufzulöfen, bei 
einer blos überfichtlichen Darftellung der Haupttypen der 
heutigen Schöpfung genügt die einfache Aneinanderreihung 
derfelben, wobei wir die Manichfaltigfeit wie fonft im 

Allgemeinen andeuten. 

1. Rofenigel. Spatangus. 

Wir eröffnen die Reihe der Seeigel mit einem Typus, 

in welchem die fcheinbare Symmetrie oder vielmehr Bila- 
terie am augenfälligften ausgeprägt ift. Die Rofenigel 
haben nämlich einen ovalen oder herzförmigen Körper, an 

deſſen Interfeite der Mund nach vorn gerüct ift und auf 
deſſen Oberfeite die fünf blattförmigen Fühlerfelver von 
dreierlei Art find, der After an den SHinterrand herab- 

gerückt liegt. Im Scheitelapparate fällt die geringe Größe 
der Madreporenplatte charakteriftifch auf, nicht minder Die 
auf vier befchränfte Anzahl der Gefchlehtsöffnungen, an 

der Unterfeite Die bereits oben erwähnten, eigenthümfichen 
ftachelfofen Selder oder Semiten und der ganzliche Mangel 

eines Zahnapparates im queren Munde. Diefe Merf- 

male, an trocdnen ftachellofen Schalen ſogleich kenntlich, 
find von der neuern Syftematif zur Charafteriftif einer 

‚ ganzen Gruppe von Gattungen gewählt worden, Teßtere 
ſelbſt dann fchärfer beftimmt und enger begrängt. Nun— 

mehr begreift man unter Spatangiden alle Gattungen, 
deren paarige Fühlergänge (zwei rechte und zwei linke) 
vollkommen, der fünfte vordere dagegen gerade bis zum 
Munde verlängert und oft in einer Rinne gelegen iſt, 
deren Scheitelſchild kurz und die Geſchlechtstäfelchen zu— 

ſammengedrängt ſind. Die nicht allgemein vorhandenen 
Semiten ändern manichfach ab und tragen äußerſt feine 

am Ende geknöpfte Borſten, deren häutiger Ueberzug eine 
lebhafte Wimpernbewegung erzeugt. Die eigentlichen 
Saugfüßchen, mit und ohne Saugſcheibe ſitzen nur an der 
Unterſeite und beſonders um den Mund herum, dagegen 
treten aus den Ambulacralporen der Rückenſeite Kiemen— 

füßchen hervor, d. h. dreieckige am Ende zugeſpitzte Blätt— 
hen, deren Seiten durch Ausſackungen gefiedert find. 
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Uebrigeng ift die Schale aller Spatangiden dünn, mit 

feinen borftenähnfichen Stacheln dicht bekleidet und der 
Mund zweilippig, nierenförmig. Die Gattung Spatan- 
gus, Nofenigel, deren Name fihon bei Ariftoteles vor- 
kömmt, charakterifirt ihre herzförmigen Arten durch fehr 

breite Fühlergangblätter und große vollitändige Stachel- 
warzen auf deren Zwifchenfeldern. Man kann noch hin- 

zufügen, Daß die beiden vorderen Gefihlechtsöffnungen 
einander mehr genähert find «ls die beiden hintern, auch 
die Lage der zungenförmigen Madreporenplatte eigene 
thümlich ift. Im diefem Sinne gefaßt füllt der Gattung 
von febenden Arten nur der purpurne Nofenigel des 
Mittelmeeres und der Nordfee, Sp. purpureus (Fig. 460 
von oben ohne Stacheln) zu. Er lebt auf fandigem und 
ſchlammigem Grunde in folcher Tiefe fi) einwühlend, 
daß man ihn nur mit dem Scyleppneße heraufzieht und 
von feinem Betragen noch nichts in Erfahrung bringen 

fonnte. In feinem Darme fand man ftets nur Sand, 

Es gelang feine Eier durch Fünft- 
liche Befruchtung zur Entwiclung 
zu bringen und die Zarve von 2/yo 
Linie Größe mit vierarmigem Gerüft 
bis zu 21/5 Linien Größe mit elf- 
armigem Gerüft und Wimperfehnur 
zu beobachten. Einige andere Spa— 
tangusarten werden unter Hemipa- 
tagus aufgeführt, weil nur ihre paa= 

tigen Fühlerblätter fehr breit find, 
das unpaare fünfte aber fihmal oder 
verfümmert iſt. Noc andere Arten 

find in die Gattung Brissus verwiefen, wegen des vollſtän— 
digen vordern Fühferblattes, der Ungleichheit der vertieften 

paarigen Fühlerblätter, des weit an der Unterfeite vor- 
gerückten Afters und der faft gänzlich fehlenden Rinne 
für das vordere Fühlerfeld. Die Stacheln find fehr furz 
und fein. Br. Seillae lebt im Mittelmeer und fcheint 

fchon Ariftoteles befannt gewefen zu fein. Die von 
Agafliz unter Schizaster vereinigten Spatangen zeichnen 

fih durch fehr fchiefe paarige Fühlerfelder aus, von 
welchen die vordern lang und nad vorn gefchwungen 

find, ferner durd eine fehr tiefe vordere Rinne, durd) 
zwei, drei oder vier Gefchlechtsöffnungen im Scheitel- 

apparate, fünf Fleine Augenporen und den nach hinten 
gerücten Scheitel. Von ihnen febt Sch. canaliferus im 
Mittel» und adriatifchen Meere auf fteinigem Grunde in 
zehn bis dreißig Faden Tiefe, andere an den füdamerifa- 
nifchen Küften. Endfic verdienen noch die unter Echino- 
cardium begriffenen Arten an den europäifchen Kürten 

Beachtung. Sie unterfcheiden fih durch ihre Auferft 
dünne Schafe mit fehr feinen Warzen, durch die gleichſam 
abgefchnittenen Fühlerfelder und den weniger nad) vorn 
gerückten Mund. 

Big. A460. 

Purpurner Rofenigel. 

Einen zweiten Kormenfreis der Spatangiden bilden 
die Gattungen Ananchytes, Holaster und Hemipneustes, 

alle mit flachen, am Ende geöffneten und vwerfchmätert 
fortlaufenden Fühlerfeldern, deren Arten jedoch nur in 

den Schichten des Kreidegebirges vorfommen und im den 
gegenwärtigen Meeren noch nicht aufgefunden worden 

find. 
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2. Echinolampas. Echinolampas. 

Ein in unfern Meeren nur fehr fparlih, in den vor— 
weltlichen aber manichfaltig und reich vertretener Formen— 
freis, gewöhnfich als Caſſiduliden bezeichnet, unterfcheidet 
ſich mit allen folgenden von den Spatangiven fogleic) da= 
durch, daß der Mund in der Mitte oder Doch nur wenig vor 
derfelben Liegt und nicht quer zweilippig ift. Die Gattungen 
haben aber die feinen Stacheln, die blattartigen Fühlerfel— 
der, die Abwefenheit des Zahnapparates und den weit hin 
abgerückten After noch mit vorigen gemein. Die Fühler: 
felder find übrigens an ihrem Ende niemals vollftändig 
geſchloſſen, die Gefchlechtstäfelchen im Scheitelfelde fehr 
flein mit nur vier Deffnungen, der After in Größe und 
Lage fehr veranderfih und vom Munde gehen ftrahlige 
Porengänge aus. Die Gattung Echinolampas, deren 
wenige Arten nur in tropifchen Meeren, in der Südſee 
und an der oftafrifanifchen Hüfte heimaten, auch in uns 
fern Sammlungen nocd) felten find, hat den After an der 
Unterfeite nahe am Rande, große ungleiche Fühlerfelder, 
die hintern verlängert, alle mit gejochten Poren, gleich- 

mäßige feine Warzen und eine concave Unterfeite mit 
querem fünfedigen Mund. Die fehr nah verwandte 
Gattung Cassidulus mit nur einer Art in der Südfee 
trägt die Afteröffnung oberhalb des Randes in einer 
fhwachen Vertiefung, längs der ganzen Mitte der Unter- 

jeite einen breiten feinwarzigen Streifen und einen fait 
mittelftändigen Mund. 

3. Clypeaſter. Clypeaster. 

Die durd diefe Gattung vertretene Gruppe von See— 
igeln ift mit einem größern Formenreichthum aus frühern 
Schöpfungsepochen in die gegenwärtige übergegangen als 
die vorigen. Die Mitglieder haben nur noc) die blatt- 
fürmigen Fühlerfelder und die feinen, auf perforirten und 

geferbten Warzen ftehenden Stacheln mit den Spatangiden 
und Caſſiduliden gemein, unterfcheiden fich aber vor allem 
durch den Befiß eines Zahnapparates im Munde. Der— 
felbe befteht aus fünf wagrecht liegenden Sieferplatten, 
jede aus zwei Stüden gebildet und einen Schmelzzahn 
aufnehmend, erfcheint alfo ungleich einfacher wie die 

Laterne des Ariftoteles bei den gemeinen Seeigeln. Aber 
diefer Apparat ift nicht der einzige Gruppencharakter. Die 

den Mund zunächſt umgebende Haut beffeiden Feilförmige 
Täfelchen zierlich in eine Nofette geordnet, die Fühler 
felder find breiter als die fie trennenden Zwifchenfelvder, 
der fehr kleine After pflegt am Nande zu liegen und die 
fummetrifche Madreporenpfatte fchiebt ſich mitten zwifchen 
die Gefchlechtstäfelhen. Die Ambufacraffelder enden mit 
paarigen, die interambulacralen mit unpaarigen Täfelchen. 
Eine ganz befondere Auszeichnung find innere Wände, 
Pfeiler und Pfoften, welche das Scafengerüft ftügen. 
Der Körper ift niedergedrücdt oder ganz fcheibenförmig. 
Die zahlreichen Gattungen des fo charakterifirten Formen— 
freifes der Clypeaſtriden fondern fich in drei Fleinere 
Gruppen. Die erite derfelben tritt ung in der typifchen 
Gattung Clypeaster entgegen, deren Arten nur in tropis 
ſchen Meeren leben. Es find fehr große, überhaupt die 
größten und zugleich fehr dickſchalige Seeigel von eflip- 
tifchem oder fünffeitigem Umfange mit der größten Breite 

unter dem vordern Fühlerfelderpaar. Die Ambulacra 
zeichnen ſich durch beträchtliche Breite aus. Fünf Ge- 
fchlechtsöffnungen im Sceitefapparate. Der fünffeitige 
Mund liegt in der ftarf vertieften Mitte der Unterfeite, 
der Fleine After auch unterfeits am Rande. Die fehr 
fräftigen Kiefer tragen die fenkrecht geftellten Schmelz— 
zähne an ihrer Spike. Die Scheidewände im Innern 
der Schale find fehr ftarf. Aus den Poren der Fühler: 
gänge treten auch bier feine Saugfüßchen hervor, fondern 
wieder die breiten Kiemenfüßchen und die Bewegungs— 
organe find in Form fehr feiner geftielter Saugfcheiben 
über die ganze Oberfläche des Körpers vertheilt, nad) 
Joh. Müller's Schägung in mehrern Myriaden. Die 
befannteften Arten find Cl. rosaceus, fehr groß und hod) 
gewölbt mit abgerundeten Fühlerfeldern und ftarf vertief- 
ter Unterfeite, in den antillifchen Gewäſſern, Cl. placu- 
narius flach und breit, im rotben Meere. | 

Die übrigen Schildigel haben flache Schafen und 
zwar die Mellitinen eine oft lappige, durchbrochene mit 
bogigen und Aftig verzweigten Ambulacralfurchen auf der 
Unterfeite. Bon diefen gehört die Gattung Lobophora 
nur der gegenwärtigen Schöpfung an. Ihre Arten, in” 
unfern Sammlungen nicht gerade felten, find groß und 
flach fcheibenförmig, mit kurzen ziemlich breiten Fühler— 
feldern und in der Verlängerung der beiden hintern 
Felder am Rande tief eingefchnitten, mit nur vier Ger 
fhlechtsöffnungen und wenig veräftelten Ambufacral- 

furchen an der Unterfeite. Zehn Täfelchen bilden die 
Roſette um den Mund. Die Stacheln find fehr fein und 
zeigen unter der Loupe Ninge feiner Spitzchen. Der | 
zweifpaftige Schifdigel, L. bifissa (Fig. 461 von oben, | 
bei a ftarf vergrößerter Stachel), hat zwei tiefe Rand» 
fihlige, welche bei L. bifora durch Schließung des Randes | 

Fig. A61. 

Zweifpaltiger Schildigel. 

zu Löchern geftaltet find. Sehr nah verwandt und viel! 
artenreicher, doch gleichfalls nur in tropifchen Meeren 
heimiſch ift die Gattung Encope, unterfchieden durch 
fünf Randſchlitze oder Löcher, welche in der Verlängerung | 
der Fühlerfelder Tiegen und durch ein fechftes Loch. Die‘ 
beiden hintern Fühlerfelder übertreffen die vordern an 

Länge, die Ambulacralfurchen der Unterfeite veräfteln ſich 
ſtark, der After rückt dem Munde näher; fünf Gefchlechtes 
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Öffnungen. Die innere Höhle wird durch eine wagrechte 
Wand in zwei Etagen gefchieden. Auch die Gattung 
Mellita, nur in den tropifch amerifanifchen Meeren hei- 

miſch, fchließt fich ganz eng an, indem fie nur durd) die 
vier Gefchlechtsöffnungen und bloße Balken ftatt der 
innern horizontalen Wand ihre Arten von Encope fon= 
dert. Die an der weftafrifanifchen Küfte febende Rotula 
Augusti zerfchneidet ihren Hinterrand fingerförmig und 
ift in der vordern Hälfte von zwei Löchern durchbrochen, 

theilt die Ambdulacralfurchen an der Unterfeite zweimal 
- gabelig und rüdt den After nah an den Mund heran. 
Sp find diefe Scheibenigel alfe Teicht zu erfennen, und 
mehr als die Schalen kömmt nicht zur Unterfuchung 
in unfern Sammlungen, den Bau ihrer weichen Theile 
muß man an Ort und Stelle an ganz frifchen Exem— 
plaren unterfuchen und dazu hat feider noch Fein Zoologe 
Gelegenheit gehabt. 

Die dritte Gruppe zu den Clypeaſtern und Mellitinen 
bilden die Laganiden mit der Hauptgattung Laganum. 
Ihre meift flache Schale zeigt an der Umterfeite einfache 
oder gar Feine Ambulacraffurchen, auf der Oberfeite 

lanzettliche, gewöhnlich offene Fühlerfelder und im In— 
nern bald Wände, bald Feine. Die genannte typifche 
Gattung entbehrt der innern Wände, befißt aber einen 
ſehr fräftigen Kauapparat im vertieften und von einem 
Porenftern umgebenen Munde. Die Fühlerfelder Taufen 
verengt aus, ohne jedoch den Rand zu erreichen und die 
Interambulacralfelder haben nur die halbe Breite der 
ambulacralen. Der Gefchlechtsöffnungen find bafd vier, 
bald fünf vorhanden. L. ellipticum, gemein im rothen 
Meere, befißt eine Fleine elliptifche flache Schafe mit er= 
weitertem ganzen Rande und fünf fehr feinen Gefchlechts= 
öffnungen; L. scutiforme im indifchen Oceane ift fünf- 
feitig und mit fpiß ausfaufenden Fühlergangen verfehen. 
Bon den nächftverwandten, artenarmen Gattungen fenn- 
zeichnet Echinoeyamus eine dicke Schafe mit unvoll- 
fommen bfattförmigen Fühlerfeldern und zehn innern 
interambufacralen Wänden, Fibularia eine faft kugelige 

Schale ohne innere Wände. 

4. Seeigel. 

Mit diefer allbefannten Gattung gelangen wir zu der 
großen Abtheilung der regulären Seeigel, deren Fühler 
gänge meridianartig in gleichen Abftänden vom Mund- 
zum Scheitelpof verlaufen, deren Mund und After polar 

gegenüber Tiegen und welche endlich in erfterem ftets die 
‚eingangs befchriebene ſehr zufammengefeßte Laterne des 
Ariſtoteles befigen. Die Schale pflegt Fugelig aufge 

trieben, Freisrund, felten etwas oval zu fein, die Um— 

gebung des Mundes nackthäutig oder befchuppt, Der 

Scheitelapparat normal aus den fünf Gefchlechts- und 

fünf Augentäfelchen gebildet, die Stachelwarzen in regel- 

mäßige Reihen geordnet und die Stacheln groß bis fehr 

groß. Die neuern Syftematifer faffen diefe ganze Gruppe 

unter dem Namen der Cidariden zufammen und theifen 

fie in drei Formenfreife, von welchen dfe Safenien als 

bloß vorweltfich ung hier nicht befchäftigen. Die andern 

beiden werden als Latiftellaten und Anguftiftellaten unter- 

ſchieden; erftere haben nämlich breite, großwarzige Fühler— 

felder und dazu noch eine unbefchuppte Mundhaut mit 
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nur fünf Baar Täfelchen für ebenfo viele Bedicellenpaare, 
zehn Einfchnitte für Mundfiemen, vreifantige Zähne und 

endfid drei bis zehn Porenpaare auf die Höhe einer Am— 
bufacralwarze; die Anguftiftellaten Dagegen zeichnen fich 
aus durch ſchmale feinwarzige Fühlerfelder, befchuppte 
Mundhaut mit fortgefeßten Fühlergängen und ohne 
Kiemen, durch meißelförmige Zähne und durch nur ein 
Porenpaar auf die Höhe eines jeden Ambufacralwärz- 

chens. Der bejjern Ueberſicht wegen behalten wir diefe 
genügend begründete Eintheilung mit den Teicht faßlichen 
Namen bei. 

Die Latiftellaten, die zunächft unfere Aufmerffamfeit 
beanfpruchen, tragen auf beiderfei Tafelchen , den ambu— 

facralen und interambufacrafen gleiche Stachelwarzen und 
deshalb find die Ambufacralfelder bier breiter als in der 
andern Gruppe, andrerfeits zualeich die Interambufacral- 
warzen zugleich Feiner und zahlreicher wie bei jenen. Der 
Scheitelapparat pflegt Flein, bisweilen nur ein ſchmaler 
Ning zu fein, doc die Madreporenplatte ftets deutlich 
bhervortretend. Die Anordnung der Borenpaare auf den 
Ambufacraltäfelchen gewährt fihere Anhalte zur weitern 
Gruppirung der reichen generifchen Manichfaltigfeit. Es 
finden fi) uämlich der Höhe einer Stachelwarze ent— 
fprechend nur drei Porenpaare in der Gruppe der Oligo— 
poren, dagegen kommen in der Gruppe der Bolyporen 
fünf bis zehn Porenpaare auf die Höhe einer Stadel- 
warze. Die oligoporen Gattungen, an Manichfaltigfeit 
die polyporen weit übertreffend, bilden nun ein, zwei 

oder drei meridianale Doppelreiben von Borenpaaren und 
zu Teßtern gehört die gemeine Gattung Echinus, welche 
wir an die Spike der ganzen Abtheilung ftelfen, weil fie 

im Mittelmeere und in der Nordfee heimifch uns in frifchen 
Exemplaren Teicht zugänglich iſt. Linne wandte diefen 
Namen Echinus in ganz anderer Bedeutung an, wie ihn 
die heutige Syftematif nimmt, indem er alle ihm be- 
fannten Seeigel als nur einer Gattung angehörig dar— 
unter begriff. Wir nehmen denfelben hier nach Defor'g 
ſcharfer Beftimmung, die ihn auf nur fehr wenige lebende 
europaifche Arten befchränft. Es find alfo oligopore 
Ratiftellaten, deren Porenpaare drei Doppelreihen bilden, 
die Stachelwärzchen oben und unten gfeichgroß in viele 
ungleiche Meridianalreihen geordnet, und die Mundhaut 
mit fünf Paar Ambulacraltäfelchen befeßt ift. Die große 
Schafe ift hoch aufgetrieben, halbfugelig oder ſchwach 
fünffeitig im Umfang, ihre kleinen Warzen alatt und 
nicht perforint, der fcheitelftändige After durch Fleine 
Schüppchen verfchließbar, die Stacheln verhältnißmäßig 
furz und dünn. Die typifche Art, der melonenförmige 
Seeigel, E. melo (Fig. 462 Schale ohne Stachein), Tebt 
im Mittel- und Adriatifchen Meere und fehlt in Feiner 
Sammlung als die größte aller europäifchen Arten. Sie 
haft fich in zwölf bis zwanzig Faden Tiefe auf und wird 
gegeffen. Wegen ihrer Häufigfeit und Größe eignet fie 
fi) beſonders zum erften Studium des Seeigelbaues. 
Die Arten der nördlichen Meere find Feiner. Andere 
europaifche und einige tropifche Arten, Eleiner und etwas 
gedrücter, hat Agaffiz unter dem Namen Psammechinus 

generifch abaefondert, weil ihre Mundhaut getäfelt ift. 
Unter den oligoporen Latiftellaten, deren Porenpaare 

nur zwei Doppelreihen bilden und deren Stachelwarzen 
23 
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Melonenförmiger Seeigel. 

ſtets gekerbt ſind, verdient die Gattung Salmacis Be— 
achtung. Sie ordnet ihre immer undurchbohrten Stachel— 
warzen in viele meridianale und quere Reihen und hat 
eine Pore am Einigungspunkt dreier Täfelchen. Ihre 
Stacheln ſind blos borſtenförmig. Die großen kreis— 
runden und hochgewölbten Arten bewohnen die oſtindi— 
ſchen Gewäſſer und das rothe Meer, ſo 8. bicolor (Fig. 
463, a Schale ohne Stacheln von oben, b der Scheitel— 

apparat vergrößert, e der Profilumriß und darin ein ver— 

größertes Schalenftüd, um die Anordnung der Stadel- 
warzen und Porenpaare zu zeigen). 

Big. 463. 

NEWS — 
—B ——— M— 

Salmacis, 

Bon den oligoporen Latiftellaten endlich, deren Boren- 

paare nur eine meridianale Doppelreihe bilden, gehören 
Die meiften Gattungen frühern Schöpfungsepochen an, 
von den noch lebenden find nur Echinoeidaris, Temno- 
pleurus und Diadema, zumeift in tropifchen Meeren hei= 
mifch, zu erwähnen. Sie haben große geferbte und durch— 
bohrte Warzen in der Gattung Diadema, wo diefelben 
überall von gleicher Größe find, aber die Gefchlechts- 
täfelchen unbewehrt erfcheinen, die Stacheln Längsftreifig 
und geringelt, die Fühlergänge bogig verlaufen. Die 
ausschließlich Tebenden Arten gehören zu den großen, 
freisrunden,, dünnfchaligen Seeigeln mit fehr ftarfem 
BZahnapparate, weiter Afteröffnung und langen dünnen 
Stacheln, D. europaeum hat nur zwei Warzenreihen 
auf den Interambulacralfeldern, D. turcarum und D. 
Savignyi dagegen deren mehre. — Die Gattung Temno- 
pleurus durchbohrt ihre Warzen nicht, aber Ferbt deren 
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Umrandung, hat Ambulacral- und Interambulacralfefder 
von faft gleicher Breite und höhlt die Mittefnähte am Zus 
fammenftoß dreier Täfelhen aus. Die Warzen flehen in 

zwei Reihen auf jedem Felde. T. toreumaticus lebt im 
rothen Meere. — Echinoeidaris unterfiheidet ſich von 
vorigen beiden durch undurhbohrte Stachelwarzen, ver— 
fchmäferte Ambufacralfelder mit nur zwei Warzenreiben, 

breite Interambufacralfelder mit vielen Warzenreihen und 
durch regelmäßig gebildeten Scheitelapparat. Die Arten 
fommen faft nur in der Südfee vor. 

Die Latiftellaten mit zahlreichen Borenpaaren in der 
Höhe einer Stachelwarze ordnen ihre wenigen Gattungen 
gleichfalls in drei Gruppen. Einige derfelben haben näm— 
lich eine querfängliche Schafe und weder durchbohrte noch) 
umferbte Stadyelwarzen, fo Echinometra, deren ausfchließ- 
lich tropifche Arten durch je vier und mehr Porenpaare 
auf einem Täfelchen und etwas verffeinerte Warzen auf 
den Ambulacralfeldern generisch charakterifirt find, und die 
ebenfalls nur tropifche Gattung Acrocladia mit größern 
Stacheln und gleich großen Warzen auf beiderlei Feldern. 
In die zweite Gruppe gehören die Freisrundlichen Formen, 

deren Gattungen ſämmtlich in den heutigen Meeren ver= 
treten find und auc in den europäifchen Meeren mit fehr 
gemeinen Arten vorfommen. Bon diefen ift zunächft der 

eßbare Seeigel, Sphaerechinus eseulentus (Fig. 464 von 
der Interfeite und mit den Saugfüßchen zwifchen den 

Fig. A6A. 

Eßbarer Seeigel von unten. 

Stacheln, Fig. 465 von der Geite, - zur Hälfte ohne 
Stacheln), befonders im Mittelmeer ein gemeiner Küften- 
bewohner, der häufig zu Marfte gebracht und gegeffen 
wird. Man Focht ihn ganz, zerlegt dann die Schafe und 
igt nur den von Eiern ftrogenden Gierftod, Gr hat die | 
Größe eines mäßigen Apfels und trägt verhältnißmäßig 
furze Stacheln auf glatten undurchbohrten Warzen, welche 
viefreihig neben einander ftehen und auf beiderfei Feldern 
von gleicher Größe find. Vier Porenpaare auf einem 
Täfelhen und das Periftom zehneckig tief eingefchnitten 
und von einer nackten Haut gefchloffen. Frühere Syfte- 
matifer vereinigten alle eßbaren Seeigel an den europäi— 

2 
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Eßbarer Seeigel von der Seite. 

fihen Küften in eine Art unter dem Namen Echinus escu- 
lentus, aber dag Scharfe Auge fpäterer Beobachter hat fehr 

wefentfiche Berfehiedenheiten an denfelben wahrgenommen 

und darum auc eigene Namen für diefelben eingeführt. 
Eine zweite fehr ähnliche mittelmeerifche Art heißt Toxo- 
pneustes lividus und unterfcheidet ſich von voriger durch 
ungleiche, in Haupt= und Nebenreiben gefchiedene Stachel= 
warzen mit feinern und längern Stacheln, durd) minde- 
ftens fünf Borenpaare auf einem Täfelchen und durd) ein 

minder tief eingefchnittenes Periſtom. Sie lebt in fehr 
geringer Tiefe und fchon bei Ebbeftande des Waſſers kann 
man fie unter und zwifchen den Steinen fanımeln, ohne 
ins Waffer zu gehen. Tiefer als zehn Fuß feheint fie 
faum hinabzufteigen. Da fie häufig und leicht zugäng- 
lich iſt: fo lieferte fie das befte Material zu anatomifchen 
Unterfuchungen und zu Beobachtungen über Entwick: 
fungsgefchichte, welche von feinem andern Seeigel bis 
jeßt fo vollftändig verfolgt werden fonnte. Tiedemann 
und Valentin haben ſich aucd die Mühe nicht verdrießen 
laſſen, die Zahl ihrer einzelnen Organe zu berechnen. 
Shre Schale befteht aus 10 ambulacralen ZTafelreihen 
zu je 24, alfo zufammen 240, aus zehn interambula= 
eralen Reihen zu je 19, alfo 190, und aus 10 Täfelchen 

im Scheitelapparat, alfo insgefammt aus 440 Kalk— 
täfelhen. Auf 430 Täfelchen fteht je eine große Warze 
und 2 bis 3 Fleine mit je einem Stachel, ferner 5 Fleinjte 
Warzen auf den Interambulacraltäfelhen und 45 auf 
dem Scheitelapparat, insgefammt 2385 Warzen mit 
Stacheln. Auf jedem der 10mal 24 Ambulacral= 
täfelchen ftehen 10 Boren, deren Anzahl fih alfo auf 
2400 berechnet. Und troß diefer hohen Zahlen ift diefe 
Art noch Feineswegs die zufammengefeßtefte, man kann 
bei andern noch erftaunfichere Zahlen herausbringen, 

wenn man die erforderliche Zeit und Geduld ihnen zus 
wenden will. Die zweite mittelmeerifche Art dejjelben 
Gattungstypus, nämlich Toxopneustes brevispinosus 
lebt in anfehnlicherer Tiefe und unterfiheidet ſich im 

Larvenzuſtande viel auffälliger von voriger als im reifen. 
Sn den nördlichen europaifchen Meeren follen fünf Arten 
derfelben Gattung vorfommen. Wir verweilen bei deren 
Charafteriftif nicht, erwähnen vielmehr noch kurz die ganz 
ähnfiche tropifche Gattung Heliocidaris, deren Poren- 
gänge ſich am Periftom beträchtlich verbreitern, während 
diefelben bei vorigen beiden die frühere Breite beibehals 

— 
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ten, auch iſt noch ihre Schale dicker und die Stacheln 
länger und ſtärker. — Von dem dritten Formenkreiſe, 
den die ſehr breiten Fühlergänge charakteriſiren, verdient 
nur die Gattung Tripneustes, in tropifchen Arten lebend, 
angeführt zu werden. Ihre Fühlergange haben Feine 
Warzen, Ambulacral- und Interambulacralfelder find 

von gleicher Breite, zehn Vorenpaare auf ein Ambulacral- 

täfelhen und die Hauptwarzen in wagrechte Neihen ge- 
ordnet, 

5. Kronenigel. Cidaris. 

Der großen Gruppe der Latiftellaten, welche wir 
unter Echinus fo eben kennen gelernt haben, ſchließt 
fih die formenarme der Anguftiftellaten an, deren wich- 
tigſter Vertreter in den frühern wie in der gegenwärtigen 
Schöpfungsepoche die Gattung Cidaris ift. Diefe Gruppe 
bietet fo auffällige allgemeine Merfmale, daß Feines ihrer 

Mitglieder mit den andern Gruppen fich vereinigen läßt. 
Bor Allem machen fich die fehr ſchmalen aug fehr vielen 
fleinen Zäfelchen mit bloßen Körnerwärzchen gebifveten 
Ambufacralfelder und die fehr breiten, aus wenigen 
großen Zafeln mit je einer fehr großen durchbohrten 
Warze zufammengefeßten Interambulacralfelder bemerf- 
lich. Berner ift die Mundhaut befchuppt und mit fort: 

gefegten Fühlergängen, aber ohne Kiemen und dag Peri- 
tom ohne Einfchnitte. Die Afteröffnung fchließen Fleine 
erfige Täfelchen und die Gefchlechtstäfelhen find von 
gleicher Größe. Die Zähne in dem minder compficirten 
Stauapparat haben Meißelform. Nur ein Borenpaar 
auf die Höhe eines jeden Ambufacralwärzchens. Die 
Stacheln ändern in Größe und Form ganz überrafchend 
manichfach ab. 

Die Gattung Cidaris, unter welcher man nad) 
Lamarck's Vorgange früher die ganze Gruppe zuſammen— 
faßte, ift von Defor durch Ausfcheidung einer nicht une 
beträchtlichen Anzahl von Arten enger begrängt worden. 
Sie begreift nunmehr die freisrunden, oben und unten 
gleichmäßig abgeplatteten, fehr dickſchaligen Arten, deren 
ſchmale, etwas wellig verlaufende Fühlergänge febr feine, 
in zwei, vier oder ſechs Neihen geordnete Wärzchen tragen. 
Die fehr viel breitern Interambulacraffelder zieren ſich 
mit je zwei Reihen ftarf vortretender Kugelwarzen, deren 

Umrandung glatt oder geferbt iſt und deren Zwiſchen— 
raume feine Wärzchen befeßen. Die Stacheln find fehr 
ftark, maſſiv, walzig, fpindelförmig oder prigmatifch und 

fehr gewöhnlich gerippt und fein beftachelt oder raub. 
Die Arten Ieben fehr fparfich im Mittelmeer und dem 
Nordmeer, manichfaltiger in der Südfee und dem oftin- 
difchen Oceane. Ihre Anatomie ift erft fehr ungenügend, 
die Entwicelung noch gar nicht erforfcht worden. Der 
ftachelige Kronenigel, C. hystrix, im Mittelmeer ift blaß— 

roth und umringt feine großen Warzen mit einer tiefen 
Furche; feine großen Stacheln find dünn und walzig, 
von der Länge des doppelten Schalendurchmeſſers und 
mit zwölf rauhzähnigen Längsrippen befeßt. Die ge— 
drückt Eugelige Schale mißt anderthalb Zoll Durchmeffer. 
Davon unterfcheidet fid) C. papillata durch etwas kürzere 

und dickere Stacheln mit zahfreicheren Längsrippen und 
die bei Neapel häufige C. affinis durch dunkler rothe 

Färbung und fürzere, fpibere, rauhere Stacheln; ihre 
28* 
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feinen Stacheln find faft linealiſch, platt und abgeftußt. 
Die ſchon fange befannte, aber nicht genau unterfuchte 
C. imperialis wurde von Defor zum Typus der Gattung 
Leiocidaris erhoben, weil ihre Fühferporen gejocht, ihre 

Stachelwarzen glatt umrandet und die Stacheln felbit 
glatt find. Zwei andere neuholländifche Arten typen die 

Gattung Gonioeidaris, leicht Fenntlich an der zickzackigen 
Aushöhlung der Nähte zwifchen den Ambulacral- und 

Snterambufacralfeldern. Ginige andere Gattungen diefes 
Formenkreiſes find nur in foffifen Arten befannt. 

Zweite Familie, 
Scefterne. Asteroidea. 

In den Fugeligen und fcheibenfürmigen Seeigeln 
fanden wir den ftrahligen oder vielmehr regulären Bau 
verfteeft, die Seefterne legen denfelben in den freien, von 
der centralen Körperfcheibe ausgehenden Armen offen dar. 
Alle Arme find einander gleich und ſtehen in ein und der— 
felben Beziehung zur Scheibe; fie heißen paffender Strah— 
len, denn weder in ihrem Baue noch in ihrer Thätigfeit 
faffen fie eine nähere Beziehung zu den Armen der 
Wirbelthiere erkennen, fie find vielmehr Haupttheife des 

Körpers, bilden eigentlich den Leib des Thieres felbft 
und die centrale Scheibe vereinigt fie nur zu einem indis - 
viduellen Ganzen. Die Seefterne find wahre fternförmige 
Thiergeftalten, und fo gänzlich verſchieden fie darin von 
den Fugeligen Seeigeln erfcheinen, Tiegt dennoch beiden 
derfelbe allgemeine Drganifationsplan zu Grunde, den 
wir in der Charakteriſtik ver Stachelhäuter in feinen all 
gemeinen Zügen dargelegt haben und deffen verfchieden- 
artige Ausführung wir nach der Schilderung der See— 
fterne noch näher betrachten werten. 

Die Seefterne find derbe kalkige Sternfcheiben mit 
ftachefig rauher Oberfläche, fünfftrahligem Munde in der 
Mitte der untern Fläche und verfteeftem, nicht immer 
mittelftändigem, bisweilen auch ganz fehfendem After auf 

der obern Seite. Die normale Zahl ihrer Körperftrahlen 
ift fünf, doch kommen auch einzelne Arten mit nur vier 
und ebenfo mit ſechs, acht und mehr vor, alle einander 
gleich, ungleih nur in monftröfer Bildung, auf der 
Unterfeite mit einer vom Munde ausgehenden Rinne, 
der fogenannten Ambufacraffurde und beftehend aus 
zwei fummetrifchen Hälften. Auf der Oberfeite Liegt 

gewöhnlich dem Rande der Scheibe genähert, doc nicht 
innmer frei fichtbar die Madreporenpfatte, Durch deren 
excentrifche Zage wollte man den ftreng regulären Bau 
der Eeefterne ebenfalls als einen fymmetrifchen deuten, 
den Seeftern in zwei gleiche Hälften mit je 21/, Armen 
theilen. Die Hauptmaffe des Körpers bildet ein mehr 
oder minder folides Kaffgerüft, welches nach ftrengem 

Geſetz wie bei den Seeigeln aus einzelnen Stücken auf: 
gebaut ift und fich im innere und Außere Theile fcheiden 
läßt. Diefes müffen wir zunachft unterfuchen. 

Das Aufßere Gerüft der Seefterne gehört ganz der 
Haut oder dem fogenannten Beriftom an und befteht aus 

einem Falfizen Täfelwerf oder bloßem durch Haut ver— 
bundenen Balkennetz. Täfelchen und Balfen find flach 
oder häufiger mit Höckern, Stacheln und Borften befeßt, 
Diefer Befab pflegt ein regelmäßig georpneter zu fein, 
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doch verfihteden nad) Art und Gattung. Die Stacheln 
und Borften find drefrund, fantig, platt gedrüdt, von 

fehr wechfeinder Stärfe und Lange und gehen bisweilen. 
in breite platte Schuppen mit ganzem oder borjten= 
zähnigem Endrande über. Cine befondere Art des Be— 
ſatzes find die Borftenfortfäße oder Paxillen, Kalkſtiele, 
deren abgerundeter oder flacher Gipfel mit feinen Borftchen 
zierfich gefrönt if. Für die Syftematif haben eine be= 
fondere Wichtigfeit die den Rand bildenden Täfelchen 
oder Platten, welche längs der Bauchfeite Bauchplatten, 
längs der Rüdenfeite Rückenplatten heißen und in ihrem 
Berhaften manichfah abändern, glatt, gefürnt oder be= 
ftachelt find, einigen Gattungen auch gänzlich fehlen. 
Zum Beriftom gehören ferner die fhon bei den Seeigeln 
beobachteten, hier aber häufiger auftretenden, feinen und 
zierfichen zangenförmigen Organe oder Bedicellarien. 
Diefelben ftehen bald vereinzelt, bald in diden Haufen 
um die Stacheln herum und dienen aud) hier zum Er— 
areifen und Fefthalten feiner Nahrungstheile. Meift find 
fie zweiarmig, nur felten dreiarmig, bald ſchlank mit 
dünnen und fpißen Armen, bald breit und Flappenartig, 
einige auf weichen Stielen fißend, andere unmittelbar auf 
den Platten befeftigt. Nur wenigen Geefternen fehlen 
fi. Endlich erfennt man in der Haut noch feine Poren, 

gewöhnlich einzelne oder ganze Gruppen zwifchen den 
Platten, durch welche fleifchige Fäden — 
werden. 

Unter dem Periſtom verborgen Liegt. das innere Kalk— 
gerüft. "Man breche den Arm eines trocknen Seefternes 
ab, dann wird man fehr deutlich das dünne lodere ge= 
färbte außere Gerüft von vem weißen feften innern unters 
ſcheiden Fünnen. Dieſes Teßtere befteht nun in jedem 
Arme aus vier Reihen eckiger Kalkſtückchen, die man 
fälfchlich Wirbel genannt hat. Die untern Reihen heißen 
die ventrafen, Die obern die dorfalen, je eine rechts und 
eine links. Don den ventralen Affeln gehen nun wie die 
Sparren eines Daches gegen einander geneigt Kalkbalken 
aus, welche über fi) die Gingeweidehöhle des Armes, 
unter fic) die frei fihtbare Armrinne bilden und zwifchen 

fih die Fühler, Füßchen oder Ambulacra hevvortreten - 
laffen. Wir fünnen daher die Rinne geradezu die 
Ambulacralrinne und jene Balfen die Ambulacralafjeln 
nennen, dann entfprechen die Randſtücke den Interambus 
faeraltäfelchen der Seeigel. Da wo die Balken von den 
Randſtücken ausgehen, fegen fich eine Reihe bifdend Feine | 
Derbindungsaffeln auf. Verfolgt man die Wirbelreihen \ 
in die Scheibe hinein: fo fieht man fie hier und zwar 
die Nachbarreihen je zweier Arme auf zwei zweigliedrige | 
Schenkel geftügt, deren Verbindungsfpige die einfprin= | 
gende Mundede bildet. Diefe Schenkel, Häufig von einer 
oberflächlichen Platte bedeckt, ftellen die Bafen der Arme 
dar, fo daß alfo eine jede Bafis den benachbarten Hälften 
zweier Arme angehört. Die Spiße der Arme bildet eine 
einfache Endplatte. Die Zahl der Skelettheile, welche 
wir fo eben näher bezeichnet, fteigt bei den meiften u 
fternen ins Ungeheuerliche. Tiedemann hat aud diefe | 
beifpielsweife berechnet bei einem Afteropecten: Wirbelftüce 4 
340, Saumpfättchen 170, diefelben tragende Stücde 170, 
untere Randtäfelchen 88 mit 352 Stacheln, obere Rand 
täfefchen 88 mit 266 Stacheln, Barillen 2500 mit | 
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75000 Borftchen. Andere Arten werden bei genauer 

Berechnung noch höhere Zahlen ergeben. 
Alle Theile des Falfigen Gerüftes find theils durch 

Muskeln, theil® durch elaftifche Fafern verbunden und 
beweglich, der Seeftern vermag daher feine Stacheln auf: 
zurichten und niederzufegen, feine Arme auf- und nieder- 
zubiegen und zu frümmen. 

Zur Betrachtung der weichen Organe übergehend, be- 
ginnen wir mit dem Grnährungsapparate. Die inmitten 
der Unterfeite gelegene Mundöffnung führt alfo gleich in 

den eigentlichen von einer runden contraftilen Haut ge= 
bildeten Mund und dieſer durch eine fehr Furze Speife- 
‚röhre in den geräumigen fugelförmigen Magen mit fünf 
Paar Blinddärmen. Eine eigene neßartig durchbrochene 
Haut und zahlreiche fehnige Faden halten den Magen in 
feiner Lage. Die dünne faft durchfichtige Wandung des— 
felben läßt fih in mehre Schichten zerfegen, auch Muskel— 
fafern und Gefäße erfennen. Bei den wenigen afterlofen 
Seefternen gehen vom Magen in jeden Arm ein Paar 
Blinddärme entweder vom Grunde an getrennt oder von 
einem gemeinfamen Stamme. Jeder Blinddarm befteht 

aus einem die Gingeweidehöhle des Armes durchziehens 

den Rohre, welches beiderfeitsS mit zahlreichen Aeftchen 
beſetzt iſt, deren jedes wiederum an beiden Seiten viele 
ausdehnbare Bläschen trägt. In Figur 466 ift die Ein— 
geweidehöhle geöffnet und an dem Arme f beide Blind» 
darme mit ihren Anhängen herausgenommen. Bei den 

Fig. 466. 

Geöffneter Seeftern. 

mit After verfehenen Seefternen ift der Magen durch eine 

Ningfalte von dem folgenden Abfchnitte getrennt, welcher 
die paarigen Blinddärme in die Arme entfendet und in 
einen Furzen Maſtdarm übergeht, der ebenfalls mit einigen 
blinden Anhängen verfehen ift. Diefe nehmen nur inner= 

halb der Scheibe zwifchen den Armen ihren Platz. Der 

After liegt auf der obern Seite der Körperfcheibe als feine 

Oeffnung in der Mitte oder neben derfelben, meift ver- 

ſteckt und erft nach Entfernung der Hautanhänge fichtbar, 

bisweilen von eigenthümlichen Wärzchen umſtellt. — 

Das Blutgefähfyftem ift nach dem bei den Seeigeln be— 

reits dargelegten Plane gebildet. Das Herz hat die Form 

eines ftarfen Gefäßes mit faferiger Wandung, ſenkrecht 

zwifchen einem obern und untern Gefäßringe ausgefpannt. 
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Der obere oder dorfale Ring, als vendfer gedeutet, ift 
weißfich und dünnhäutig und empfängt aus jedem Arme 

zwei lange Venenſtämme, deren Beräftelungen von den 
Blinddärmen kommen; andere Gefäße fommen vom 
Magen und den Gefchlechtsorüfen her. Der untere 

oder arterielle Gefäßring ift viel enger und muskulöſer, 
umgibt den Schlund und entfendet einen Stamm in 
jeden Arm, andere Zweige an den Magen und die Fort— 
pflanzungsorgane. Bei fo vollfommen ausgebildeten 
Kreislauf des Blutes können befondere Athemwerfzeuge 
nicht wohl fehlen und es ift höchſt wahrfcheinlich, daß 
die zahlreichen aus den oben erwähnten Boren der Haut 
bhervortretenden Faden als Kiemen die Refpiration ver- 
mitteln. Sie find musfulöfe Röhrchen, in denen man 
eine ftrömende Flüffigfeit erfannt hat. , 

Wie bei den Seeigeln erfcheint auch bei den Aſteroi— 

deen das Waſſergefäßſyſtem fehr vollfommen ausgebildet 
und wiederum nach demfelben allgemeinen Plane. Es be= 
ginnt namlich allgemein mit der Madreporenplatte, welche 
bier als Eleine rundliche und runzelige, fein ftebartig 
durchlöcherte Platte auf der Nückfeite in der Nähe des 
Nandes zwifchen zwei Armen liegt. Ihre oberflächlichen 
Nunzeln bilden oft zierfich gewundene Lamellen und ihre 
feinen Boren vermag das unbewaffnete Auge nicht zu er= 
fennen. Bei einer Gattung zerfällt fie in eine Gruppe 
Fleiner Täfelchen, bei andern ift fie in doppelter, fogar 

bis fünffacher Anzahl vorhanden. Die Vermehrung 
kommt gewöhnlich, aber feineswegs immer und aus— 
fchließfich bei Seefternen mit mehr als fünf Armen vor. 
Man hat in der Madreporenplatte, wie ſchon erwähnt, 

einen Anhalt finden wollen, die reguläre Sterngeftalt 
als eine fymmetrifche aufzufaffen; wie wenig natürlich 
eine folche Deutung aber ift, zeigt unverkennbar die 
häufige Vermehrung der Platte. Unter ihr beginnt nun 
der Steinfanal und fteigt fenfrecht bis in die Gegend 
des Falfigen Mundringes hinab. Er ift etwas gedrückt 
und ſchwach Sförmig gebogen, mit innerer Längsfalte 
verfehen (wie eingerollte Zimmetrinde) und aus an ein= 
ander gereihten Ringen gebildet. Außen gleichfam in 
ihn eingedrückt ift das Herz. Sein unteres Ende mündet 
in den Ringfanal, welcher gleich über der Mundhaut Tiegt 
und dicke fehnige eontraftile Wände hat. Er nimmt die 
Ausführungsgänge der fünf birn- oder traubenförmigen 
Poliſchen Blafen auf, die in den Interbrachiafräumen 

der Scheibe liegen, und ebenfo die neben diefen befind- 
fihen zehn Fugeligen Drüfenhäufchen, deren Bunctionen 
ebenfo dunkel und rathfelhaft find wie die der Poliſchen 
Blafen. Weiter geht nun von dem Ringe ein Wajfer- 
aefäßftamm in jeden Arm, welcher längs deren Mitte 
entlang läuft und rechts und links zahlreiche Zweige ab- 
giebt. Auf letztern erheben fich die zwifchen den Balken— 
fparren in der Armrinne hevvortretenden Füßchen, welche 
hohl und fehr dehnbar, bei großen Arten über Zolllänge 
ſich augftreden, immer aber gegen die Armfpige hin an 
Länge abnehmen. 

Die Organe der Empfindung nehmen wie bei den 
Seeigeln von einem Nervenfchlundringe ihren Ausgang. 
Derfelbe Tiegt in Form eines breiten platten Bandes 
fünfeckig um den Schlund herum und fendet in jeden 
Arm einen breitern ftarfen Nervenſtamm, welcher dicht 
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unter der Haut längs der Ambulacralrinne verläuft und 

rechts und links die Zweige für die Füßchen abgiebt. 
An der Spibe der Arme auf dem Endplättchen bauch— 
wärts, wo der Armnervenftamm endet, liegt ein rother 

Punkt. Die Seefterne richten die Armſpitzen ſtets auf, 
fo daß die rothen Endpunkte feitwärts und felbit nach 
oben fehen. Chrenberg deutete diefe Punkte zuerft als 
Augen, ohne einen Beweis dafür beibringen zu fünnen. 
Und fie find_wirffich Sehorgane, wie Häckel ganz neuer- 
dings ermittelt und Wilfon beftätigt hat, aber nicht ein= 
fache, wie man auf diefer tiefen Organifationgftufe er= 
warten follte, fondern zufammengefegte, aus 80 bis 200 

Aeugelchen gebildet, ähnlich wie bei Infeften und Krebfen, 
doch von einfacherem Bau, und noch mit dem Unterfchiede, 
daß ihre Anzahl mit dem Alter zunimmt. Sehr beweg- 
liche Stacheln Tegen ſich fhügend um und über die Augen. 
Bon andern Sinnesorganen hat man noch feine Spur 
auffinden können. — Die Fortpflanzungsorgane endlich 
vertheilen fi) auf männliche und weiblicdye Individuen 
und nehmen bei beiden ihre Lage in den Zwifchenarm- 
raumen der Körperfcheibe ein. Sie beftehen aus einer 
fehr wechfelnden Anzahl traubenförmig verzweigter Blind- 
fchlauche auf einem gemeinfamen Stamme und bei man— 
chen Seefternen noch in die Arme fich erſtreckend. Männ— 
liche und weibliche laſſen fich außerfich nicht von einander 
unterfcheiden, nur durch ihren Inhalt, der fie während 
der Sommermonate ftroßend füllt. Die Entleerung der 
Keime ift wieder ein phyfiologifches Näthfel, wie leider 
noch fo Vieles im Leben der niederen Thiere, Nur einige 
Seefterne nämlich haben eine fein durchlöcherte Platte 
oder Stelle am Rüden, durch deren Poren man die Eier 
gewaltfam hervorpreſſen kann, durd) fie mögen denn auch 
diefe ihren natürlichen Ausweg nehmen. Bei andern da= 
gegen gelang es nod) nicht befondere Deffnungen für die 
Gefchlechtsftoffe aufzufinden und man ift zu der Annahme 
genöthigt, daß die Schläuche zur Zeit der Gefchlechtsreife 
plaßen und ihren Inhalt in die Xeibeshöhle entleeren. 
Wie fie nun aus diefer ins Freie gelangen, darüber ift 
eine Anficht fehr fchwierig zu Außern. Größerer Scharf: 
finn und feinere Beobachtungsgabe, als die Zoologen bie 
jest aufzuwenden vermochten, ift zur Klärung diefer Ver— 
hältniffe erforderlich, aber die unaufhaltfam vordringende 
Forſchung wird auch fie noch durchdringen. So fehr 
flein die reifen Eier der Seefterne find, hat man an ihnen 
doch alle wefentlichen Theile des vollkommenen Eies erz 

fannt. 
Nach diefer Darlegung des allgemeinen Drganifas 

tiongplanes vergleichen wir nochmals den Seeftern mit 
dem Seeigel. Die fangen Strahlen oder Arme des eritern, 
welche diefe Thiergeftalt fo ganz abfonderlich erfcheinen 
laſſen, find näher betrachtet nur die verlängerten aus— 
gezogenen Eden der fünffeitigen Korperfcheibe und es 
fommen aud unter den Seefternen wirklich derartige 

armlofe fünfeefige Körperfcheiben vor, wie wir fpäter 
fehen werden. Wollen wir nun den GSeeftern in den 
Seeigel verwandeln: fo müſſen wir von erfterem die 
ganze Nückendede entfernen und die übrig bleibende 
Scheibe an ihren Ecken oder Armen aufwärts biegen, 
bis ihre Spitzen und Ränder ſich ſchließen. Dann er= 
halten wir eine Kugel- oder Kegelgeftalt, an deren Unter— 

Strahlthiere. 

feite in der Mitte der Mund liegt und von diefem aus— 
ſtrahlend die Armrinnen nun als Ambulacralfurchen bis 

zum Scheitel hinauf, zwifchen denfelben die ventrafen 
Randaffeln der Arme als Interambufacralaffeln; im 
Scheitel Tiegen die Augen an den urfprünglicyen Spigen 
der Arme und zwifchen ihnen als wefentlich nothwendige 
Theile von der Nüdkenfeite des Seefternes mit herauf | 

genommen der After und die Madreporenplatte. So 

haben wir alſo den Seeſtern in den Seeigel verwandelt. 

Nervenſtränge, Waſſergefäßſyſtem, Herz und Blutgefäße, 
Verdauungsapparat folgen. fehr feicht der vorgenommenen 
Aenderung, welche aber eine rein theoretifche ift und in 
der Natur felbft niemals beobachtet ift, die ung jedoch) 
von der Einheit des Schemas bei feheinbar fehr verfchie- 
denen Thiergeftalten überzeugt. Man könnte gegen diefe 
Vereinigung beider Typen unter ein Schema das häufige 
Vorkommen mehr als fünfarmiger Seefterne anführen, 
während doch all unfere Seeigel ftreng an der Grundzahl 
Fünf fefthalten. Dagegen geben wir zu erwägen, daß 
die Seefterne eine Stufe tiefer ftehen als die Seeigel und 
weil unvollfommener nicht mehr mit ftarrer Strenge die 
Grundzahl aufrecht erhalten, und ferner, daß es in der | 
paläozoiſchen Schöpfungsepoche ebenfalls Seeigel gab, 
welche in ganz gleicher Weiſe von der ſtrengen Geſetz⸗ 

mäßigkeit der lebenden abſchweifen. 
Die Seeſterne ſind über die Meere aller Rote vers 

breitet und zwar treten fie in den Falten Meeren reicher 
und manichfaltiger auf als die Seeigel, ohne in den 

wärmeren feltener als diefe zu fein. Leider iſt ihr 
Formenreichthum erſt an den europaifchen Küften genauer 
erforfcht worden, aus fernen Meeren fennt man fie bei 
Weitem noch nicht vollftändig. Während die meijten 
Arten ihren Berbreitungsbezirk auf ein Meer oder Faunen— 
gebiet befchränfen, hat man einzelne ſchon in den ent— 
fernteften Gebieten wiedergefunden, fo eine Art des Mittel- 
meeres zugleih an Sava und dem fürweftlichen Neuhol- 
fand, eine andere an Grönland, in der Nordfee und zus 
gleich an der Küfte Chilis, eine dritte an Sumatra und 
Südamerifa, und andere in entfprechend weiten Gebieten. 
Die Gattungen vertheilen ihre Arten zumeist über mehre 
Faunengebiete. In der Wahl ihrer Aufenthaltsorte be- 
funden ſie diefelbe Freiheit wie die Seeigel. Einige lieben 
fhlammigen, andere fandigen, Fiefeligen oder felfigen 
Meeresarund, nod andere verftefen fih in Felsfpalten 
und in Korallenriffen, ebenfo halten fich gewiffe Arten | 
nahe der Oberfläche im Niveau des Ehbeftandes, andere | 
gehen in Die Tiefe und felbit bis zu fehr beveutender, denn | 
man hat fie fchon aus 1200 Fuß Tiefe emporgebracht. 
Shre Bewegungen find ungemein langſam, fehleichend und 

werden mittelft der fehr dehnbaren Füßchen in den Arm= 
Die Arme können fie aufs und ab- 

wärts biegen umd einander nähern, fo daß fie auf den 
Rücken gelegt fih wenn auch Tangfam und befchwerlich, 

rinnen ausgeführt. 

doch wieder auf die Mundfeite wenden und fogar durch) 
Zuſammenlegen der Arme durch enge Felſenlöcher fchieben. 
Mittelſt eines jeden Armes kriechen ſie vorwärts. Trotz 

der äußerſt geringen Entwicklung der Sinnesorgane haben | 
fie doc) ein ſehr lebhaftes Gemeingefühl auf ihrer ganzen 
Ktörperoberfläche, jeder Theil derfelben ift fehr reizbar und 
empfänglich bei Berührung mit fremden Körpern und 

BD x ee 



h igeln, Seefternen und Fifchen. 

der Ernährung ziehen. 
Seeſterne Sehr gefräßige Thiere find und ihre Verdauung 
ſchnell verläuft. 
kraft, indem fie verlorene Arme mit all ihren Organen 

Stachelhänter. 

Beutethiere fcheinen fie augenblickfich zu erfennen. Ihre 
Nahrung befteht hauptfächlich in Mollusfen, auch in See: 

Kleine Beutethiere vers 
fchlingen fie ganz und fpeien die unverdaufichen Schalen 

derſelben wieder aus, große werden durch eine aus dem 

Magen entleerte Flüſſigkeit fchnell getödtet und zerſetzt. 
Einige Arten follen fogar ihren Magen aus dem unge 
mein dehnbaren Munde hervorſtülpen können und mit 

demſelben äußerlich den Nährſtoff aufnehmen. Auch ſah 
man ſchon mehre mit ihren Armen um eine Schnecke ge— 
ſchlungen, wie geknäuelt und alle an dem Beutethier mit 
dem Munde arbeiten. Wie der Verdauungsprozeß ver— 
läuft, darüber laſſen ſich nur Vermuthungen aufſtellen, 

denn aus dem bis jetzt bekannten Baue des Ernährungs: 
apparates fann man Feine fihern Schlüffe auf den Gang 

Wohl aber weiß man, daß die 

Sehr groß ift auch die Reproductiong- 

wieder erzeugt und felbit einzelne Arme mit einem neuen 
Munde verfehen und zum felbftändigen Leben befähigen 

fann, Diefe Energie der Lebenskraft fchafft bisweilen 
auch Monftrofitäten, indem fie einen Arm in der Mitte 
zu zweien fpaltet oder einen Arm allein auf often aller 
übrigen ganz übermäßig ausdehnt oder was gar häufig 
ift, die normale Zahl von fünf Armen um einen und 

felbft zwei individuell vermehrt. 
Die Fortpflanzung gefchieht auf gefchlechtlichem Wege 

und je nad) den Arten und den Klimaten, unter welchen 
ſie feben, zu fehr verfchiedenen Zeiten. Die Brut entwickelt 

ſich zum Theil nach Art derer der Seeigel, alfo unter Mes 

‚ tamorphofe der hier mehrfach verfchiedenen Larvenformen, 

andern Theils ohne eine eigentliche Verwandlung. 
‚ Beobachtungen find zwar auch hier nod) fehr lückenhaft, 
' haben aber doc) fihon ganz feltfame Entwicklungszuſtände 
‚ ermittelt. 

Die 

Wir fönnen diefelben bier nur andenten und 
müffen den, welcher ein befonderes Intereſſe für diefe 
Borgänge hegt, auf die betreffenden Arbeiten von Joh. 

Müller, Sars, Danielfen, Agaffiz u. A. verweifen. Bei 
Pteraſter entwickeln ſich acht bis zwanzig Junge in einer 
Höhle auf dem Rüden der Mutter, Diefelben find an— 

fangs oval, dunfel und ſchon mit Kalfförperchen in der 
Haut verfehen und haben einen engen Darm, welcher in 
der Mitte des Leibes in einer dunkeln körnigen Maffe 
endet. Die Körperfcheibe wird fünfeckig, der Mund rückt 
an eine Ede heran, der Darm Frümmt fih und mündet 
am entgegengefeßten Ende nad) außen. Dann ftredfen ſich 
die Eden zu Armen aus und erhalten an ihren Spigen 
die Augen, der Mund rückt in den Grund zweier Arme, 
falfige Stacheln fproffen auf der Haut hervor, endlid) 

bricht der After auf dem Rüden durch, während gleid)- 
zeitig der fpätere Mund unter der Haut in der Mitte der 
Unterfeite fich bildet, der Magen die fünf Blindſäcke in 
die Arme ausfentet und auch das Waffergefäßfyftem feine 

Stämme in diefelben ſchickt. Der frühere Darm verliert 

fih, und der Mund bricht durch, fobald das Thierchen die 

Bruthöhle der Mutter verläßt. Hier entiteht alfo der 

reife Seeftern unmittelbar aus der Larve, von welcher nur 

Mund, Darm und After verfchwindet. Andere Larven- 

‚geftalten haben Echinaſter und Afteracanthion, nämlich 
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folche mit Haftkolben (Fig. 467, bei s die Eifchafe, 
e Dotter, p Haftapparat, m Mund des GSeefternes). 

Das Ei verlaffend find fie ovale bewimperte infuforien- 
ähnliche Thierchen und ſchwimmen mit dem ovalen Ende 

voran. Nach wenigen Tagen wächft vorn ein kurzer Kol— 

Big. 467, 

SEE Er 

Entwicklung von Edhinafter, 

ben hervor, der einfach bleibt oder fich in zwei big fünf 
Wärzchen theilt und dem Thierchen zum Feftfegen dient. 
Diefer Haftapparat verfchwindet allmählig, wie der ovale 
Körper fünfeckig wird und Pedicellen erhält, welche zu je 
fünf in fünf Gruppen an der Bauchfeite hervorwachfen. 
Nun treten die fünf Eden ftärfer hervor, auf ihren 
Spiken die Augen, an der Umterfeite die Armrinnen, 
der Wimperbefaß verfchwindet und die länger gewordenen 
Füßchen verfehen fih am Ende mit Saugflächen. Das 
jeßt erft eine Linie große Thierchen finft zu Boden, ver— 
liert den Haftapparat vollig, öffnet den centralen Mund 
und beffeidet fi) mit Stacheln. So im Alter von ſechs 
bis fieben Wochen ift die Seefterngeftalt fertig und nimmt 
nun an Größe zu und bildet ihre iunern Organe allmäb- 
lich vollfommen aus. Noch andere Larven und zwar 
häufiger beobachtete find fo eigenthümfiche, daß man 
ihnen befondere Namen gegeben hat. Bon diefen trifft 
man die Bipinnarienlarven gar nicht felten im Nords 
und Mittelmeer, von 1/,, bie 3/;, Linien Länge, gallert 
artig und flachgedrüdt oval, mit Doppelt fo großem 
dünnem gallertigen Schild, deſſen Ränder paarige be= 
wegliche Seitenlappen bilden und überall bewimpert find. 
In der hintern Zeibeshöhle Liegt der Nahrungsfanal mit 
Mund und Magen und After, Am Magen entfteht zuerft 
die Madreporenplatte mit dem Steinfanal und Waſſer— 
gefäßſyſtem und zugleich ein blindfadartiger Anhang, aus 
welchem fich fünf Blinddärmchen, die Waſſerkanäle der 
fpatern fünf Arme entwideln. Ueber den Magen zieht 

fih von hinten her eine dunkelkörnige Schicht, als erfte 
Anlage des Perifoms des Seeſternes, denn in ihr ent— 
ftehen auch bald die Stacheln und Kalfförperchen und die 

fünf Arme wachfen hervor. Endlich löſ't fich der See— 
ftern von der Zarve los und führt nun ein eigenes Leben, 
während diefe fich auflöft und vergeht. Brachiolarien— 
farven nennt man ähnliche, aber mit drei warzigen Armen 
am Borderende, glasartig durchfichtige und gleichfalls 
mit Wimperfchnüren verfehene. Auch aus ihnen ent— 
wickeln ſich Seefterne, deren Entwicklung man Teider 

nod nicht vollftändig beobachten fonnte. Noch andere 
Larven heißen Tornarien. Ste haben außer den Wim— 

perfehnüren der vorigen noch eine Freisförmige Wimper- 
ſchnur um die Hinterfeite und zwei Augenflecken, aber 
feine Arme, find mehr kugelig aufgebläht und Liefern 

Seefterne, deren völlige Ausbildung ebenfalls noch nicht 
verfolgt werden Fonnte. Das weitere Wachsthum des von 

der Larve num unabhängigen jungen Seefternes erfolgt 
durch Ausdehnung aller ſchon vorhandenen Körpertheife 
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und dur Einfchaltung neuer Armglieder. Die urfprüng- 
lichen drei der letztern können ſich bis auf Hundert ver 
mehren, und die neuen pflegen ſtets vor dem Endgliede 

zu entftehen, 
Die Seefterne Tebten bereit8 in den Urmeeren der 

frübeften Schöpfungsepochen, ihre Meberrefte werden jedoch) 
erft in den Schichten des Jura- und Kreidegebirges haufig 
gefunden und machen fih auch in den tertiären wieder 
feltener. Leider geftattet ihr unvollfommener Erhaltungg- 
grad Feine eingehende Bergleichung mit den febenden Gat- 
tungen und Arten, fo'daß die verwandtichaftlichen Ver— 
hältniſſe der meiften fofftien Formen noch nicht ermittelt 
werden Fonnten. Ueber die Tebenden Gattungen und 
Arten, deren wichtigfte wir noch kurz charafterifiren 
wollen, haben ſich hauptfächlich Forbes, Joh. Müller, 

Gray, Sars, Philippi, Peters in fyftematifcher Hinficht 
verbreitet. Die Zahl der Gattungen ift geringer und 
ordnen ſich diefelben in folche mit und folche ohne After, 
und erftere wieder in folche mit vier und in folche mit 

zwei Reihen Saugfüßchen in den Armrinnen, Keine 
einzige Art hat für die menfchliche Deconomie eine Be— 
deutung. 

Asteracanthion. 1. Surdhenftern. 

Die einzige Gattung mit vier Reihen Saugfüßchen 
in den Armrinnen, deren Ränder mit mehren Reihen 
Stacheln beſetzt find. Den ganzen Körper befleiden 
ftumpfe oder fpiße, runde oder fantige Stacheln oder 
geftiefte Anöpfchen, bei einigen Arten regelmäßig, bei an— 

dern unregelmäßig geordnet. Zwifchen den Stacheln ift die 
Haut nadt und von zahlreichen feinen Poren durchbohrt, 
aus welchen im Leben die Tentafelfäden hervortreten. 

Die auf weichen Stielen fißenden zangenartigen Pedi— 
cellarien häufen fich Franzartig am Grunde der Stacheln 
an und ftehen auch zerftreut zwifchen denfelben. Der 
After öffnet fich neben der Mitte. Rücken- und Bauchfeite 
haben gleiche Bedeckung. Die zahlreichen z. Th. fehr 
großen Arten find über alle Meere zerftreut, am manich— 
faltigften jedoch in der Südſee entwickelt. 

Der gemeine Geeftern, A. rubens (Fig. 468 
von unten, bei a die Madreporenplatte, bei b ein Saug- 
füßchen vergrößert und Fig. 469 von oben), kömmt 
an manchen Küften Europas fo haufig vor, daß er als 
Dünger auf die Aecker gefchafft wird. Er fehlt daher 
auch in Feiner Sammlung. Bon feiner Körperfcheibe 
ftrahlen fünf flache, am Grunde breite, am Ende fpike 
Arme aus, welche dem TIhiere bis einen Fuß Durchmeſſer 
geben. Die Stacheln ftehen längs der Armrinnen dicht 
gedrängt dreireihig, am GSeitenrande eines jeden Armes 
in einer Reihe. Die Stacheln auf der Rückenſeite find 
fleiner, kegelförmig mit fpiß abgerundeten Enden und 
ftehen unregelmäßig zerftreut, nur längs der Mittellinie 
ordnen fie fich bisweilen in eine Reihe. Kränze von 
Pedicellarien umgeben die Stacheln. Die röthliche Farbe 
des Lebens braunt fi etwas an trodnen Exemplaren. 
Diefelbe ift ſchön rofenroth bei dem blos in den nor— 

diſchen Meeren heimatenden A. roseus mit dünnen runden 
Armen, auf deren Rücken Reihen von Platten Tiegen, jede 
mit einem Haufen Stachelchen, deren jedes in mehre fpiße 
Baden endet. Eine zweite grönländifche Art, A. polaris, 

Strahlihiere. 

Man 

Gemeiner Seeftern. 

wird nur zolfgroß und ift fechsarmig. Gemein an allen) 
europäifchen Küften ift noch A. glacialis, fünfarmig, hell 
rothbraun und bis anderthalb Fuß Durchmeifer. Durd | 
die Stachefreihen erfcheinen die Arme faft Fantig; zwei | 
Reihen ftehen längs der Bauchfeite neben der Rinne, eine 
regelmäßige Reihe längs jeder Seite der Arme, und drei 
Neihen oder aber minder regelmäßig geordnete auf der 
Nücenfeite. Auf dem Rüden der Scheibe ordnen fi) die | 
Stacheln meift in ein Fünfe und in deffen Mitte ftehen | 
einzelne oder viele Stacheln, alle fegelfürmig und am | 
Ende ſpitz abgerundet, an ihrem Grunde von einem | 
Kranze von Bedicellarien umgeben, deren einzelne größere | 
auch zwifchen den Stacheln fich finden. Befonders aufs | 
fällig erfcheint endlich A. helianthus aus dem Stillen ! 

Ocean durch die große und fehr fihwanfende Anzahl der 



übrigens fehr kurzen Arme, denn man zählt deren zwanzig 
bis vierzig; an der Bauchfläche und längs den Seiten 
er Arme ftehen regelmäßige Stachelreihen, auf dem 

Rücken minder regelmäßig drei Reihen und die Madre- 
porenplatte feßt fih aus vielen Stüden zufammen. A. 
aurantiacus von Chili trägt auf dem Rücken geftielte 

Knöpfchen und unterſcheidet ſich dadurch von allen übri— 
gen Arten. 

2. Stadelftern. 

- Diefe Gattung eröffnet die lange Neihe von See— 
fernen mit nur zwei Reihen Saugfüßchen in den Arm— 

Bonn und mit After. Shre verlängerten Arme find kegel— 
foͤrmig oder walzig und in der Haut fterft ein Balkennetz, 
welches Stacheln trägt. Pedicellarien fehlen. Im Grunde 

der Armrinnen ſtehen Stachelchen und am Rande derſelben 
einreihige Papillen. Der After öffnet ſich wie bei voriger 

Gattung neben der Mitte. Von den Arten kommen nur 
ſehr wenige in den europäifchen Meeren vor. SoE. seto- 
‚sus von fat Fuß Durchmeſſer, im frifchen Zuftande pur— 

purroth, getrocknet ſchmutzig gelb, mit fünf fehr ſchlanken 
Armen und mit feinen kurzen ftumpfen Stacheln. Der 
ebenfalls europäifche E. oculatus ift viel Feiner, dunfel- 
roth, ſehr kurzarmig und überall dicht mit Stacheln be— 
ſetzt. Der große ſüdamerikaniſche E. solaris zählt 14 bis 

‚21 Arme und zwar ganz furze, hat drei fange Papillen 
auf jeder Platte an. den Armrinnen, außen daneben zwei 
bis drei Stachelreihen, größere unregelmäßig geitellte 
Stacheln an den Seiten und Rüden der Arme und zwi— 

ſchen denſelben Tange zangenartige Pedicellarien. 

Echinaster. 

3. Sonnenftern. Solaster. 

- Auffällig durch Vielarmigfeit und charakterifirt durch 
‚die Dichtgedrängten Pinfelfortfäge auf der ganzen Ober- 
‚fläche, die feinen Tentafelporen dazwifchen, den mittel 
ſtändigen After und dur den Mangel ver Pedicellarien. 
‚Auf jeder Platte an den Armrinnen fteht ein Bapillen- 

kamm. Bon den beiden nordeuropäifchen Arten ift S. 
| papposus fehr gemein. Er erreicht bis einen Fuß Durch— 
meſſer und ſchmückt fich oberfeits blutroth, in der Mitte 

dunfel, dann mit heller zirfelförmiger Binde und wieder 
‚dunkel. Trockne Eyemplare in den Sammlungen find 

ſchmutzig und unrein gefärbt, ohne alle Zeichnung. Elf 

Papillen an den Rinnen, längs der Seiten mit einer Reihe 
* Höckern, die in große Pinſel auslaufen. Kleinere 

Pinſelhöcker auf der ganzen Rückenfläche. Die andere 
ſeltenere und kleinere Art, 8. endeca iſt röthlich und acht— 
bis zehnarmig mit dichter geſtellten Pinſelhöckern, deren 

Pinſel aus nur wenigen Borſten beſtehen. 
Diie ſehr nah verwandte Gattung Chaetaster iſt 
überall mit Platten befeßt, welche auf dem Gipfel dicht 
geſtellte Borſten tragen; zwiſchen den Platten einzelne 
große Poren. Ihre mittelmeeriſche Art, Ch. subulatus 
hat fünf ſehr ſchlanke pfriemenförmige Arme mit einer 
‚Reihe Papillen jederſeits der Rinne und außen neben den— 
ſelben mit Häufchen ganz Fleiner Stachelchen. Längs der 
" Bauchfeite der Arme liegen drei big vier Plattenreihen, 
‚daneben den Rand der Arme bildend zwei Reihen etwas 

I größerer Plättchen und auf dem Rücken fieben bis elf 

|  Naturgefchichte I. 5. 

pie vierzehn Furze platte zugefpißte Arme mit fehr langen 
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Reihen, deren mitte am größten find. Jedes Plättchen 
erhebt fich in einen Fortſatz, deſſen abgeftußter Gipfel 
dicht mit vielen kurzen Borften befegt ift. — Auch die 

viel artenreichere Gattung Ophidiaster oder Linckia ift 
überall mit geförnten Plättchen beffeidet und hat walzige 
oder kegelförmige Arme, aber die porenreichen Felder 
zwifchen den Plättchen find geförnt und der After Tiegt 

in der Mitte. Die Arten leben nur in warmen Meeren 
und befegen zum Theil ihren Rüden mit regelmäßigen 
Tafelreihen. So der ſicilianiſche O. attenuatus mit fünf 

fegelfürmigen Armen und fehr großen Bapillen an deren 
Furchen, von welcden die innern gleich groß und platt, 
die Außern dick und ftumpf find. Die Platten in vegel- 
mäßigen Reihen an den Seiten und auf dem Rüden der 
Arme haben gleihe Größe, die Bauchplatten find Heiner. 
Die ſchön rothe oder orangene Farbe verfchwindet bei 
trocknen Eyemplaren. Andere Arten tafeln ihren Rüden 
unregelmäßig wie der oftindifche O. miliaris von Fuß 
Durchmeſſer mit fünf walzigen ftumpffpisigen Armen, 

deren zweireihige Bapillen längs der Armrinne fehr Flein 
find und außen neben ſich drei bis fünf Reihen Fleiner 

Täfelchen haben. Alle Täfelchen tragen feine und gleich— 
mäßige Körnelung. O. multiforis im rothen Meere mit 
vier bis fechs fehr fangen Armen und zwei Reihen größerer 
Täfelchen an deren Seiten. Solche zwei Randplatten— 
reihen an den Armen kommen auch bei den Arten der 
Gattung Seytaster vor, welche auch zwifchen den Platten 
geförnt find und hier nur einzelne Boren haben und ihren 
After neben der Mitte öffnen. Der nur zweizöflige und 
dunfelorangefarbene Sc. milleporellus im rothen Meere hat 
fünf platte fpißige Arme mit zwei Reihen ungleicher Pa— 
pillen längs der Rinnen, ungleichen Platten in der obern 
Randreihe und Fleinen feingeförnten Rüdenplatten. Se. 
semiregularis bei Java. 

Die in unfern Sammlungen noch feltene Gattung 
Culeita zieht die Eden ihres fünffeitigen dicken Körpers 

nicht in Arme oder Strahlen aus, bekleidet fich mit ge= 
körnten Täfelchen und feßt die Armrinnen eine Strede 
auf den Rüden fort. Abweichend von ven letzterwähn— 
ten Gattungen befißt fie Elappenartige und zangenförmige 
Pedicellarien. Die im rothen Meere lebende C. coriacea 

von fünf Zoll Größe und über Zoll Diele am Rande hat 
einreihige Bapillen längs der Armfurchen, außen daneben 
dicke Höcer und dann ungleiche Knötchen. Auf dem 
Rücken und an den Seiten werden dieſe Knötchen Fleiner 
und fpißer, 

Asteriscus. 4 Afteriscus. 

Eine artenreiche und weit verbreitete Gattung, platt 
bis hochgewölbt, kurzarmig oder blog fünfedig und mit 
dünnhäutigem plattenlofem Rande. Die Täfelchen der 
Bauchfeite tragen Eleine fpike oder ftumpfe Stachelchen, 
nur eine auf jeder- Platte oder kammförmig geordnete. 
Aehnliche Blatten beffeiven den Rüden, wo fie vereinzelte 
Tentakelporen zwifchen fic) haben. Der After öffnet fich 

wieder neben der Mitte, 
Die gemeinfte Art lebt im Mittelmeer, A. palmipes, 

höchitens fehs Zoll groß und röthlich, mit fünf kaum 

fängern als breiten Armen und fehr platt. Die Bapillen 

an den Armrinnen ftehen zu fünf auf einem Blättchen. 
29 
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Die Täfelchen an der Unterfeite der Arme find mit vielen 
zarten borftenartigen einveihig geordneten Stacheln ge— 
front, die Täfelchen felbft in regelmäßige Längs- und 
fchiefe Querreihen geordnet am Bauche wie am Rüden 
und haben auf Teßterem nur längs der Mitte zwei Reihen 
Tentafelporen zwifchen fih. Keine Bedicellarien. ine 
zweite Art, in den europäifchen, aber auch in den indifchen 

Meeren vorfommend, erreicht nur vier Zoll Größe und ift 
am Rücken flach erbaben. Die Pfättchen der Unterfeite 
tragen meift nur zwei lange fpiße Stacheln, die Rücken— 
plättchen dagegen acht big zehn Furze; zwifchen allen zahl- 
reiche Bedicellarien. Der brafilianifche A. minutus von 
nur drei Zoll Größe und mit furzen dicken Stacheln in 
breiten Haufen auf der Oberfeite. A. australis an der 
neubholländifchen Hüfte noch kleiner, achtarmig, oben grün, 
gelb, roth und blau gefleckt, unterfeits blau, mit nur 
einem Stachel auf jeder Platte der Bauchfeite und fehr 
vielen auf den Rückenplättchen. Der grönfändifche A. 
militaris hat auf der Bauchfeite Querreiben von je ſechs 

Stadeln. 

Oreaster. 5. Budelfterm. 

Die eigenthümlich bergartige Geftalt der Arten diefer 
Gattung füllt fogleich in die Augen. Die Unterfeite ift 
namlich flah und der Rüden in der Mitte hoch gewolbt 
und von hier bis zur Spiße der Arme allmahlig abfal- 
(end. Die Seitenränder der Arme fafjen je zwei Reihen 
neförnelter Platten ein, von welchen jedoch die untere 
Reihe fhon ganz auf die Bauchfeite gefchoben ift. Den 
übrigen Körper befegen Feine oder aroße Platten, blos 
gekörnte oder behöderte und ſelbſt beftachelte. Die Boren- 
felder zwifchen den Rückenplatten find porenreich und ges 

Big. 470. 

Nebgitteriger Buckelftern. 

Strahlthiere. 

fürnt. Die Bedicellarien ungeftielt, Elappen= oder zangen- 
fürmig und der After neben der Mitte gelegen. 

Nur eine Art Tebt im Mittelmeer, viele andere in 
tropifchen Meeren. Der nebgitterige Budelftern, O. reti- 
eulatus (Fig. 470 von der Unterfeite), lebt an der warmen’ 

Dftfüfte Amerifas und mißt einen Fuß Durchmeffer. 
Die fünf dien Arme find verhäftnigmäßig kurz, langes 
ihrer Rinnen ftehen einreihige Bapillen, ſechs auf jeder 
Platte, von welchen die beiden mittlen die größten find, 
außen daneben eine Reihe ftarfer Stacheln und dann 
arobe Körnelung mit einzelnen ftachelfürmigen Höckern. 
Den feharfen Rand der Arme bilden 16 bis 24 größere 
Platten mit Stachelhödern. Auf dem Rüden tritt ein - 
regelmäßiges Neb von Balfen mit dreiedigen Mafchen 
deutlich hervor und mit Stacheln auf-den Kinotenpunften. 
Alle Mafchen des Netzes find von Poren durchſtochen. 
Steine Flappenartige Pedicellarien machen fi) nur auf der - 
Bauchſeite bemerflih. Dieſe Art feheint die haufigfte in 
unfern Sammlungen zu fein. O. tubereulatus im rothen 
Meere erreicht nur acht Zoll Durchmeffer, hat dreifantige 
Arme, zwei Reihen Bapillen längs deren Rinnen, ſiebzehn 
große Randpfatten an jedem Arme und auf dem Rüden 
ein Balfenne mit unregelmäßigen Mafchen. Die andern 
Arten Fommen fehr felten zu ung und mögen daher hier 

unbeachtet bfeiben. | 

Die Gattung Goniodiseus begreift fünffeitige flache 
Scheiben, wiederum mit zwei Neihen großer gekörnter 

Randpfatten, welche beide den dicken Rand bilden. NRüden- | 
und Bauchfeite find getäfelt. G. Sebae im rothen Meere 
und an den Molucken mißt nur drei Zoll Durchmeffer und | 
bat fehs Randplatten an jedem Arme, zwei Reihen ') 

Papillen längs deren Rinnen, breite fechg= || 

jeitige Bauchpfatten mit dichter Körnelung | 
und neßartig durch Balfen verbundene | 
Nücentäfelhen. Der große chinefifhe G. | 
pentagonulus mißt feh8 Zoll Durchmefjer 
und bejegt feinen Rand mit 12 Platten am 
jedem Arme, deren Rinnen auf drei Reihen | 

Papillen und die Bauchfeite mit fehr großen 
Pedicellarien. In diefe Verwandtfchaft ge 
hört auch der Figur 471 dargeftellte gewür⸗ 
felte Seeftern, Astrogonium tesselatum Oft | 

indiens mit großen ftarfgewölbten Rande | 
platten. | = 

6. Blattftern. | Archaster. 

mit zwei Reihen großer Platten, von welchen | 
die untern bis an die Rinnen ſich erftrecden I 
und befchuppt, die obern dagegen gefürnelt 
und beborftet find. Die Rückenfläche iſt 
eben und dicht mit Fortfägen bedeckt, deren 
Gipfel Borftenfronen tragen. Der After 
fiegt in der Mitte. Die wenigen Arten | 
heimaten an den warmen Küften Aſiens. 
Der dunfelbraune A. typieus mit 36 Rande | 
platten an jedem Arme und zwei Reihen 
Papillen an den Armfurchen. A. angulatus | 

! | 
l 
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Gemwürfelter Seeftern. 

mit 70 Randplatten ohne Stacheln an den Armen im 
oftindifchen Oceane. 

7. Kammſtern. 

Durch den mangelnden After unterfcheidet fih der 
Kammſtern von allen vorigen Gattungen, das ift freilich 
ein an trodnen Exemplaren nicht immer feicht oder ficher 
erfennbares Merfmal und man muß daher bei der Bes 

ftimmung zu andern auffälligern Eigenthümlichkeiten 
feine Zuflucht nehmen, um fo mehr, da noch andere Gat- 

tungen gleichfalls afterlos find. Der platte Körper 
jtreft fünf lange Arme aus, deren Rand von zwei Reihen 

großer Platten befegt ift. Die untern Platten reichen big 
an die Armrinnen und find mit ftachelartigen Schüppchen 
beffetdet, welche fich gegen den Rand hin in fängere be= 
wegliche Stacheln vergrößern. Die kleinern Rückenrand— 
platten find blos geförnelt und nur bisweilen beftachelt. 

Die flache Rückenſeite zeigt Dichtgedrängte zierliche Bor— 
ftenpinfel. 

| Die zahlreichen Arten bevölkern die Meere beider 
Erdhälften und ordnen fich nad) der Bewehrung ihrer 
 NRücenrandplatten in drei Gruppen. Einige tragen 
namlich auf diefen Platten je zwei oder mehre Stacheln 
und zu diefen gehört der ſchöne, wohl in feiner Samm— 

ung fehlende A. aurantiacus, der in anderthalb Fuß 
großen Eyempfaren im Mittelmeer vorfömmt und am 
gründlichiten von allen Seefternen unterfucht worden iſt. 

An jedem der fünf fchlanfen Arme zählt man 40 bis 
50 Randplatten und an den Armrinnen ftchen zu innerft 

auf jeder Platte drei dünne Papillen, daneben nad außen 
je zwei platte, breite und größere und dann Haufen 
großer und Feiner. Aus der dichten Befchuppung der 
Bauchplatten ragen einzelne platte lanzetliche Stacheln 
hervor und ihren Rand bewehren fpißige größere Stacheln. 

Die viel Eleinern Rückenrandplatten tragen auf ihrer für- 
neligen Oberfläche je zwei furze Stacheln, in den Arm— 
winfeln nur einen. Die Borftenpinfel der Rückenſeite 
ftehen dicht gedrängt. Pedicellarien fehlen diefer und 
allen Aftropectenarten überhaupt. Aus der Gruppe mit 
nur einem Stachel auf den Rückenrandplatten fommen 
im Mittelmeer zwei Arten ebenfalls nicht gerade felten 
vor. Der fehr fchmalarmige A. bispinosus hat funfzig 

Astropecten. 

bis fechzig Nücenrandplatten an jedem Arme und auf 
denfelben eine Reihe großer fpiger Stacheln. In der 
innern Bapillenreihe der Armfurchen ftehen je drei Fleine 
Papillen auf jeder Platte, außen daneben größere. A. 
polyacanthus mit etwas kürzern und breitern Armen und 
größern Stacheln auf der Bauchfeite,; 33 Rückenrand— 
platten an jedem Arme, Don den Arten ohne Stacheln 
auf den Nücdenrandpfatten lebt A. spinulosus an Gicilien 

mit 24 Randplatten an jedem Arme, fünf bis fehs Pa- 
pillen auf jeder Rinnenplatte in drei Reihen und mit fehr 
fleinen Rüdenrandplatten. Diefe find bei A. pentacan- 
thus gleichmäßig granufirt und zu 40 bis 50 an jedem 
Arme, bei A. subinermis zu 70 bis 80, beide Arten 
mittelmeerifch. 

Bon den andern beiden afterlofen Gattungen ift 
Ctenodiscus mit zwei grönländiſchen Arten flach und 
fünfeckig mit zwei Reihen glatter Nandplatten, die nur 
an den Rändern fammartig gewimpert find, und mit 
Borftenpinfeln am Rüden. Die Gattung Luidia befikt 
an ihren langen Armen nur unterfeits eine Neihe be— 
ftachelter Ranpplatten und auf der ganzen Rüdenfeite 
Borftenpinfel, 

Dritte Familie. 
Schlangenſterne. Ophiuridae. 

Die Schlangenfterne bilden mit den Seeſternen ver- 
eint eine den Seeigeln und den Haarfternen gleichwerthige 
Familie und haben wir fie Daher auch in der eingangs 

mitgetheilten Familienüberſicht nicht befonderg aufgeführt. 
Wenn wir fie hier num von den Seefternen trennen: fo 
aefchieht Das nur aus methodiſcher Rückſicht für unfere 
Daritellung. Sie bieten der Unterfchiede fo viele von 
den Afteriden, daß deren Berüchjichtigung Die allgemeine 
Schilderung ſehr erſchwert, ohne daß durch eine befondere 
Sharafteriftif das nahe verwandtfchaftliche Verhältniß 

verdumfelt wird. Die Schlangenjterne find alfo ebenfalls 
Seefterne, nur find ihre Arme nicht bloße Fortfeßungen 
der Körperfcheibe, fondern find fcharf von diefer abgefeßt, 
und haben niemals eine Rinne für die Saugfüßchen. 

Im Innern beftehen diefe allermeift drehrunden Arme 
aus einer langen Reihe entfernt wirbelähnlicher Kalk 
förperchen, welche aelenfig mit einander verbunden in 
einer ventralen Rinne das Waffergefäß und den Nerven- 
ftamm aufnehmen. Beide Stämme geben rechts und 
tinfs fo viele Seitenzweige ad, wie Wirbel vorhanden 
find. Dieſe Wirbelreihen werden nun eng umhüllt von 
dem Hautffelet, fo daß alfo eine Eingeweidehöhle in den 
Armen bier bei den Schlangenfternen nicht vorhanden ift. 
Das äußere Gerüft befteht aus Längsreihen derber 
ſchuppenähnlicher Plättchen oder Schilder, nämlich einer 

Bauchreihe und einer Nücenreihe und zwifchen beiden 

aus zwei Seitenreihen. Die Schilder der letztern tragen 
je eine ſchiefe Querreihe feiner Stacheln und auf ihrer 

Grenze gegen die Bauchfchilder befinden fich die Oeffnun— 
gen, durch welche Die Sapgfüßchen hervortreten. Bis— 
weilen beffeiden nicht Schilder, fondern eine derbe nackte 

Haut die Arme und die Körperſcheibe und dann fpalten 

und veräſteln fich zugleich die Arme und befißen in all 
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ihren Veräftelungen die Fähigfeit fi) mundwärts einzu— 
frümmen. Die Körperfcheibe ift nackt, befhuppt oder 
getäfelt mit Schildern, auch wohl ftachelig. Auf der 
Nückfeite treten haufig über dem Grumde eine jeden 

Armes zwei Falfige Schilder, die Radialfchilder hervor 
und auf der Bauchfeite zwifchen den Armen fünf foge- 

nannte Mundfchilder, deren jedes die Bafis für zwei be— 
nachbarte Arme bildet und gegen den Mund hin von zwei 

abgefonderten Leiften eingefaßt ift. Die einfpringenden 
Ecken des fternförmigen Mundes feßen mit dem Siefer 
fenfrecht in den Mund hinein und find hier mit harten 

Papillen oder Zähnen bewehrt. Uebrigens zerlege man 
vorfichtig einige trockne Schlangenfterne und unterrichte fich 
unmittelbar von dem Bau des falfigen Gerüftes. Pedi— 

ceflarien und bewegliche Stacheln fehlen den Schlangen- 
fternen gänzlich. Als Madreporenplatte fungirt häufig 
eine der. fünf Platten an der Bauchfeite der Körper— 
ſcheibe, welche dann durch eine deutliche Vertiefung von 
den übrigen unterfchieden iſt. Unter ihr beginnt der 
Steinfanal und tritt wie bei den Seefternen mit dem 
Ringkanal in Verbindung. Der von diefen ausgehen- 
den Stämme für die Arme ift fchon gedacht, ebenfo der 
darauf ftehenden Füßchen, welche ebenfo wenig wie dag 
Nervenſyſtem einen allgemeinen Unterfchied von den See— 
fternen bieten. Nur fehlen bier die Augen an den End— 

fpißen der. Arme. Der Magen fendet feine Blindfäde 

in die Arme und richtet feine fünf Eden gegen die ein= 
fpringenden Winfel zwifchen den Armen. Der After 
fehlt allgemein. Das Blutgefäßfyftem wurde noch nicht 
forgfältig unterfucht und befondere Athemorgane find 
nicht vorhanden. Dagegen befigen die Schlangenfterne 
abweichend von den Seefternen am Grunde ihrer Arme je 
ein oder zwei Paare fpaltenförmiger Oeffnungen, welche 
den Keimftoffen der Fortpflanzungsorgane zum Austritt 

dienen. Die Entwicklung erfolgt theils ohne theils mit 

Verwandlung. Die ohne Metamorphofe fich entwiceln- 
den Arten haben in jedem ihrer zehn Eieritöde ftets nur 
ein Ei, welches in einem immer größer werdenden Blind» 
facfe zum kleinen Schlangenftern ſich ausbildet, der endlich 
bei ein bis zwei Linien Größe durch die Gefchlechtsfpalte 
am Grunde des Armes ausfchlüpft. Er hat anfangs eine 

rundlich fünfeckige Scheibengeftalt mit roth durchfcheinen- 
dem Magen und an den Eden mit Yfürmigen Anfängen 
des Kalfgerüftes und den erften Saugfüßchen daneben. 
In der Mitte der Unterfeite hat fich bereits der fünf- 
ftrahlige Mund geöffnet und in der Rückenhaut ein Kalf- 
ne angelegt. Am Munde entftehen die Faffigen Kiefer, 
das Gerüft der Arme wächft weiter durch Neubildung von 
Stäbchen und Gittern, fodaß bei anderthalb Linien Größe 
ſchon acht Armglieder zu zählen find. Die Entwidlung 
aus einenthümfichen Larven, welche eine ganz überrafchende 
Aehnlichkeit mit denen der Seefterne und Seeigel zeigen, 
wurde ebenfall8 an verfchiedenen Arten beobachtet. Man 
findet dieſe Pluteus genannten Larven (Fig. 472. 473) 
vom Frühling bis Herbft oft in großer Menge fchwimmend 
an der Oberfläche des Meeres. Sie beftehen aus adıt 

fchlanfen Kalkſtäbchen, an welchen die Weichtheile fo aus— 
aefpannt find, daß die Spike das Hinterende bildet und 
der Nahrungsfanal in der Körpermitte fiegt. Die An— 

einanderfügung der Kalkftäbchen, deren Größe und Neigung 

Strahlthiere. 

Fig. 472. 

Pluteuslarve mit dem Schlangenftern. 

ift je nach den Arten bier wie bei den Seeigeln verfchteden. 
Die glashellen Weichtheile füllen den Raum zwifchen den 
felden aus. An ihnen bemerft man am vordern breiten 
Ende den mittlen Mund, der durch einen weiten ovalen | 
Schlund in den fehr geräumigen weit nach hinten reichen | 

den Magen führt. Von diefem gebt ein Furzer Darm nad 
unten und vorn zum After. Die Flare Körpermaffe, in | 
welcher diefer Nahrungsfanal eingebettet ift, überzieht | 
auch die Kalfftäbchen und bewimpert ihre Oberfläche. Wie 

bei den Plutensfarven in vorigen Familien beginnt auch. | 
hier um den Magen eine trübe Bildungsmaffe fich abzus 
fagern in Form zweier Längswülfte rechts und Tinfe, 
dann eine folche quer vor dem Magen und eine kappen⸗ 
fürmige hinter demfelben. Letztere beide entfprechen der 
Bauch- und Rücdenwandung des fpätern Schlangenfternes. | 

Am Schlunde zeigt ſich darauf ein Sädchen mit fünf in 
einer Reihe Tiegenden auswärts gefehrten Blinddärmchen 
als erfte Anlage des Waffergefäßfyftemes. Die Arme 
wachfen hervor und an ihnen die Sauafüfchen und je | 
mehr die Geftalt des Schlangenfternes mit ihrem Falfigen | 

Gerüſt fich ausbildet, in dem Grade verfchwindet auch die 
Gallertmaſſe des Larvenförpers und deren Kalfgeitalt zer I 
fplittert und wird theilweife reforbirt. Endlich finft bee 

junge Schlangenftern auf den Grund und beginnt nun | 

mit den Armen und ihren Saugfüßchen zu friechen. Gr 
ift in diefem Alter exit 3/,, Linie groß und bildet die an⸗ 
gelegten Theile allmählig aus. » j 
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Die Ophiuren führen eine den Seeſternen gleiche 
Lebensweiſe und ſind bei der größern Beweglichkeit ihrer 
Arme nur ſchneller und gewandter in ihren Bewegungen. 

Sie verbreiten ſich auch über alle Meere und in verſchie— 

denen Tiefen, bleiben aber an Manichfaltigkeit der Gat— 
tungen und Arten hinter vorigen zurück. Ihr Vorkommen 

in frühern Schöpfungsepochen iſt durch vereinzelte Foſſil— 
reſte in den verſchiedenſten Gebirgsformationen erkannt 
worden. Die lebenden Gattungen ſondern ſich in zwei 

ſehr leicht unterſcheidbare Gruppen, deren wichtigſte Ver— 
treter wir uns noch näher anſehen müſſen. 

1. Ophioderma. 

Früher begriff man ſämmtliche Schlangenſterne mit 
einfachen, ungetheilten Armen unter dem einzigen Gat— 

tungsnamen Ophiura, ſeitdem man aber in ihrem Bau 

erhebliche Unterſchiede erkannt hat, war man genöthigt 

mehre verſchiedene Gattungen aufzuſtellen und jenen erſten 
Namen für die Bezeichnung der Familie zu verwenden. 

Zunächſt iſt das Vorkommen von zwei oder vier Ge— 

ſchlechtsſpalten in dem Raum zwiſchen je zwei Armen 
ein den Geftaltenreichthbum ſondernder Charakter. Die 
Gattung Ophioderma hat vier folcher Spalten, je zwei 
und zwei hinter einander gelegen. Diefelben find groß 
genug, um an jedem trocdnen Exemplare fogleich erfannt 
zu werden. Außerdem werden die Ophiodermen charaf- 

terifirt durch die bloße Körnelung ihrer Scheibe, durch 
die beweglichen Papillen oder Stacheln an den Seiten 

ihrer Arme und durch die harten Papillen an den Mund- 

fpalten. 
Bon den wenigen Arten fümmt der langarmige 

Schlangenftern, O. longicauda (Fig. 474, a von unten, 

Ophioderma. 

Langarmiger Schlangenftern, 

b von oben, e Armftüd von unten, d dafjelbe von oben), 
im Mittelmeer vor und tft in allen Sammlungen zu 
finden. Die Arme fpannen bis acht Zoll Lange und 

erfcheinen oft gelb geringelt oder gefprenfelt, während 
die allgemeine Färbung braun ift. Ihre Lange beträgt 
den fünffachen Durchmeffer der Scheibe. Auf der Rüd- 
feite diefer treten bisweilen aus der Körnelung am Ur— 
fprunge der Arme zwei Fleine glatte Radialſchilder hervor, 
welche fonft von der Granulation verdedt find. Die 
Mundfchilder find breiter als fang und rundum von 

Körnchen umgeben. Die Rüdenfihilver der Arme bilven 
quere Schienen, fehr breite und oft getheilte, die Bauch— 

ſchilder find fo breit wie fang und auf den Seitenfchildern 
ftehen je zehn oder elf furze platte ftumpfe Bapillen, welche 
die nächfte Reihe nicht erreichen. An jeder Deffnung für 

die Saugfüßchen liegen zwei Schüppchen. 

2. Ophiolepis. Ophiolepis. 

Durch nur zwei Gefchlechtsfpalten zwifchen je zwei 
Armen unterfcheidet fich dieſe Gattung von der vorigen, 
ffimmt darin aber mit allen folgenden überein. Uber fie 

beffeidet ihre Scheibe und Arme mit harten Theilen, mit 
nacdten Schüppchen oder Schildchen, hat eine einfache 

Reihe harter Papillen an den Mundfpalten, einfache 
Mundſchilder und an den Seiten der Arme PBapillen oder 
Staheln. Einige der Arten umgeben die Schuppen ihrer 

Scheibe mit einem Kranze Fleinerer Schüppchen und er— 
fcheinen dadurch fehr zierlich bekleidet. Von ihnen lebt 
der geringelte Schlangenftern, O. annulosa (Fig. 475, 

Geringelter Schlangenftern. 
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a Armſtück von unten, b daffelbe von oben, e Scheibe 
von unten, d diefelbe von oben), im oftindifchen und 
rothen Meere, ift oberfeits röthlichbraun und auf den 

Armen mit dunfel violeten Binden gezeichnet. Die 
Schildchen der Scheibe decken ſich nicht dachziegelfürmig 
und die Gefchlechtsfpalten find von einer langen und 
breiten Leifte begrenzt. Auf dem Rüden Tiegen zehn 
etwas größere Schildchen zu je zweien einem Arme gegen- 

über und zwifchen jedem Paare drei in einer Längsreihe, 
welchen am Anfange des Armes zwei quere folgen. Die 

Fleinen Mundſchilder find langer als breit und die fie an 
der Spige begrengenden Leiften dreiedig. Die Bauchfeite 
der Arme beffeidet eine Reihe ebenfo breiter wie langer 

Schildchen, während die am Rüden der Arme breiter als 
fang find. Auf jedem Seitenfchilde der Arme zählt man 
ſechs oder fieben fehr Fleine walzige Bapillen, welche nur 
bis auf die Mitte des nächften Schildes reichen. An den 

Tentafelporen ftehen je zwei Schüppchen. Andere Arten 
zieren die Schuppen ihrer Scheibe nicht mit einem Kranze 

Fleiner Schüppchen. Unter diefen ift der gewimperte 
Seeftern, O. eiliata, in den europäifchen Meeren der ge— 
meinfte. Selbiger erreicht fieben Zoll Größe und trägt 

fich grünfich, bisweilen mit dunfeln Querbinden auf den 
Armen und einigen Fleden auf dem Rüden. Seine 
Arme find viermal fo lang wie der Scheibendurchmeifer 
und die Schuppen der Scheibe dachziegelfürmig von un— 

gleicher Größe. Die Radialfehilder des Scheibenrückens 
find fo groß, daß fie nur einer Schuppenreihe Platz 
zwifchen fich laſſen. Auch die Mundſchilder find fehr 

groß, länger als breit, die Leiſten an deren Spiben 
dagegen fehr fehmal. Am Grunde der Arme trägt die 
Scheibe einen Kamm von PBapillen, der fi auf dem 
Armrüden wiederholt. Die zarten Arme verdünnen fich 
ungemein ſchnell und enden ganz fpißig, haben anfangs 
breite, fpäter lange Rückenſchilder, fehr kleine breite 
Bauchſchilder, welche durch die herübergreifenden Seiten— 
fihuppen getrennt werden, Cine zweite viel Fleinere 
europäifche Art eben diefes Formenfreifes, O. squamata, 
hat gleich große dachziegelige Rückenſchuppen, ſich be— 
rührende Radialſchilder, Kleine Mundſchilder, auf dem 
Rüden der Arme rundliche, an deren Bauchfeite fünf: 
erfige Schilder. Kine dritte Gruppe von Arten befigt 
außer den Schuppen auf der Scheibe noch Stacheln. 

Deren Mitglieder wurden bisher nur an den europäifchen 
Küften beobachtet: fo O. scolopendrica, braun mit orange: 
farbenen Binden an den Armen und mit zehn Strahlen 
reihen runder Schuppen auf dem Rüden der Scheibe und 
mit platten ftumpfen Stacheln an den Armen; O. bra- 
chiata ganz auffallend langarmig, mit Fleinen ovalen 
Schuppen und zwifchen 300 bis 400 Glieder in den 
Armen; O. Ballı oft ſechsarmig, mit dachziegeligen 
Schuppen und kleinen rundlichen Mundſchildern. 

Als ſehr nah verwandt zeigt ſich die weit verbreitete 
und ebenfalls ſehr artenreiche Gattung Ophiocoma, von 
der man einzelne Vertreter fast in jeder Sammlung findet, 
Sie körnelt ihre Scheibe gleichmäßig, Defekt die Mund— 
fpalten ganz mit harten Zähnen und die Seiten der Arme 
mit glatten Stacheln. O. tumida im Bufen von Genua 
ift braum, mit Freisrunden Munpfchildern und vier Stachel= 
reihen. Der fchwarze Schlangenftern, O. nigra (Fig. 476, 

Strahlihiere. 

a von unten, b von oben, e Rüdfeite des Armes, d Bauch— 

feite deffelben), febt in den nördlichen europaifchen Meeren 
und größt fechs Zoll. Seine fleinen Mundfchilver find 
breiter als lang und an den Seiten der Arme ftehen bis 

Fig. 476, 

Schwarzer Schlangenftern. 

fechs Reihen dünner zarter Stacheln. O. arctica bewohnt 
den hohen Norden, die Küften Spikbergens, ift grünfic) 

braun, mit fehr kleinen Munpdfchilvern, ſechseckigen Bauch— 
fhildern an den Armen und fieben fehr fangen dünnen 
Stacheln auf jedem Seitenfchilde. — Die Gattung Ophia- 
cantha beffeivet ihre Körperfcheibe mit rauhen Höckerchen 

oder zackigen Körperchen und die Arme bis auf die Rücken— 
und Bauchfeite mit rauhen Stacheln. Ihr gehören O. 
setosa im Mittelmeer und O. spinulosa an Spißbergen. 

3. Ophiothrir. 

Wenn auc in der allgemeinen Tracht den vorigen 
Gattungen fehr ähnlich, zeigt diefe Gattung bei näherer 
Bergleichung docherhebtiche generifche Eigenthümfichfeiten. 
Sp fehlen ihr die Bapillen an den Mundfpalten und die 

störperfcheibe ift oft mit beweglichen Härchen oder Stachel- 
chen beſetzt, worauf fich ihr fyftematifcher Name bezieht. 

Aus der Haut des Rückens treten mehr minder deutliche, 
nackte oder fpärlich bewehrte Radialſchilder hervor; die 
BZahnpapillen bilden an den vorfpringenden Mundeden 

eine Art Bürſte; die Stacheln der Arme find ftachelig und 
die Schuppen an den Poren undeutlich oder fehlend. Die 

Ophiothrix. 
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europäifchen Meere und befonders das Mittelmeer birat 
mehre Arten. Unter diefen haben einige bewegliche Stacheln 
auf der Körperfcheibe, wie die fehr gemeine O. fragilis, 
welche bräunlich, grünlich, fleckig, gebändert bis fieben Zoll 
groß vorkömmt. Ihre Arme mefjen den achtfachen Schei= 
bendurchmeffer und die Scheibe trägt zwifchen den Fangen, 
zarten, fpigen Stacheln einzelne zackige Körner. Die 
Radialſchilder find entweder ganz nackt oder mit nur 
feinen Stacheln beſetzt; die Mundſchilder breiter als 
lang, die Bauchfchilder der Arme viereckig, die Rücken— 
ſchilder gekielſt. An den Seiten der Arme ftchen fechs 
oder fieben Reihen platter, zarter Stacheln. Die viel 

feltenere, baue O. echinata im Mittelmeer größt nur 
drei Zoll und bat fange, ungemein zarte haarförmige 
Nücenftaheln, an den Seiten der Arme neun Stachel- 
reihen. Andere Arten Förneln ihre Körperfcheibe, fo 
O. eiliaris mit feidenglängenden, haarförmigen Stacheln 
an den Armfeiten, und O. violacea mit weißen, dunfel 
viofet eingefaßten Langsftreifen auf den Armen. 

Eigenthümlich harafterifirt durch bewegliche Hafen 
oder Krallen unterhalb der ftacheligen Armftacheln er- 
jheint die Gattung Ophionyx, deren Scheibe übrigens 
mit einzelnen mehrzackigen Stachelchen befeßt ift und der 
Mund nur Zahnpapillen hat. Die Arten find felten und 
flein. O. Savignyi in Aegypten mit feinen fehr funzen 

Härchen auf dem Rücken der Scheibe, mit herzförmigen 
Mundfchildern, gekielten obern Armfchildern und drei 
zadigen Hafen. 

4. Medufenftern. 

Durch die gabeltheifige BVeräftelung der Arme ins 
Unbeftimmte erhalten die Medufenfterne ein fo abfonder- 
fiches Ausfehen, daß man fie blos deshalb für gefährlich 
umd giftig gehalten hat. Die Arme fpalten fich entweder 
fhon vom Grunde aus und vielfach oder erft am Ende 
und minder Aftig. Bei erftern läßt fich die Anzahl der 
Armglieder auf mehr denn 200000 ſchätzen. Die Haut 
erfcheint dem bloßen Auge nadt und Falfig, zeigt aber 
unter Vergrößerung etwa 400 Kalkſchüppchen auf jedem 
Armgliede. Das ergiebt Zahlenverhäftniffe, welche ftau= 
nende Bewunderung erregen, die wir jedoch auch bei den 
Wirbelthieren nachrechnen Fünnen, wenn wir ihre Haare, 

einzelne Muskelfaſern u. dal. Theile und Theifchen zählen 
wollen, woran fchwerlich Jemand denft. Die Mundfchilver 
der vorigen Gattungen fehlen hier, aber die Mundränder 
find mit ftachelartigen Papillen befeßt und die Bauchfeite 
der Arme mit Fleinen Papillenkämmen. Die Jungen aller 

Arten haben einfache Arme und erft bei weiterem Wachs— 
thum gabeln fich diefelben. 

Die einzige Art mit bleibend einfachen Armen (Aste- 
ronyx), Eu. Loveni an der norwegifchen Küfte, erreicht 

Fußgröße, ift nadthäutig, mit zehn Strahfenrippen auf 
dem Rücken der Scheibe, mit Fleinen Häfchen an den 

Papillen der Arme, welche fehr kurz und zu vier bis fünf 
in Querreihen geordnet find. Solcher Querreihen zählt 
man auf den fihlanfen, fein fpißig ausgezogenen Armen 
je etwa dreihundert. Die Art mit erft an der Spike 
verzweigten Armen lebt im indifchen Ocean und wird 
als generifch eigenthümlich unter dem Namen Trichaster 
palmiferus (Fig. 477, a von unten, b Scheibe von unten 

Euryale. 
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in natürlicher Größe, ec diefelbe yon oben, d Armende 

in natürlicher Größe) oder gefingerter Medufenftern auf- 
aeführt. Cr hat Mundfchilder und am Rande der Kör— 

perfcheibe noch je zwei Schilder zwifchen den Armen. Die 

Mundpapillen find fein und walzenförmig. Die Baud)- 

Fig. 477. 
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Gefingerter Medufenftern. 

feite der Arme beffeidet blos weiche Haut, die Seiten 
fleine PBlättchen, über welchen dicke ftumpfe Stacheln 
ftehen. Das gemeine Medufenhaupt oder Schlangen- 
haupt, Euryale verrucosa (Fig. 478, a von oben, b von 

unten, ce Scheibe von oben und d von unten in natür= 
ficher Größe), ift eine der wunderfamften Thiergeftalten. 
Im Leben ftredt es die in umferer Abbildung eingerollt 
dargeftellten Arme gerade aus und gleicht dann einer weit 
ausgebreiteten Blume, hebt man e8 aber im Waffer em— 
por: fo läßt es die vieläftigen Arme nach unten hängen, 
rollt diefelben aber aus dem Waffer genommen nad) oben 

um die Hand. Go eingeroflt pflegen auch die trodnen 
Exemplare in Sammlungen zu fein. Die Arme ver- 
zweigen fich fchon vom Grunde aus, anfangs in gleid)- 

fchenflige Gabeln, fpater gehen die Aefte feitfih vom 
Hauptftamme ab. Steine Bapillenfamme ftehen an der 

Bauchfeite der Arme und bewehren ſich gegen deren Ende 
hin mit Häkchen. Die Rückenſeite der Arme ift fehr fein- 
förnig mit einzelnen Warzen. Auf der Scheibe treten die 

Arme als Rippen hervor und dieſe tragen dunkelbraun 
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geringelte Knoten, die Mundränder ftachelartige Bapiffen, 
welche an den vorfpringenden Winfeln größer werden und 
fich über die Kaufläche diefer Winfel fortfegen. Nur im 
indifchen Deean heimiſch. Das gerippte Medufenhaupt, 
Eu. costosa (Fig. 479, a von oben, b Scheibe von unten), 

unterfcheidet fih von voriger Art durch den Mangel der 
Warzen auf den Rippen und Armen, hat vielmehr auf 
erftern zwifchen den feinen Körnern einzelne ftumpffegel= 
fürmige Stacheln und an der Bauchfeite fehr breite Rippen. 
Da die Körner der Haut flach und ftumpf find: fo fühlt 
fich diefelbe glatt an. Nur die weitern Verzweigungen 
der Arme tragen zwei bis drei furze Papillen. Diefer 
fehr großen Art fteht die nordifche Eu. Linki nicht nad), 
welche den Rücken ihrer Scheibe gleichförmig dicht mit 
fegel- und walzenförmigen Fortſätzen beffeidet und auch 
die Bauchfeite der Arme granulirt. Die viel Ffeinere Art 
im Mittelmeer, Eu. arborescens, fleckt die Rückenfeite 

ihrer Scheibe ſchwarz und zieht längs der Papillenfamme 
auf den Armen zwei dunfle Streifen. Den Mund faßt 

ein heller Ring ein. Jedes Körnchen auf der Scheibe 
zeigt unter der Zoupe auf feinem Gipfel ein feines fpikes 

Stachelchen, während die Körner auf den Armen platt 

Strahlthiere. 

und rundlich ſind. Jede Papille an den feinern Arm— 

äſten trägt einen ſchlanken gekrümmten Hafen. Bei der 
füdfichen Eu. exigua von nur fünf Zoll Größe fehlen die 
Nippen auf der Scheibe, welche wie die Arme grob gefürnt 
ift. Die Bapillen haben an der Spiße wieder eine Fleine 
zurüdgebogene Kralle. 

Vierte Familie, 
Haarſterne. Crinoiden. 

Sp wunderfam dieſe Thiergeftalten find, ebenfo 
wunderlich verfuhren ihre Bearbeiter in der Benamfung. 
Nachdem zuerft I. S. Müller die ganze Familie mit dem 
Namen Grinoideen d. h. Lilfienförmige getauft hatte, be= 

eilte ſich Blainville fie Afterenerineen zu nennen. Mit bei- 
den nicht zufrieden verwandelte fie Edw. Forbes in Fieder= 
jehreiter oder Pinnigraden und Auften gar in Pinnigra- 
daftellen, obwohl diefe Thiere überhaupt nicht fehreiten. 
Später fchlug Joh. Müller vor, fie Actinoideen, d. h. 
ftrahlenförmige zu nennen und neuefteng will Bronn den 
geeignetiten Namen Grinactinoten gefunden haben. Alſo 
ſechs verfchiedene Namen für eine fehr fcharf harafterifirte 
Familie und alle fechs von befonnenen und verdienten, 

nicht von Teichtfertigen und oberflächlichen Forſchern ein- 
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geführt. Wozu das? fragt jeder meiner Lefer, da dod) 

der erite Name Grinoideen vollfommen ausreichte, Nun 
es iſt in der Naturgefchichte wie in allen andern Gebieten, 
daß Jever feine Anſicht für die befte und richtigfte halt 
und Ddiefelbe zur Geltung zu bringen fucht, felbft wenn 
nit folchen Anfichten die Sache an fich nicht um einen 
Schritt weiter gebracht, ihrer Erkenntniß vielmehr gefchadet 
wird. Und leider fteigert ich Diefe Sucht der Namenver— 

bejferung und Namengebung in allen Zweigen der ſyſte— 
matischen Naturgefcbichte von Jahr zu Jahr, fo daß die 

unnügen Namen bereits zu einem erdrücenden Ballaſte 
angehäuft find und in micht gar ferner Zeit die ganze 
Syftematif erdrüden und erftiden werden, Wir haben 
unfere Zefer mit dem Schmuß der Synonymie nicht be- 

läſtigt, weil unfere Darftellung eben nur die Kenntniß der 
Thiere und ihrer Organifation felbft bezweckt, haben damit 
freifich unferm Buche auch den äußern Schein des Hoch— 
nelahrten genommen und von den Dielen, welche heut zu 
Tage den Werth der Bücher nur nach den neuen Namen 

und völlig nußlofen Titerarifchen Citaten beurtheifen, ung 
den Vorwurf der Oberflächlichkeit zugezogen. Der Vor— 
warf füllt auf fie felbft zurück und wir befchäftigen uns 
ungeftört mit der Sache felbft, hier alfo mit der Familie 

der Grinoideen oder Saarfterne, 
Die Haarfterne unterfcheiden ich bei nur oberfläch- 

licher Vergleichung von den Seefternen Scheinbar blos da= 

durch, daß ihre Arme mit haarähnlichen Ranfen befiedert 
oder in ſolche getheift find und daß fie bei becherförmiger 
Einfenfung ihrer Körperfcheibe die gefiederten Arme nad) 
oben bfumenartig zuſammenlegen und entfalten. Und 
diefe Blumenähnlichfeit fteigert fich noch durch die. Bes 
feitigung auf einem Stiele. Sobald man ihren Bau 
aber näher unterfucht, fehwindet die Aehnlichkeit mehr 
und mehr und man hat Mühe, im bloßen Schema dieſer 
Blumengeftalt die nähern Beziehungen zu der ideellen 
Anlage des Seefternes wieder zu erfennen. Der Stiel, 
auch Säule genannt, mittelſt deſſen die Grinvideen an 
dem Boden befeftigt find, ift ihr unweſentlichſter Theit, 

denn bei vielen ift er nur im Jugendzuſtande vorhanden 
und verfchwindet mit dem reifen Alter, nur bei einer 
Gattung unter den lebenden erhäft er ſich bleibend. Er 
befteht aus einzelnen Kaffgliedern, welche durch elaftifche 
Fafern mit einander verbunden ihm Biegfamfeit vers 
feihen, und aus äußerlich angelenften, ebenfo zuſammen— 
geſetzten Kalfranfen. Der eigentliche Körper, bei den 
Seefternen feheibenförmig, hat hier Becher oder Kelch— 
geftalt und wie bei allen Echinodermen ein aus Kalkaſſeln 

gebildetes und feftes Gerüft. Die Bafis deſſelben ift bei 

den im reifen Alter ungeftielten Haarfternen ein Kalk— 
fnopf mit fünfeefiger oberer Berandung, bei den geftielten 
eine aus fünf Stücken zufammengefehte fünffeitige Kalk— 
platte. Ihre einzelnen Stüde heißen aber Bafalien. An 
die fünf Seiten diefer Bafis legen ſich ebenfoviele Aſſeln 
in einigen Kreifen an und bilden die Kelchradien oder 

Radialien. Auf jeder Affel des letzten Kreifes ſitzen zwei 

Arme, welche einfach bleiben oder fid) theifen. Nur die 

gefchloffenen Sreife gehören zum Kelch, deſſen Inneres 

die Körperhöhfe mit den Eingeweiden darftellt, und als 

obere Dede eine nackte oder Falffchuppige von Mund und 

After durchbrochene Haut hat. Der fünfedige Mund liegt 
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entweder in der Mitte oder ift gegen die Arme hingefchoben 
und befikt Feine Bewehrung. Der etwas vöhrenförmige 
und einziehbare After nimmt ftetS außerhalb der Mitte 

Plab. Bon den Mundwinfeln laufen auf der Deckhaut 
fünf tiefe Burchen aus, welche fih vor dem Rande gabeln 
und dann alfo zu zehn auf die zehn Arme übertreten, um 
hier die Ambufacraffurchen zu bilden. Die Armgfieder 
find in Form und Berbindungsweife verfchieden: hinficht- 
fich eriterer gleichmäßig und mit geraden Verbindungs— 
flächen oder mit folchen fchiefen, fo daß fie abwechfelnd 
von der einen zur andern Seite Feilförmig find; beweglich 
verbunden durd ein elaftifches Band oder unbeweglid) 
durch eine Naht. Letztere Verbindung ift für die Syſte— 
matif befonders wichtig und heißen deßhalb zwei durch 
Naht verbundene Glieder ein Syyygium, das unter der 
Naht Tiegende Hypozygale, das obere Epizygale. Die 
Syzygien find fehr regelmäßig an den Armen vertheilt; 
bei einigen Arten zählt man nur zwei big vier, bei an- 
dern acht bis zehn und felbft mehr Glieder zwifchen den— 
jelben. Die Verzweigungen der Arme nennt man Hände 
und Finger, ohne daß diefelben auch nur die entferntefte 
Aehnlichkeit mit diefen Gliedern bei dem Menfchen haben. 

Sie find bald regelmäßige, wenn beide Gabeläſte gleich 
ftarf und in ihren Beräftelungen gleichen Schritt halten, 
bald unregelmäßig, wenn die innern einander zugefehrten 

Perzweigungen eines Armpaares fchwächer als die Außern 
und minder zahlreich oder ganz einfach find. Zuweilen er= 
fiheint regelmäßig abwechfelnd der rechte und linke Zweig 
eines Armes ſchwächer als der andere, welcher hierdurch 
zu einem mitten Hauptzweige oder Afte wird und ein 
fiedertheiliges Anfehen befömmt. Die Anzahl der außer: 
ften Verzweigungen eines Armes fann von 2, 4, 8, 16, 

32 und höher fteigen. Wie an der Säufe oder bei den 
freifebenden an dem Knopfe ftehen auch an den Armen 
Ranken, Fiederfädchen, Pinnulä, an jenen in Quirlen, 
an diefen wechfelsweife an der rechten und linken Seite, 
alfo in der ganzen Länge der Arme zweireihig. Jede 
Ranke iſt beweglich eingelenft und beſteht aus zehn, 
zwanzig oder mehr Gliedern. Die erfte außere Ranfe 
ftebt gewöhnlich am zweiten Glied, die erfte innere am 
vritten Gliede des Armes, und das erfte Glied ſowohl 
der erften als der weitern Theilung hat gewöhnfich Feine. 
Beim Abwechfeln der Binnufa zählen die beiden ein Syzy— 
gium bildenden Glieder ftets nur für ein Glied, fo daß 

das Hypozygale frei und die Pinnufa jedesmal am Epizy— 
gale gelenft. Auch die Geftaft und verhäftnißmäßige 
Größe der Ranfen gewährt beachtenswerthe Charaktere 
für die Syftematif und die an den Enden der Arme be— 
findfihen Pinnulä zeichnen fich oft durd Dornen an 
ihrer Nückjeite aus, die fogar hafig werden und zum Feſt— 
halten dienen, Die Bauchfeite der Ranfen hat wie die 
Arme eine Rinne, welche in die Armrinne hinabläuft und 

die diefelbe auskleidende Haut bildet an den Seitenwänden 
einen ftüßenden feinen Kamm von Blättchen, während im 
Grunde der Ninne mifroffopifch Eleine Füßchen ftehen, 
welche die Nahrung in die Armrinne und in diefen ent= 
fang zum Munde führen. Die Zahl der Kalkſtückchen 
in vielgliedrigen Haarfternen mit beranfter Säufe fteigt 
ing Ungeheuerliche. Auften hat diefelbe bei einer dem 

febenden Bentacrinus fehr nah verwandten foffilen Art 
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auf 781,690 berechnet, wovon 700000 Glieder auf die 
Ranfen fommen. 

Das eben befchriebene kalkige Gerüft läßt ſich an 
trocknen, fo wie an fofjifen Arten genau unterfuchen, wo= 
gegen die weichen Theile nur an ganz frifchen Thieren 
und von fehr geübten Anatomen erforfcht werden fünnen. 
Der wie erwähnt bald mittelftändige, bald eycentrifche 
fünfffappige, unbewehrte Mund führt durch eine Furze 
Speiferöhre in den allmahlig fich erweiternden Darm, 
welcher mit einem Blindſacke beginnt und mit einer Win— 
dung rechtwärts auffteigend zum Afterrohr läuft. Er 

ift an der die Bauchhöhle ausfleidenden etwas Faffigen 
Haut befeftigt. Im Grunde der Kelchhöhle unter dem 
Eingeweidefade Tiegt eine zweite Höhle, von welcher feine 
Kanäle in die Radialafjeln des Kelches, in die Arme, 

deren Verzweigungen und die Nanfen und in die Säufe, 
wenn folche vorhanden, ausgehen. Es find die fogenanne 
ton Nahrungsfanäle, deren jeder gemeinlich die Mitte der 
Salfglieder durchbricht. In den Achfelgliedern, welche die 
Theiläfte der Arme tragen, fpaltet fi) der Nahrungsfanaf 
ebenfalls und feßt dann in beide Aefte fort. Im Grunde 
der eben bezeichneten Kelchhöhle Tiegt ein ſackförmiges 
Herz, welches feinhäutige Gefäaßröhren durch alle Nah— 
vungsfanäfe entfendet. Für Verbreitung der Nahrungs- 
flüffigfeit durch alle Theile des Körpers ift alfo durd 
diefes Gefäßſyſtem genügend geforgt und man hat bei 
dejfen hoher Ausbildung aud forgfam nad) dem Athem— 
organ geforfcht. Bei den freien Comatulen feheinen die 
in der Afterröhre befindfichen Längsfalten mit Rlimmer- 
bewegung gleichfam als Afterfieme die Athmung zu ver 
mitteln. Bei dem geftielten Pentacrinus dagegen zeigen 
die dünnen Kalfplättchen, welche auf ver häutigen Kelch- 
decke Tiegen, einzelne feine Boren, welche vielleicht Athem— 
wafjer in die Leibeshöhle eintreten Taffen. Das fehr ent- 
wicelte Waſſergefäßſyſtem befteht aus Kanälen, welche 
unter den Armrinnen entlang laufen und wie bei den 
Scefternen die Füßchen in denfelben mit Waffer verforgen. 
Diefelben laufen bis unter den Mund, erweitern fich hier 
und fenfen fih in die Höhlen einer ſchwammig Falfigen 
Kelchſpindel, welche jedody nicht allgemein vorhanden ift 
und daher nicht als wefentlicyes Gentralorgan des Waffer- 
gefäßſyſtemes betrachtet werden darf. Die Beweglichkeit 
der Säule und Ranfen wird durch Sehnen und eine 
efaftifche Zwifchenfubftang vermittelt, an den Armen und 
deren Ranfen dagegen durch feine Musfeln in Verbindung 
mit derfelben Subftanz. An das Grundglied der Ranfen 
fegt fi) ein von dem betreffenden Gelenkgliede der Arme 
kommender Musfel, welcher die Ranke an den Arm niederzus 

legen vermag. Die freilebenden Komateln vollführen ihren 
Ortswechfel dur Senken und Heben, durch Schwingen 
der abwechfelnden fünf Arme, das Kriechen mittelft der 
Haftapparate an den Armen. Beiderfei Bewegungen ver- 
rathen jedoch weder Lebhaftigfeit noch Energie und die 
Haarfterne find ebenfo träge und langſame Thiere wie die 
Seeigel und Seefterne. Dom Nervenfyftem kennt man 

nur erft die Hauptftränge in den Armen, den wahrfchein- 
lich vorhandenen centralen Nervenfehlundring Fonnte man 
noch nicht nachweifen. DBefondere Sinnesorgane fehlen 
gänzlich. Das allgemeine Wahrnehmungsvermögen fiheint 
befonders in den Ranfen zu ruhen, welche ihren Nerven- 
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faden von den Armfträngen erhalten und bei Ausfpreizung 
der Arme allfeitige Einflüffe empfinden. Die Fortpflan- 

zungsorgane endlich machen ſich nur während der Laichzeit 
bemerffich und zwar am Grunde der dem Körper zumächft 
ftehenden funfzehn bis zwanzig Nanfen eines jeden 
Armes, indem hier die Haut der Bauchfeite ſtark an— 
ſchwillt. Bei einigen Individuen enthalten diefe zahl— 
reihen Auftreibungen männliche Keime, bei andern Eier; 
nach Thompfon find diefelben jedoch zwitterhaft auf einem 

Individuum vereinigt. Die Entleerung beider erfolgt 
durch Platzen der Hülle, da man befondere Deffnungen 
für den Austritt nicht auffinden Fann. Die Laichzeit 
fallt in die Sommermonate. 

Die Entwicklung der Haarfterne zeigt Avar ebenfalls 
eine Verwandlung, aber aus ganz andern Larvenzuſtän— 
den, als in den vorigen Familien. - Das befruchtete Ei 
nimmt nämfich alsbald eine Längliche Form an und läßt 
aus feiner zerplatzenden Hülle einen ringsum bewimper- 
ten, ganz infuforienähnlichen Embryo von 1/,, Linie 
Länge hervortreten, welcher taumelnd und fchnellend um— 
herſchwimmt. Am dritten Tage tritt an dem anfangs 
diefer gewefenen Vorderende ein Büfchel großer Wimpern 
hervor und unter demfelben an der Unterfeite eine hefle 
Stelle. Bis zum fünften Tage entjtehen drei helle erhabene 
Neife um den geftreeften Körper ebenfalls mit Büfcheln 
größerer Wimpern, am fechften Tage nod) ein wierter Reif. 
In der Haut erfcheinen bereits zarte Kalkſtäbchen, deren 
Aeſte fi) zu einem Kalknetz verbinden. 
felben nehmen fortwährend Kalkerde auf und verengen ſich 
dadurch mehr und mehr. Nahe hinter der erften hellen 

Die Lücken des⸗ 

Stelle bricht eine runde ſchnell ſich nach hinten verlän- | 
gernde Deffnung durch; der Körper krümmt ſich etwas 
ein und feine Oberhaut hebt fi) ab; die vordere Tichte 
Stelle und der erfte Reif verfchwinden,, an Stelle des 
hintern hellen Feldes aber treten acht big zehn gefmöpfte 
Saugfüßchen hervor, mittelft welcher das Thierchen nun 
fricht. Endlich ſchnürt das Hinterende fi) ab und läßt 
in feinem Innern die Bildung von Krallen erfennen. 
Wie nun weiter die Berwandlung in dem reifen Haarftern 
zu Stande fommt, hat feider noch Niemand beobachten 
fünnen. Der nächit ermittelte Zuftand gleicht fo völlig 
einem geftielten Haarjtern, daß derfelbe von feinem erften 

Entdecker Thompfon als europäifcher 
Pentacrinus (Fig. 480) befchrieben 
wurde. Diefe Larve fißt auf einem 
fadenförmigen Stielchen feſt und läßt 
am obern Köpfchen einige Fädchen 
hervortreten. Der Stiel verlängert 
und verdickt ſich und zeigt bald deut— 
liche Gliederung, der Kopf wird dunf- 
fer und die Mundfüden bewegen fich 
nad) allen Seiten. Alsbald fproffen 
nun auch die fünf Armpaare hervor 

und an der Umterfeite Ranfen. In 
der Haut bilden Kalkſtäbchen zu einem 
Neg verbunden die Anlage des fpätern 
Kalfgerüftes. Das Thierchen ift jebt 

Fig. 480. 

nachwachjenden Arme und des Stieleg 
ftarf ſchwefelgelb. An feiner Unter Gomatulalarve. 
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feite wächft ein Wirtel zehngliedriger Ranfen hervor, am 
Kelche ſelbſt werden die drei Kreiſe der Radialaſſeln deut— 
lich unterfiheidbar, ebenfo Mund und After auf der Bauch: 
derfe. Endlich erfolgt die Ablöfung vom Stiele und das 
Thierchen bewegt fich frei, um die num vollſtändig ange- 
legten Organe zur Reife auszubilden. Die Zugendzuftände 
der bleibend gejtielten Haarfterne oder Pentacriniten find 
noch gänzlich unbefannt. 

Die Haarſterne leben in den gegenwärtigen Meeren in 
ganz auffällig geringer Manichfaltigfeit, in nur drei Gat- 
tungen mit 38 Arten. Ste wählen fehr verfihiedene Tiefen- 

tegionen zum Aufenthalt und nähren fich von fehr Fleinen 
weichen Thierchen, Nur die Gattung Comatula vertheift 
ihre Arten über die Meere aller Zonen von Grönland bie 
in die Tropen, die beiden andern Gattungen heimaten in 
Weitindien. Ihre Bedeutung im Haushalt der Natur ift 
jedenfalls eine fehr untergeordnete, war aber in frühern 
Schöpfungsperioden ebenfo unzweifelhaft eine fehr ein- 
flußreiche. Schon in den Alteften verfteinerungsführenden 
Gebirgsfchichten findet man ihre Foffilrefte, welche zum 

‚ Theil höchſt eigenthünfiche und abſonderliche Typen an— 
deuten, ſämmtlich aber von den jetzt lebenden erheblich 
unterschieden find. Erſt in. der Epoche der Triasforma— 
tion nehmen fie allmählich den allgemeinen Charafter Des 

heutigen Grinoideentypus an, bilden denfelben zugleich) 

unter Befchranfung ihrer Manichfaltigfeit in der Jura— 
und Kreideepoche noch entfchiedener aus und ftellen ſich 

bereits in der tertiären Zeit ganz auf die Stufe der Ent- 
wicklung, welche fie in der gegenwärtigen Schöpfung nod) 
einnehmen. Jede paläontofogifche Sammlung hat die 

foffifen Arten in vielen und meift fchönen Arten aufzu= 
weiſen, aber nicht jede zoologifche Sammlung zeigt ung 

lebende Exemplare, obwohl die an den europäiſchen Küſten 

heimifchen Arten leicht mit dem Schleppneg zu fifchen find. 

Eine befondere Gruppirung der drei Gattungen, 
welche die Familie heutzutage repräfentiren, ift nicht 

nöthig, ihre Unterfchiede fallen ſogleich in die Augen. 

1. Saarfterne. Comatula. 

Diefe erfte Gattung, für welche häufig aud der 
Leadyfche Name Alecto gebraucht wird, begreift alle im 
reifen Alter frei lebende, alfo die ungeftielten und nicht 
feftfißenden Haarfterne. Sie haben nur im jugendlichen 

Alter einen gegliederten biegfamen Stiel, mittelft deffen 
fie an fremde Körper feftgewachfen find, im reifen After 
bleibt von diefem Stiele nur ein Kalffnopf am Kelche 
vorhanden. Ihr Kelch ift übrigens im Verhältniß zu den 
von feinem Nande ausgehenden Armen ftets fehr Flein, 

die Arme aber in Größe, Zahl, Veräftelung und Beran— 

fung fehr verfchiedenartig.. Wir haben in der Charafte- 

rijtif der Familie hauptfächlich die Organifation diefer 
Gattung berücfichtigt und halten ung daher hier nicht 
mehr mit allgemeinen Betrachtungen auf, fondern führen 
fogleich einzelne Arten vor. Diefelben ordnen fih in 
zwei Gruppen, nämlich in ſolche mit zehn und ſolche mit 
mehr als zehn Armen. Bon den erftern erwähnen wir 
den neuholländifchen Haarftern, C. Adeonae (Fig. 481, 
a von der Unterfeite, nur etwas verkleinert, b von oben 

mit verftümmelten Armen, e Theil eines Armes von 

unten und d von oben, e vergrößerte Ranfe vom Ende 
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Neuholländifcher Haaritern, 

eines Armee). Er wird nur vier Zoll groß und febt na 
der neuholländifchen Küfte. Am Knopfe feines Kelches 
ftehen zwanzig Nanfen, jede aus ebenfo vielen Gliedern 
gebildet, von welchen das vorlehte nach innen einen 
fleinen Dorn trägt. Die radialen Affeln bifden wie die 
unmittelbar folgenden Armgfieder zwei fcharfe Kanten. 
Ueber dem Achfelgliede hat das dritte Glied das erfte 

Syzygium, weiterhin ftehen drei bis fünf Glieder zwifchen 
den Syzygien der Arme und die erften Nanfen an diefen 
find die längſten. Der ebendort lebende rofige Haarftern, 
C. rosea, unterfcheidet fich durch feinen fehr breiten vollig 

flachen Knopf mit achtzehn vandftändigen Nanfen aus je 
32 niedrigem Gliedern und mit größter fünfter Ranke an 

den Armen, Der indifche Haarftern, C. solaris, bis zwei 
30* 
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Fuß groß, befikt als Kelchknopf eine fünfeckige, in der 

Mitte vertiefte Scheibe mit einer Randreihe von 14 bie 
2Ogliedrigen Ranfen. Die Armglieder find am Nücken 
flah und greifen Feilformig in einander und die erfte 
Armranke ift die größte. Der mittelmeerifche Haarftern, 
C. mediterranea (Fig. 482), gehört ebenfalls in dieſe 

engere Verwandtſchaft und ift bei Trieft, Nizza, Marfeille 
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gar nicht felten, doch nur mit dem Schfeppneß zu fifchen 
und bei feiner Zartheit ungemein vorfichtig zu behandeln, 
um ihn in fihönen Exemplaren für die Sammlung zu 
erhalten. Sein faft Fugeliger Knopf trägt 30 big 40 
Ranken, weldhe aus 18 bis 20 Gliedern beftehen und 
am Tebten Gliede einen Hafen und ein Dornen haben. 
Die Armglieder ftehen abwechfelnd an den Seiten etwas 
hervor, wodurd fie ſchwach knotig erfcheinen. Der ſelte— 
nere mittelmeerifihe Spinnenftern, C. phalangium, wird 
viel größer bis ſechs Zoll Durchmeffer, hat einen fehr 
hoben ſchmalen Knopf mit 25 bis 30 Ranken, deren jede 
45 lange dünne Glieder zahlt, und fehr lange dünne 
Ranken an den Armen. Der grönländifche Haarftern, 
C. Eschrichti, erreicht die riefige Größe von über zwei 
Fuß und lebt an der grönländiſchen Küfte in taufend 
Fuß Tiefe. Seinen halbkugeligen Knopf beſetzen hundert 
lange Ranfen mit je 45 bis 50 Gliedern. Die Arm— 
glieder greifen Feilförmig in einander und die erfte Ranke 
fteht am zweiten Armgliede. — Die Arten mit mehrfach) 
getheilten Armen find noch zahfreicher als die der eriten 
Gruppe, aber in unfern Sammlungen feltener, feine 
einzige europaifh. C. Savignyi im rothen Meere einen 
Fuß groß mit zwanzig Armen und dreißig Nanfen am 
Knopfe; C. fimbriata an Geylon mit ebenfo viel Armen, 

aber mit nur funfzehn randftändigen Nanfen am Knopfe 
und größter erfter Ranfe an den Armen; C. japonica aus 
dem japanifchen Meere mit 27 Armen und mit funfzig 

zwangziggliedrigen Ranfen am Knopfe; C. palmata im 
indifchen Dceane von Fußgröße mit 35 bis A5 Armen 
und am flachen Knopfe mit 25 bis 30 Nanfen, deren 
feßte zehn Glieder je ein Dornen haben; O. novae 
Guineae mit 56 Armen und nur funfzehn Knopfranken; 
C. Bennetti mit über fiebenzig Armen u. a. 

2. Bentacrinusg. Pentacrinus. 

Inmitten des vorigen Jahrhunderts gelangte der erite 
PBentacrinit aus dem antillifchen Meere nach Paris und 
wurde von. dem forgfaltig beobachtenden Guettard be= 
fchrieben. Erſt in diefem Jahrhundert gelangten weitere 

Grempfare daher nad) Europa, deren drei in London, Die 

übrigen in Copenhagen, Greifswalde und Berlin auf 

bewahrt werden, fo daß im Ganzen zehn befannt find, 

Der Bau des Falfigen Gerüftes ift zumal von Job. 

Müller fehr gründlich unterfucht worden, dagegen Die 

Weichtheile nur erft theilweife zergliedert werden fonnten, 

daher das verwandtfchaftliche Verhältniß zu den unge 

ftieften Haarfternen noch nicht befriedigend aufgeklärt ift. 

nd diefer einzige Bentacrinus, P. caput Medusae (Big. 

483), deffen wenige Exemplare S. Schulze auf drei Arten 

vertheilen möchte, ift der heutige Vertreter eines in frühern 

Schöpfungsepochen fehr geftaltenreichen, Formenkreiſes, 

deſſen Ueberreſte in einzelnen unferer Gebirgsjchichten 

maffenhaft aufgehäuft und längſt befannt find. 

Fig. 483. 
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Pentacrinus. 

Der Stengel oder die Säule des Pentacrinus als 
erfter unterfcheidender Theil von den Comateln iſt fünf- 
feitig und trägt Wirtel gegliederter Ranken, welche nad) 
oben fchneller einander folgen und an etwas höhern 

Gliedern eingelenft find. Der oberfte Wirtel fteht am 

dritten, der zweite am fünften, der dritte am neunten, 
der vierte am fechzehnten Stengelgliede und fo fort bie 
achtzehn Gfieder die Wirtel trennen. Am obern Theile 
des Stengels wechfeln höhere und niedere Glieder mit 
einander ab und ihre Seiten find vertieft, die ſich be— 



‚ fie alfo auf deren Nähten Tiegen. 
‚ dritten SKreifes zeigen zwei obere, dachförmig geneigte 
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rührenden Ränder bilden gezähnte Nähte, nach unten zur 
Wurzel Hin erhalten dagegen die Glieder gleiche Höhe, 
ihre Seiten flachen fich ab und die Zähne der Nähte ver- 
ſchwinden. Die Gefenfflächen, mit welchen die Glieder 
auf einander fiegen, zeigen einen Stern von fünf ovalen 
Blättern, die in der Mitte, wo der Nabrungsfanal dag 
Glied durchzieht, zufammentreffen. Die Blätter werden 
von queren LXeiftchen eingefaßt, welche bis an ven Rand 
fortfegen und diefen zahnig Ferben. Den Raum im In- 
nern der Blätter nimmt eine Faferfubftang ein. Die 
Ranfen figen auf. vertieften Gelenfflächen an den con= 
caven Seiten der betreffenden Glieder, Die größten 
Ranken am untern Stengeltheil haben bei zwei Zoll 
Länge 36 oder 37 walzige, eine Linie lange Glieder; 
das Endglied iſt hakig gebogen. Nach oben nehmen die 
Nanfen an Länge ab, fo daß fie im oberften Wirtel nur 
eine Linie mefjen und fünf dünne Gliederchen zählen. 
Alle Ranfen durchzieht ein Nahrungsfanal, welcher fich 
von dem des Stengels abzweigt. Das oberfte Stengel- 
glied zerfällt nach den fünf Blättern feiner Gelenkfläche 
in fünf Stüde, welche die Rafis des Kelches bilden. Den 
Stengel durchziehen der ganzen Länge nach fünf Sehnen, 
fo jedoch daß deren Faſern durch Kalkſubſtanz von ein- 
ander getrennt find. Die Kalkſubſtanz beiteht aus feinen 
Längs- und Querbalfen und zwifchen diefen feßen eben 
die Sehnenfafern hindurch. Die Zwifchenfubitang an 
den Gelenfflächen der Glieder iſt efaftifch im höchſten 
Grade und verleiht dem Stengel und feinen Ranken die 
große Biegſamkeit. Der Nahrungsfanal wird von einem 
häutigen Rohre ausgefleidet und durchzieht wie bei den 
Comateln auch die Kelchaffeln und die Arme mit ihren 
Ranfen. Der Stengel wächſt nur an feinem oberften 
Ende und zwar durd Bildung neuer Glieder zwifchen 
den vorhandenen. Jedes neue Glied entiteht in der 
Bwifchenfubftang zweier; wogegen die Ranfen ihre Glie— 
der fowohl an der Baſis wie an Der Spiße vermehren. 
Das untere feftligende Ende des Stengels wird durch 

allmählig vermehrten Kalfabfaß zu einem unregelmäßigen 
ungegliederten Wurzelſtück, das an fremden Körpern feſt— 
haftet. 

Der Kelch fißt unmittelbar auf den bereits bezeichnes 

ten Bafalftücden auf und bejteht aus drei Kreifen von 
Radialaſſeln. Diefe find im unterften Kreife feilförmig 
und in ihrer Lage alternivend mit den Bafalien, fo daß 

Die Radialien des 

Gelenkflächen wie bei ven Comateln und tragen je zwei 
Arme, find alfo Arillarien. Die zehn Arme zählen je 
fünf bis ſechs Glieder und fpalten fib dann in zwanzig 

Hande und diefe nach neun oder zehn Gliedern in vierzig 
Finger. Leßtere bleiben zum Theil einfach, zum Theil 

aber fpalten fie ih) noch einmal. Die Armglieder, ihre 
Berbindungsweife und Muskulatur, ebenfo ihre Nanfen 
verhalten fich im Wefentlichen wie bei den freien Coma— 

teln. Die erite Ranke ftcht am der äußern Armfeite am 
zweiten Gliede übor der Theifung, an der innern Seite am 

dritten Gliede. Die Achfelgfieder tragen auch hier niemals 

Kaufen. Das Wachsthum der Arme und ihrer Ranfen, 
dah. die Bildung neuer Glieder erfolgt ſtets nur an deren 
Ende und nicht durch Interpolation wie am Stengel. 
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Die Dede des Kelches wird von weicher Haut ges 
bildet, welche zwifchen den Innenrandern der Radial— 

affeln ausgefpannt tft und fich auch in den Armrinnen 
hinauf zieht. Die beiden Ränder diefer Rinnen find mit 
je einer Reihe kleiner länglicher Knochenplättchen beſetzt, 
je vier und mehr auf jedem Armgliede. Die ſehr kleinen 

dehnbaren Füßchen in den Rinnen verhalten ſich ganz wie 
bei den freien Gomateln. Die zehn Armrinnen vereinigen 
fich auf der Bauchdede in fünf und laufen bis an den in 
der Mitte gelegenen Mund. Die Bauchdeefe beffeiden 
dünne Kalfplättchen und die innern glatten Wände Der 

Kelchhöhle eine dünne feft anfigende Haut. Der Ins 
halt der Kelchhöhle konnte Leider noch nicht unterfucht 
werden, da jedoch die innere Struftur der Arme ganz der 
der freien Comateln entfpricht: fo dürfen wir auch für 

die Eingeweidehöhle Feine erheblichen Unterfchiede an— 
nehmen. 

Die Ießte Gattung der Saarfterne, Holopus, wurde 
erft in einem einzigen fchwärzlich grünen, etwas -über 
zolfgroßen Exemplare von Martinique von d'Orbigny 
befchrieben und zeigt ſich ſo eigenthümlich, daß fie faum 
mit Bentacrinus und Gematula in eine Familie ge 
zwängt werden kann. Sie hat vielmehr unverfennbare 
Beziehungen zu den Bolypen oder ift vielleicht nur der 
unausgebildete Zuftand eines andern noch nicht bekann— 
ten Crinoideentypus. Jedenfalls find neue Exemplare 
und gründliche Unterſuchungen erforderfich, um die ſyſte— 

matifche Stellung ficher zu ermitteln. Das Thier fißt 
mittelſt Des untern etwas erweiterten Endes feines Körpers 

unmittelbar auf fremden Gegenſtänden feſt. Diefer Körper 

ift kurz, Die, faft vierecfig und auf der Oberfläche warzig. 
An feinem obern Rande treten vier fünfeefige Stücke her— 
vor, Deren jedes Die Bafis zweier Arme bildet. Diefe 
Arme find fait Doppelt fo fang wie der Körper, did und 
kegelförmig, auf der gewölbten äußern Fläche ebenfalls 
warzig, aus 20 bis 25 Kalkſtückchen gebildet und an 
beiden Innenrändern mit abwechfelnden dick kegelförmigen 
Ranken befeßt, welche nad) ver verdünnten Armfpiße hin 
an Größe abnehmen. Im Grunde der Arme Tiegt der 
Mund gefbüst von vier beweglichen eigen Kalkſtückchen. 

Ueber die bis in die Wurzel des Körpers hinabreichende 
Leibeshöhle gab das trocdne Exemplar feine Auskunft 

und muß bis auf Kenntniß des Innern Organifationge 
planes die ſyſtematiſche Stellung zweifelhaft bleiben. 

Bevor wir die Crinoideen verfaffen, ftelfen wir fie 
nochmals mit den Seejternen und Seeigeln vergleichend 

zufammen. Es fehlen ihnen die Stacheln, wegen der wir 
Die ganze Ordnung Stacelhäuter oder Echinodermen 
nannten. Doc bilden dieſelben ein blos Außerliches 
Merfmal und wir können immerbin die Ranken, welche 
jenen Familien fehlen, als den beweglichen Stacheln ent— 

fprechende, nur phyfiologifch wichtigere und darum mor— 
phologiſch modifieirte Organe betrachten. Insbeſondere 
ftüßen diefen PBaralleligmus die am Kelchfnopfe und am 
Stengel ftehenden Nanfen. Der Kelch zeigt ung wie 

bei jenen Familien einen ftrahligen Bau, jedoch mit dem 
fehr wefentlichen Unterfchiede, Daß die bei den Afterien 

am Munde gelegenen Bafalien, von welchen die Nadien 

und Arme ausgehen, bier bei den Grinoideen am Rücken, 
alfo an dem dem Munde entgegengefeßten Pole Tiegen 
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und die erften- Glieder der Strahlen den Körper bilden. 
Wir müffen daher die Haarfterne als Seefterne betrachten, 
die auf dem Rückenpol liegen, in diefem alfo ihre Bafen 
und den Mund am entgegengefegten obern Pole haben, 
während das Schema der Seefterne auf dem Bauche liegt, 
Mund und Bafen alfo an der Bauchfeite vereinigt hat. 

Bis auf diefen Gegenfaß ſtimmen die Schematen beider 

Strahlihiere. 

Familien überein und diefer Gegenfab ift ein fo wefent- 
ficher, daß die Natur Feine Uebergangsgeftalten zwifchen 
Afterien und Grinoideen fchaffen Fonnte, ebenfowenig wie 
zwifchen erftern und den Seeigeln. Die Strahlen ober 

Arme verhalten fich in beiden Familien gleich, find ein— 
fache oder ſich veräftelnde, auch funktionell gleichwerthig. 

Dritte Ordnung. 

Nunllen. 

Wahrend bei den Stachelhäutern ein feftes Falfiges 
Gerüſt Die Hauptmaffe des Körpers bildet und in diefem 
der Organifationsplan klar und dauernd erfennbar aus— 
geprägt ift, beftehen Die Quallen aus der vergänglichften, 
zarteften thierifchen Gallerte, die aus ihrem Lebensele— 
ment, dem Waſſer herausgenommen, fofort in fich zu— 
fammenfinft und alsbald der gänzlichen Auflöfung ver— 
fällt. Das ift für das Studium diefer höchſt anziehen- 
den Gefchöpfe eine nicht zu befeitigende Schwierigkeit. 
In trocknem Zuftande Taffen fich die Quallen für Samm— 
lungen durchaus nicht aufbewahren, fie gleichen darin 
vertrocfnetem Schleime ohne irgend eine Andeutung der 
frühern Geftalt, Größe und Organifation. In Spiritus 
lafjen fi) zwar viele erhalten, aber fie verlieren ihre zarte 
Schöne Färbung, ſchrumpfen zum Theil ein und werden 
zur Unterfuchung der innern Organifation unbraudbar. 
Wer fih alfo von den Quallen durch eigene Anfchauung 
und Unterfuchung unterrichten will, muß an die Meeres— 
füfte und auf das Meer hinaus und er wird hier gar 
manche Qualle fangen, herausnehmen und nichts als 
einen Schleimflumpen von ihr erfennen. Sie find ja 
meift fo klar oder durchfcheinend, von fo Außerft zartem 
Bau, daß nur das fiharfe und geübte Auge mehr als 
bloße Gallerte an ihnen fieht und nur der gefchiefte Prä— 
parateur mit Hülfe des Mifroffopes verfchiedene Organe 
in ihnen nachzuweifen vermag. Und ihr Leben iſt ein 
jo bewegtes, veränderliches, Ort, Geftalt und Anfehen 
wechfelndes, bald an der Oberfläche des Meeres den Bes 
Schauer fejfelndes, bald im die verborgenen Tiefen fi 
zurüczichendes, daß der Laie fich begnügt, dieſe höchſt 
abfonderfichen Gefchöpfe gelegentlich zu bewundern und 
an ihre Unterſuchung gar nicht denft. Auch die Zoologen 
haben die Quallen fange vernachläſſigt und ſich begnügt 
die auffälligften Formen abzubilden und ihre Organifation 
nur auf oberflächliche Betrachtung zu deuten. Erſt in den 
beiden letzten Jahrzehnten hat fi) Scharfblick und Scharf: 

jinn mit der erforderlichen Ausdauer und Gefchicflichfeit 
ihnen zugewendet und in ihrem Bau wie in ihrem Ente 
wicklungsgange Verhältniſſe erfannt, welche der nicht zoolo— 

giſch gebildete Freund ver Natur als wahrhaftige Wunder 
anftaunt. Wer fihh aber mit diefen wundervollen Er: 
[cheinungen der niedern Thierwelt vertraut machen will, 
auch nur aus Büchern, der muß feine ganze Aufmerk— 

jumfeit ihnen zuwenden und die mangelnde Anſchauung 

Acalepha. 

durch anhaltendes Studium der ſchriftlichen Darſtellung 
erſetzen. 

Die allgemeine Körpergeſtalt der typiſchen Quallen 
läßt ſich am beſten mit einem Hutpilze oder einem Regen— 
ſchirm vergleichen; der ausgeſpannte Schirm entſpricht dem 
Körper, die Fiſchbeinradien den innern Strahlengefäßen 
und der Stiel den am Munde herabhängenden Fangarmen. 
Aber die gewölbte Schirmgeſtalt erſcheint bei einer Anzahl 
von Quallen zur flachen Scheibe abgeplattet, bei andern 
zur Glocken- und aufgetriebenen Blaſenform erhöht. 
Andrerſeits haben nicht alle die den Stiel bildenden 

Arme, wohl aber auch lange Franſen am Rande der 

Scheibe; noch andere tragen oben eine große Blaſe und 
einige endlich zerfallen in mehre Theile, in die einzelnen 
Organe. In letztern Fällen geht auch die ſtrenge Regu— 
larität verloren, ſolche Quallen erhalten ein ſymme— 
triſches oder auch ein irreguläres Anſehen. Dieſer große 
Wechſel der allgemeinen Form hat ſeinen Grund in der 
überaus weichen, ſchleim- oder gallertartigen Subftanz 
der Körpermaffe. Wir beobachteten eine ähnliche Viel 
geftaltigfeit aus demfelben Grunde bei den Würmern, 
deren ftofffihe Grundlage afeichfalls des feften Gerüftes 
entbehrte und weich und formveränderlich war; wir 
finden diefelbe Erfcheinung nochmals bei den Infuforien 
wieder, deren Körperfubftang nächſt der der Quaflen die 

flüffigfte ift. Je fefter und ftarrer die Grundfage des | 
thierifchen Körpers ift: defto ftarrer auch feine Geftalt, 
defto aeringer der Formenwechfel. Hier unter den Strahle 
thieren bieten ung die Stachelhäuter und die Quallen die 

außerften Extreme dieſes VBerhäftniffes. Während bei jenen 
das feſte Kalfgerüft an Maffe die weichen Theile bedeutend 
überwiegt, fehlen bier bei den Qualen folide Kalktheile 
gänzlich und die galfertartige Subftanz ihres Körpers 
iſt vielmehr eine fo feicht vergängfiche, fo überaus von 
Waſſer durchfättigte, daß zwanzig bis dreißig Pfund 
Schwere Thiere nach dem Vertrocknen kaum einige Loth 

Rückſtand laffen und Fleinere auf einem Blatt Papier 
verweſend nur einen fleckenden Ueberzug bilden. Nur 
wenige haben einige Fnorpelharte Theife, welche aus 
Chitin beſtehen. Eben diefer hohe Waffergehaft erfchwert 
ihre Aufbewahrung in Spiritus, indem derfelbe das 
Waſſer aus ihnen auszieht und von diefem dann, weil 
leichter, emporgedrängt wird und das Thier nun von 

feinem eigenen Waffer umgeben fchnell verfauft. Aber 



Quallen. 

fo zart und durchſcheinend auch die Körperfubftang ift: 
zeigt fie dennoch ſich eigenthümlich organifirt. 

Die Oberfläche der Quallen bekleidet eine einfache 
Lage meift regelmäßig ſechseckiger Zellen, fo zarter und 
dünnwandiger, Daß fie meift ſchon durd) die auflöfende 

Einwirkung fügen Waffers zerftört werden, Unter diefer 
Dberhaut liegt num die klare Gallertmafje des Körpers, 
in welcher man bei der mifroffopifchen Unterfuchung zart— 
wandige Zellen mit fadenförmigen Ausläufern erfennt. 

Diefe Ausläufer verbinden fich mit denen der Nachbar- 

zellen und bilden auf dieſe Weife ein fehr großmafchiges 
lückenhaftes Zellengewebe, deffen Lücken und Zellräume 
von einer die verfchiedenen Salze des Meereswaſſers ent— 
haltenden Klüfjigfeit erfüllt find. Außer den Zellfäden 
durchziehen noch fehr feine einfache Fafern in verfchiedenfter 

Richtung Das Gewebe und tragen nicht wenig zur Span— 
nung dejjelben bei. Unter diefer fo gebildeten Gallert— 
fcheibe Tiegt eine mehr oder minder ftarf entwidelte Lage 

freisförmiger Musfelfafern mit deutlicher Querftreifung, 
welche das Zufammenziehen und Ausdehnen der Scheibe 

bewirken. Alle Hohlräume in dem gallertartigen Körper 
fleidet ein inneres flimmerndes Epitbelium aus. Unter 
der Außerften zelligen Sautlage fommen bei fehr vielen 
Quallen die fogenannten Nejjelorgane vor, von welchen 
der Schon bei den alten Griechen gebräuchliche und von 

Cüvier für die ganze Ordnung eingeführte Name Afa- 
lephen d. h. Neſſeln, Seeneſſeln entlehnt iſt. Man ers 
kennt dieſelben häufig ſchon als ſchwache warzenförmige 

Erhöhungen der Oberfläche mit bloßem Auge, bei mikro— 
ſkopiſcher Unterſuchung als Bläschen, welche einen ſpiralig 
aufgerollten Faden einſchließen. Bei Berührung einer 
Qualle plagen dieſe Bläschen, die Faden ſchnellen hervor 

und verurfachen das Neſſeln oder Brennen auf der Haut, 
die Lähmung und Erjtarrung ergriffener Beutethiere. 

| 

Als allgemeine äußere Organe beißen die Quallen 
nur feine Fangfäden und ftarfe Fangarme. Beide find 
bloße Fortfeßungen der Gefammtförpermaffe; die Fäden 

dünn und haarförmig in großer unbeftimmbarer Anzahl, 
die Arme die und derber in geringer beftändiger Anzahl, 
zu vier oder acht. Die Fäden wie die Arme dienen ſo— 
wohl zum Taften wie zum Ergreifen der Nahrungsitoffe, 

ſehr dehnbar fchlagen fie ſich um dieſelben und führen fie 
zum Munde. Sie find hohl, röhrenförmig und werden 
vom Körper aus mit Waffer gefüllt, ahnlich wie Die Saug— 

‚ füßchen der Stachelhäuter, und enthalten in ihren Wan— 
dungen auch deutliche Musgfelfafern, zugleich find fie häufig 

mit Neffelorganen befegt. Andere Außere Organe fommen 
nicht allgemein vor, nur gewiffen Familien eigenthüms 

liche, vie wir, bei deren Charakteriſtik kennen lernen wer— 

den. 

Soöchſt eigenthümlich und von den bisher betrachteten 

Strahfthieren abweichend ift der Ernährungsapparat bei 

den Qualen gebildet. Derfelbe it nämlich nicht als bes 

fonderes Verdauungsrohr, als eigenes Drgan von der 

übrigen Körpermaffe gefehieden, fondern beſteht in einer 

bloßen Aushöhlung diefer, ift nur eine Höhle im Körper 

ohne eigene Wände. Bald ift diefe verdauende Höhle ein 

weiter Sad, bald eine Ffeine einfache oder eine große 

vierfächrige Ausweitung, von welcher Kanäle ftrahlen- 

artig, einfache oder fich veräftelnde, durch die Körperſcheibe 
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auslaufen. Ein- und Ausgang verhalten fich fehr ver- 
jchieden. Die an der Unterſeite gelegene Mundöffnung 
erfcheint nämlich bei einigen Qualfen trichterförmig, den 
Stiel der Körperfcheibe einnehmend, bei andern als vier- 
erfiger oder vierftrahliger Eingang im Grunde der Arme 
verfteeft, bei noch andern fehlt fie als einfache Oeffnung 

und zahlreiche Boren oder Sauger an den Armen führen 
durch Röhren im die allgemeine verdauende Höhle Kin 
darmartiger Anhang findet ſich an diefer Höhle niemals, 
außer den fihon erwähnten ausjtrahfenden Kanälen hat 
fie entweder gar feinen hintern Ausgang und wenn fie 
eine befondere zweite Deffnung zeigt: fo dient dieſe 

feineawegs als After zum Auswurf der Greremente, 
fondern gehört dem Waffergefäßfyitenm an. Die unver— 
danlichen Reſte der Nahrungsftoffe werden ftetS wieder 
dur die Mundöffnung entleert. Bei dieſer höchſt ein- 

fachen Bildung des DVerdauungsapparates Dürfen wir 
weder ein Blutgefäßſyſtem noch ein Athemorgan erwarten 

und beide fehlen auch in der That den Quallen und was 
man als folche gedeutet hat, ergibt fich bei eingehender 
Erwägung als andern Functionen dienend. Die von der 

Magenhöhle ausftrahlenden Kanäle haben feine andere 
Wandung als jene felbft, indem deren Flimmerepithelium 
in fie fortfeßt. Bisweilen nur zu vier vorhanden, fpalten 
fie fich bei andern Quallen in acht, in fechzehn und ver- 
afteln fich vielfach und münden insgefammt in einen Rings 
fanal der Scheibe, welcher bei einigen befondere Oeffnungen 
nach außen hat. Hauptzweck diefer Kanäle ift, die Nähr- 
flüffigfeit aus der Magenhöhle in die verfchiedenen Theile 
der Körperfcheibe zu führen und weil fie fo in engfter Bes 
ziehbung zum Gmährungsapparat ftehen, nennt man fie 
ganz paſſend Gaftrovasfularfyitem. Dies fcheint aber 

nicht ihr einziger Zweck zu fein, vielmehr find fie zugleich 
auch Waſſerkanäle. Ein Nervenfyftem bat man erjt bei 
wenigen Arten aufgefunden und noch nicht einmal mit 
Sicherheit als folches nachweiſen können. Dagegen treten 
deutlich die Fortpflanzungsorgane hervor, als männ- 
liche und weibliche in einem Individuum vereinigt oder 
auf verfchiedene vertheilt. Kin formeller Unterfchied der 
feimbereitenden Drüfen macht ſich nicht bemerklich, nur 
der Inhalt ift ein verfchiedener. Sie bilden Schläuche 
oder traubig gelappte Quäſte und vertheilen fih in be— 
ftimmter Anzahl um die Magenböhfe bei allen Quallen 
mit ftreng ausgeprägtem rvequlären Typus, bei den in 

ihre Organe zerfallenen Röhrenquallen aber treten auch 
fie aus der regulären Anordnung heraus. 

Die Quallen zeigen wie in ihrer Geftalt jo auch in 
der Größe und dem Betragen fich fehr verfchieden. Eritere 
aeht von dem Mikroſkopiſch-Kleinen bis zu einigen Fuß 
Größe, ja bis zu mehr denn zwanzig Fuß Länge und bei 
mafjigem Körper bis zu fechzig Pfund Gewicht. Dem 
zarten Bau entfprechend pflegt auch ihre Färbung zart, 
durchfiheinend weißlich oder bläufich zu fein, doch kom— 
men auch braune, rothe, gefbliche und fogar lebhaft und 

alänzend gefärbte vor. Allgemein Meeresbewohner und 
aͤußerſt empfindlich gegen füßes Waffer, bevöffern fie Die 
Meere aller Zonen, von der Oberfläche bis in die unficht- 

bare Tiefe hinab, an der Küfte wie auf der hohen See, 

aber nirgendg ftabil, bald hier bald dort erfcheinend und 

auf lange Zeit in die Tiefen ſich zurüdziehend. Ihre Be— 
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wegungen führen fie verfehiedentfih aus, immer aber find 

fie beweglicher, Tebhafter, gewandter wie die mit einem 
fchweren Kalkgerüſte befafteten Stachelhäuter. Die Nah— 
rung nehmen fie ausfchlieplich aus dem Thierreiche und 
fcheinen fie in deren Auswahl nicht gerade befehränft zu 

fein.  Meeresbewohner jeglicher Art find ihren Angriffen 

ausgefegt, wie fie felbft aud von einigen aefräßigen 
Räubern verfolgt werden. Der menfchlidyen Deconomie 
nüßen noch Schaden fie unmittelbar. Ihre Fortpflan— 
zungszeit füllt in das Frühjahr und ihre Entwiclungs- 
gefchichte bietet gang Überrafchende Borgange. Bei der 
überaus fehnellen Auftöstichkeit ihres Körpers haben fie 
gar Feine Foſſilreſte ihrer vorweltlichen Exiſtenz hinter— 
laſſen. Ihre gegenwärtige formenreiche Manichfaltigfeit 
ordnet fich naturgemäß in drei große Familien, welche 

als Kammquallen, Scheibenquallen und Nöhrenquallen 
unterfchieden werden. 

Erste Familie. 
Kammquallen. Ctenophora. 

Die Kamm—- oder Nippenquallen haben ihren Namen 
von den mit Schwimmbfättern oder Schwimmkämmen be= 
feßten, von Bol zu Bol ziehenden Rippen, welche allen 

übrigen Quallen gänzlich fehlen. Ihre allgemeine Ge— 
ftalt geht von der Kugel, Spindel und Walze im die eines 
Fächers, Federballs, Dreizads bis in Die bandförmige 
über bei ebenfo fchwanfender Größe von einer Linie bis zu 
einem Fuße, bei bandfürmigen bis zu fehs Fuß Länge. 
Der blaßfarbige glashelle Körper ift hohl und an beiden 
Polen geöffnet, oft mit lebhaft hervortretenden Anhängen 
verfehben. Stofflich beitcht er aus der Flaren Grund» 
fubftang, in welcher das oben bezeichnete Neßwerf von 
Zellen und Fäden eingebettet ift, beffeidet Außerfich mit 
der einfach zelligen Oberhaut, welche ftellenweife Flebrig 
ift, und innen mit Wimperepitheftum. Neſſelzellen fehlen 
am Körper felbft gänzlich und fommen nur an den Fang— 
armen vor. Die nur N/ggo bis 00 Linie dicken Muskel— 
fafern, welche Agaffiz jedoch als Wandungen colofjaler 
Spindelzellen deutet und die Anwefenheit von Muskel— 
fafern gänzlich in Abrede ftellt, find theils Ring-, theils 

von Bol zu Pol verlaufende Längsfafern, nur am Munde 
dicht beifammen liegend, 

Der am untern Körperpole ſich öffnende Mund ift 
rund oder fpaltenförmig und aroßer Erweiterung fähin. 

Gr führt aufwärts in die verdauende Höhle, welche man 
Magen nennt, obwohl fie eine allgemeinere Thätigfeit 
hat als der eigentliche Magen bei allen Thieren mit 
felbftändigem Darmfanal. Nach oben geht von diefer 
Höhle der fogenannte Trichter ab und mündet derfelbe 

häufig nad außen, während er nad unten durch einen 

Schliegmusfel von der Magenhöhle abgefchloffen werden 
fann. Don ihm aus laufen Die zwei oder vier Gaftro= 
vasfularfanäle, welche fich durch Theilung auf acht ver- 
mehren fünnen und unter den Wimperfämmen entlang 
ziehen. In ihrem weitern Verlauf verhalten fich diefe 
Kanäle verfchiedentlich, indem fie bei einigen Rippen- 
quallen alle blind endigen, bei andern ſämmtlich in einen 

unten gelegenen Ringfanal münden, bei noch andern ſich 

Strahlihiere. 

in befondern Anhängen veräfteln. Vom Ringkanal hat 
man wieder mitten auf den beiden Breitfeiten des Körpers 
zwei Sandale an ver Magenwand aufwärts fteigen fehen 
und bis an den Trichter verfolgt. Befondere Deffnungen 

am Trichter werden als eigene Abfonderungsorgane ges 
deutet, ebenfo unficher betrachtet man die mit röthlicher, 
gelber oder brauner Flüffigfeit erfüllten Zellen an der 
Magenwandung als Leberzellen oder gaffeberettende Or— 
gane. Allgemeiner als diefe find die am Munde befind- 
lichen Hülfsorgane. Bei einigen Rippenquallen ftehen 
diefelben paarweife oder in paarige Gruppen georpnet 

als freie einfache, fehr contractife Fäden um den Mund, 
bei andern fommt an der rechten und linken Schmaffeite 

des Körpers und dem Trichterende genäbert ein Fang- 

faden oder Tentafel vor. Diefe Fäden find gleichfalls 
äußerſt contraetil, hohl, häufig in befondern Scheiden der 
Körperwand fißend und mit den Gaftrovasfularkanälen 
in Berbindung ftehend, einfady oder dreiäftig, oft auch 
mit einer Reihe Nebenfädchen befegt und mit Neffelzellen 
ausgerüftet, 

aus Beobachtung nicht, wohl aber fah man, daß ſich das 
Thier damit feſthielt an fremden Körpern. 

Die Schwimm- oder Nuderplättchen fteben reihen— 
weife auf den meift zu acht von Bol zu Bol ziehenden 
Rippen, in welchen die Hauptſtämme der Gaftrovasfular- 
kanäle entlang laufen. Jedes Plättchen zeigt fich bei 
näherer Unterfuhung zufammengefeßt aus einer dichten 
Querreihe verwachfener Wimperhaare und erfcheint bei 
jungen Thieren ganzrandig, bei alten meift zerfehliffen. 
Jede Querreibe lenkt durch ein eigenes Querleiftchen am 
Körper ſtets da, wo der Kanal in der Rippe eine Er- 
weiterung bildet. Die Größe der Plätthen nimmt 
übrigens an manchen Arten fo auffallend gegen das 
Ende der Rippen bin ab, daß die feßten nur noch aus 
einem Haar beftehen. Ihre Anzahl befauft ſich haufig 
auf mehre Hundert. — Das Nervenfyftem wurde nur 
bei den Mitgliedern diefer Quallenfamilie mit Sicher— 
heit erfannt. Es befteht bier aus zwei unter der obern 

Ob fie aber zum Fangen dienen, weiß man 

ee 

Trichteröffnung gelegenen Nervenfnötchen, welde durd 
zwei Fäden zu einem Ninge verbunden find und zahfreiche . 
Nervenfädchen ſtrahlenartig ausſenden, zumal unter den 

Kammrippen bin. Dicht an jenen beiden Knötchen liegen 
auch zwei Gehörbläschen von höchſtens A/; oo Linie Größe 
und jedes mit 4 bis 200 Kafffteinchen oder Dtofithen. 

Auch braunrothe Fleckchen kommen bisweilen neben den= 
jelben vor und werden auf Augen gedeutet. — Die Fort: 
pflanzungswerfzeuge endlich find nur während der Brunfte 
zeit im Herbſte zu erfennen umd zwar als Reihen von 
Schläucen und Kapſeln längs der Gaſtrovaskularkanäle 
unter den Rippen. Ihre Anordnung ändert je nach den 
Gattungen ab, nur feheinen an der einen Seite der Has 
näle ftets die männlichen, längs der andern die weibtichen 
zu liegen. Ihre Keime find männliche und weibliche in 
demfelben Individuum und werden in jene Kanäle ente 
feert, aus welchen fie durch die verdauende Höhle und denn 
Mund nad aufen gefangen. 

Mittelft der Ning- und Längsmuskelfaſern, ſo ni 

ihren Körper fo ftarf zufammenzuziehen und auszu⸗ 
dehnen, daß ihre urſprüngliche Geſtalt gar nicht wieder 

mein fein dieſelben auch find, vermögen die Rippenquallen 

| 

| 



dauer, welche meift über ein Jahr währen wird. 
Meeresthiere fterben die Rippenquallen in ſüßem Waſſer 

Nuallen. 

erfannt wird. Die eiförmige Geftalt wird zur walzigen, 
fugeligen und glodenformigen, die glatt gewölbte einfache 
zur längsgerippten, geflügelten, gelappten, eingefehnürten, 
die fenfrechten Kammrippen in die wagrechte Lage ge— 
bradt, Mund und Trichteröffnung weit ausgeſtreckt und 
vollig zurücdgezogen. Ebenſo beweglich find die faden- 
fürmigen Arme. Sie fowohl wie die Mundfäden, haupt- 
fachlich aber die Schwimmblätterreihen auf den Rippen 
vermitteln den Ortswechfel. Diefe bewegen fich auf- und 
abfchwingend bald nur in einzelnen, bald in allen Reihen, 

drehen den Körper beliebig und fihnell und treiben ihn 

fort. Die Arten mit großen Anhängen benußen auch 
diefe al8 Schwimmapparate. Die normale Körperftellung 

pflegt die fenfrechte, den Mund nach unten gerichtet, zu 
fein, doch werfen die Thiere ſich auch plöglich in die ent— 
gegengefebte Stellung oder legen fich feitwärts. So ge= 
ſchickten Schwimmern wird das Sagen nicht fehwer. 
Kleine Krufter und deren Brut, Fiſchchen und junge 
Quallen fallen ihnen zur Beute und fie vertilgen deren 
viel, verdauen fchnell und fpeien die unverdaufichen Reſte 
durch den Mund wieder aus. Die Verbreitung des Nähr- 
ftoffes durch den Körper gefchieht in den Gaftrovasfular- 
gefüßen. Die Vermehrung erfolgt nur durch Eier und 

die Entwicfung theils ohne, theild mit Verwandlung. 
Doc Liegen darüber erft vereinzelte Beobachtungen vor, 
welche zu allgemeinen Schlüffen über die ganze Familie 
nicht genügen. Weniger nod weiß man über die Lebens— 

echte 

fofort und zerfließen, geben daher auch bei Sturm und 

Regen von der Oberfläche fchnefl in die Tiefe. Auch) 
gegen Winde find fie fehr empfindlich und ziehen fich ſchon 
vor deren Eintritt zurück. Ueberhaupt lieben fie ruhige 

Stellen zum Aufenthalt, wo ſich die Fleinen Krufter 

fihaarenweife tummeln. 
Die ganze Manichfaltigfeit der Kammquallen beläuft 

fih auf noch nicht Hundert Arten, welche in mehr denn 

zwanzig Gattungen vertheilt worden find. Und da die 
Arten ihre Geftalt fo auffallend verändern fünnen, auch 
erft die wenigften näher auf ihren innern Bau unterfucht 
worden find, von noch wenigern die frühern Entwicklungs— 
ftufen ermittelt werden konnten: fo ijt die Umgrenzung 
der Arten und Gattungen annoc eine fehr fchwierige und 
unfichere, Andrerfeits wird ſich die Anzahl zweifelsohne 
beträchtlich fteigern, wenn erft in fernen Meeren die neuere 
Zoologie ihren Einzug gehalten hat. Hier daher nur 

‚einige der Hauptformen. 

Cestum. 1. Gürtelqualle. 

Die Gürtel oder Bandquallen gehören zu den größten, 

ohne zugleich maffig zu fein, indem ihr Körper bei nur 

zwei bis drei Zoll Höhe bis fünf Fuß Länge mißt und 

ein wirklich bandförmiges Anfehen hat. Die Regularität 

des Typus tritt daher auch ganz zurüd und ſcheint in 

den fummetrifchen Typus verwandelt zu fein. Der ſtark 

zuſammengedrückte Körper dehnt feine Seitenränder fang 

bandförmig aus und die Schwimmblätterreihen treten 

ganz zurück. Es find deren nur zwei jederfeits vor— 

handen, ſehr Furze, deren bewegende Kraft zu ſchwach 

ift, um den langen Körper fortzufchaffen. Die Thiere 

Naturgefchichte I. 5. 
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ſchwimmen vielmehr durch Windungen und manichfaltige 
Biegungen des bandfürmigen Körpers, doch auch nur 
unbeholfen und langfam und fafjen fic) Fieber vom Spiel 
der Wellen, von der Strömung des Waffers tragen. Die 
Mund- und Trichteröffnung befinden fich in der Mitte der 
fangen Kanten des Bandes, beide ohne äußere Anhänge. 
Neben dem Munde aber liegen die Tafchen für die Senf- 
füden, einer jederfeits und zwar nicht einfach, fondern mit 
Seitenfüden befeßt. Die verdauende Höhle ift fehr Hein. 
Die Gaftrovasfularfanafe treten zu zweien jederfeits aus 
dem Trichtergrunde hervor, wenden fich fogleich nach oben 
unter die Schwimmblätterreihen und laufen unter diefen 
entlang. Gleich aus ihrem Anhange entfpringen vier 

andere Kanäle und fteigen an den Seiten der Magen- 
höhle herab, biegen dann um und laufen längs der 
untern Kante rechts und links entlang, um an beiden 
Enden des Bandes mit den obern Kanälen ſich zu ver 
einigen. Don diefen DVBereinigungspunften an beiden 
Enden geht je ein Kanal wieder längs des untern Ran— 
des zurück, fteigt an der Magenhöhle auf und mündet in 
den Trichter. Die Fortpflanzungsorgane entwickeln fich 
längs der obern Kanäle, Die Brut und deren Wachs— 
thum konnte noch nicht beobachtet werden. 

Bon den vier befannten Arten Teben zwei im Mittel- 
meer und zwei im ftillen Ocean. Die europäifche Gürtel- 
qualle, Cestum Veneris (Fig. 484), auch Benusgürtel 
genannt, erreicht bei drei Zoll Höhe über vier Fuß Länge 
und fchilfert ihren glashellen durchſichtigen Körper in 
fchönen NRegenbogenfarben. Ihre Nahrung befteht in 
kleinen Kruftern. Einige Beobachter fchreiben ihr und 

Fig. 484. 

Guropäifche Gürtelqualle. 

den verwandten Arten die heil aufbligenden und wieder 
verfchwindenden Feuerftreifen im nächtlichen Meere zu. 
Der in der Südſee febende Najadengürtel, C. najadis, 
erreicht dieſelbe Größe, verdickt aber feinen Körper merf- 
lich gegen die bandförmigen Seitentheife und ijt Flat, 

durchlichtig. 

2. &ydippe. Cydippe. 

Sn diefer Gattung tritt ung der Typus der Kamm— 
quallen in feiner vollendetften Geftaltung entgegen. Ihr 
rundlicher Körper ift mit acht Reihen Schwimmpfättchen 

von verfchiedener Länge (e Fig. 485) und mit zwei 
langen Senkfäden (dd) befegt. Erftere jtehen auf rippen- 
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Cydippe. 

artigen Erhöhungen in gleichen Abſtänden, aber durch 
ſtarkes Aufblähen dieſer Zwiſchenräume ſinken dieſe 
Rippen in Furchen. Die Senkfäden ſind einfach oder 
wiederum mit Seitenfäden beſetzt, und hohl. Am Munde 
(c) fehlen beſondere Anhänge. Vom obern Theile der 

Magenhöhle gehen zwei Gaſtrovaskularkanäle in der 
Richtung gegen die Senkfäden ab und geben jederſeits 
einen Gabelaſt ab, ſo daß im Ganzen acht Kanäle unter 
die Rippen treten und bis in die Nähe des Mundes fort— 
ſetzen, wo fie blind enden. Die Schwimmblätterreihen und 
Senkfäden entwiceln fih fchon am Embryo im Ei, die 
Seitenfäden der feßtern erft fpäter und die ausfchlüpfende 
Brut gleicht im Wefentlichen ſchon dem Mutterthier. 

Die zahlreichen, in den europäifchen und tropifchen 
Meeren Tebenden Arten find noch nicht mit befriedigender 
Schärfe charakterifirt worden. Die bei Figur 485 ab- 
gebildete C. pileus bewohnt die Nordfee und wird nur 
zollgroß, ift durchfichtig mit weißlichen Senffäden. Die 
doppelt fo große C. cucullus im nördlichen Eismeere ift 
minder durchfichtig und hat grellrothe Faden. — Nah 
verwandt erfcheint Die zu Ehren des verdienten Quallen= 
forſchers Eihfholk benannte Gattung Eschscholtzia, 

unterfchieden durch ihren breitgedrückten oben tief aus- 
gerandeten Körper und nur Furze Schwimmblattreihen, 
von halber Zeibeslänge. E. cordata im Mittelmeer von 
nur vier Linien Größe und herzfürmig, gegen den Mund 
hin zugefpißt, fein carmoifinroth punftirt, mit ungleichen 
Schwimmblattreihen. Die Senffäden vermögen fih auf 
die funfzehnfache Körperlänge auszudehnen und find mit je 
hundert Seitenfäden verfehen. Das Thier ſchwimmt mit 
nad) oben gewendetem Munde fehr ſchnell und gewandt 
vorzüglich mit Hülfe der lebhaft irifirenden Schwimm- 
plättchen. 

Beroe. 3. Melonenqualte, 

Einfache Rippenquallen ohne Kappen und ohne Senf- 
füden, wohl aber mit einer bewundernswerthen Contrac— 
tifität, welche die Körpermaffe allfeitig erheblich ändert. 
Ihre normale Geftalt ift oval Tänglich. Die Schwimm— 
blätter ftehen in acht Reihen auf erhöhten Rippen. Im 
Trichter entfpringen zwei Gaftrovasfufarfanafe, deren 

jeder alsbald in zwei Aefte und fpäter in vier Zweige 
fich fpaltet, fo vermehrt unter den Rippen fortfegen und 
unten in einen Ringfanal münden. Aus diefem fteigt 

an jeder Breitfeite wieder ein Kanal dicht an der Magen- 

Strahlthiere. 

höhle aufwärts zum Trichter. Alle diefe Kanäle verbindet 
ein feines Kanalneß unter einander. Das Nervenfyftem 

mit den Gehörbfäschen wurde wie bei den Cydippen fo 
auch bei den Beroen deutlich erkannt. 

Die zahlreichen Arten, deren einzelne prachtvoll 
feuchten, find über alle Meere zerftreut und ſchwimmen 
mittelft ihrer Plättchen fehr lebhaft auf und nieder, 

Ihr farblofer Körper fefjelt das Auge durch herrlichen 
Schiffer. Die Forskal'ſche Melonenqualle, B. Forskali, 

im Mittelmeer wird einige Zoll groß, fchlüpft farblos 
aus dem Ci und punftirt fi) nach und nach dicht roth. 
B. rufescens in der Südſee Tängt ihren blaßziegelrothen 
eiförmigen Körper zwei Linien. Die punftirte Melonenz 
qualfe, B. punctata (Fig. 486, a Mundende, b Trichter- 
ende), lebt an den Azoren und mißt vier Zoll Lange mit 

gelbbrauner Bunftirung der ganzen Oberfläche. 

Big. 486. 

PBunftirte Melonenqualle. 

4. Slügelqualle 

Der Tanglich ovale Körper hat jederfeits einen dreis 
äftigen Senffaden ohne Seitenfädchen, verlängerte Pol- 
enden und acht hohe Rippen, welche jedoch nur Wimpern, 
feine Blätter tragen. Leider ift diefe ausgezeichnete 
Quallengeſtalt neuerdings noch nicht auf ihren innern 
Bau unterfucht worden und daher ihre verwandtfchafte 
lichen VBerhältniffe nicht genügend befannt. Die abge 
bildete Art, C. triploptera (Fig. 487), lebt bei Mada— 
gaskar. je 

Callianira. 

5. Calymna. 

Diefe Gattung führt einen befondern Formenkreis 
an, dejjen Mitglieder ſämmtlich einen aus zwei big vie 
zurücichlagbaren Lappen beftehenden Mundfchirm befiben. 
An dem Grunde diefer Lappen befinden fich noch vier 
fleine zungenförmige Anhängfel. In diefe wie in jene 
treten die Kanäle ein. Der Körper ift platt gedrüd 
Unter diefen Formen zeichnet fih nun Calymna aus dur 
den Mangel der Arme oder Senffäden, die nad) obe 
aufblähbaren Seitentheife und durch die Furzen Seiten⸗ 
tippen. Ihre beiden Arten bewohnen die äquatoriale 
Südſee und zwar ift C. Trevirani von der Größe eines 
Enteneies. — Die beſſer unterſuchte Euramphaea des 
Mittelmeeres hat an jeder breiten Seite einen ſchnabel⸗ 

Calymna. 
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Flügelqualle. 

förmig nach außen gekrümmten, weit nach hinten fort— 

ſetzenden Kamm, der in einen rothen Faden ausläuft. 

Am Mundpole ſetzen ſich die ſchmalen Körperſeiten in 
zwei breite abgerundete Mundſchirme fort und zwiſchen 

denſelben ſtehen zwei zungenförmige Anhängſel. Der 
Mund bildet einen von wulſtigen Lippen umgebenen 
Querſpalt mit feinen Fädchen am Grunde der Lippen. 
Von den acht Schwimmplättchenreihen gehören je zwei 
Paare den breiten und zwei den ſchmalen Seiten des 
Körpers an; ſie werden von rothpunktirten Linien be— 
gleitet. Der übrigens glashelle Körper beſteht aus einer 
weichen Gallerte. — Die tropiſche Gattung Eucharis 

zeichnet fih durch ihre warzige Oberfläche und die gleich 
langen Schwimmblattreihen aus. Eu. Tiedemanni von 
vier Zoll Länge ift blaßgelb mit brauner Zeichnung und 
mit fangen Mundanhängfeln verfehen. Leucothea fenn= 
zeichnen drei Senffäden jederfeits, Chiajea einer und mit 

Nebenfädchen beſetzt. 

Zweite Familie. 
Scheibenquallen. Discophora. 

Die Scheiben- oder Schirmquallen bilden Die geſtalten— 
reichte Bamilie der Afalephen und werden charafterifirt 
durch ihren ſcheiben-, fchirm= oder glocenförmigen Körper 
mit verdauender Höhle und davon ausftrahlenden Gajtro- 

vasfulargefäßen, durch Randfäden und eigenthümfiche 
Kandförperchen und dur ihre befondere Entwiclung. 

Die Regularität des Typus ift auf das ftrengite feftge- 
halten und erfeichtert die Einficht in den ganzen Organi— 

fationspfan, den wir im Einzelnen darlegen. 
Die Körperfcheibe oder Glocke ift ftets rund und geht 

durch alle Abftufungen von der ganz flahen Sceiben- 
bis zur hochgewölbten Glodenform mit ganzem Rande 
oder randlich getheilt und gelappt nach der Grundzahl 

vier über. Ueberall unter ihrer zarten Oberhaut Tiegen 
zahlreiche Neffelzellen und in der Flaren Gallertfubftanz 
verlaufen ftrahlig die Gaftrovasfularfanäfe. Die feinen 
Muskelfafern, nur bei wenigen Arten erjt forafältig 
unterfucht, zeigen je nach denſelben ein verfchiedenes 
Berhalten. Der Mund öffnet ſich inmitten der Unter: 
feite der Scheibe, entweder auf deren Fläche oder aber 
am untern Ende eines befonderen Stieles, ift eng oder 
weit, rund oder kreuzförmig vierecfig, führt unmittelbar 
in die Magenhöhle oder ijt durch ein Rohr von derfelben 
getrennt. Seine Umrandung bilden vier, felten mehr 
und zwar bis acht Lippen, welche einfach oder in lange 
Lappen umgeftaltet find oder aber in fange Greifarme 
verwandelt erfiheinen, ſtets auch mit Neffelzellen befeßt 
find. Nur eine Gruppe von Scheibenquallen, die Rhizo— 
ftomiden nämlich, haben Feine einfahe Mundöffnung, 
ftatt ihrer vielmehr an den Aeften des fangen Schirm— 
jtieleg viele Fleine Saugmünder, welche röhrenartig in 
die Stieläfte fortfegen und zu vier oder acht Röhren— 
ftämmen vereinigt in die Magenhöhle aufwärts fteigen, 
wie aus beijtehendem Durcfihnitt eines Rhizoſtoma 
(Fig. 488) erfichtlich if. Die Mundlappen oder Mund— 
arme Andern in Anzahl, Größe und Form gar erheblich 
ab. Ihre Anzahl zunächſt ſchwankt bei den bis jeßt be— 

Fig. 488. 

Durchſchnitt eines Rhizoftoma. 

fannten Arten von A bis 64, dabei find fie Flein oder 
groß, einfach oder Aftig, drehrund, Fantig, lanzetlich, 
blatt- oder bandfürmig, häutig gefaumt, vom Grunde 
her zu einem längern oder Fürzern Scheibenftiele ver— 
bunden, an ihrem Ende bisweilen noch mit Tentafeln 
befeßt, auch gefranzt, und fogar mit häutigen Tafchen 
zur Aufnahme der Brut behängt. Die Magenhöhle 
nimmt entweder die Mitte der Galfertfcheibe ein oder 
finft tiefer herab felbft bis in den Stiel und vermag ſich 
fowohl nach außen hervorzuftülpen wie durch Zuſammen— 
ziehen des Mundes vollig abzufchließen. Ihr oberes 

Ende dient bei einigen Scribenquallen den Gaſtrovas— 
kularkanälen unmittelbar zum Ausgang, bei andern aber 
acht es im eine zweite einfache oder getheilte Höhle über. 
Die Ausfleivung bildet ein Wimperepithelium und nod) 
eine zweifache zellige Hautlage, von welcher die Außere 

dichter und durchfichtiger ift und gewöhnfich auch Muskel— 
fafern enthalt. Ueberdies führt diefe Magenauskleidung 
noch Neffelzellen. Die innerfte flimmernde Magenhaut 
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feßt, wie bereits früher erwähnt, in die Gaftrovasfulars 

fanale fort. Diefe find. anfangs vier, theilen ſich aber 

fehr gewöhnlich in ihrem Berlaufe und bisweilen fo viel- 
fach und zugleich durd) Anaftomofen fo verbunden, daß fie 
in der Nähe des Nandes ein dichtes Neß darftellen. Ihre 
Theilung erfolgt nach der allgemein herrfchenden Grund 
zahl vier, daher wir am Nande 8, 16, 32, 64, 128 

oder noch mehr Aefte zählen. Hier am Rande münden 

fie nun ſämmtlich in einen gemeinfchaftlichen Ring- oder 
Randkanal oder aber fie fegen nod) in die Nandtentafeln 
und Randkörperchen fort, zuvor fi) bufenartig erweiternd. 
Die von der Magenhöhle ausgehenden Hauptſtämme 
können von dieſer durch willkürliche Zufammenziehung 
fich abfchließen. Nach einigen Beobachtern follen außer 
den Gaſtrovaskularkanälen noch wirkliche feine Blut— 
arfüße bei manchen Scheibenquallen vorfommen, aber 

weder ift deren Natur überzeugend nachgewiefen, noch 
haben fie andere Beobachter auffinden fünnen. Funk— 
tionell werden fie auch von jenem Kanalſyſtem hinläng— 
fich erfegt und läßt ſich ihre Anwefenheit mindefteng 
nicht erwarten. Die Randtentafeln entfpringen einzeln 
oder zu mehren und vielen aus einem gemeinfchaftlichen 
Punkte am Scheibenrande, find faden= oder wurmförmig, 
auch breit gedrückt, einfach oder Aftig, von fehr verſchie— 
dener Länge, einziehbar oder nicht einziehbar, jedoch nicht 
allgemein vorhanden, Wenn fie im Innern hohl find, 
öffnen fie fich in den Randfanal oder in die Gaftrovas- 
kularkanäle, deren Flimmerung in fie fortfeßt, während 
fie außen wieder mit Neffelzellen auggerüftet find. Derbe 
Randtentafeln beitehen aus Zellgewebe, ebenfo auch die 
bisweilen am Munde und den Armen vorfommenden 
furzen Tentafeln. — Das erft bei fehr wenigen Scheiben= 
quallen beobachtete Nevvenfyftem zeigt einen dem Rings 
kanale parallellaufenden Ringfaden, von welchem Faden 
an den Gaftrovasfularfanälen entlang abgehen, die in 
einem zweiten Ringe an der Magenhöhle enden. Ihr Ver— 

halten bedarf noch fehr der nähern Umterfuchung. Eigen— 
thümlich find aber den Discophoren die fogenannten 
Randkörperchen verfchiedener Art, im Rande der Scheibe 
gelegen. Die eine Art derfelben, welche allgemein auf 
Augen gedeutet wird, befteht in Gruppen gelber, rother, 
brauner oder fchwarzer Sarbzellen, gewöhnlich auf einer 
fleinen Anfchwellung am Grunde der Tentafeln, in ihrer 
Anzahl alfo auch dieſen entfprechend. Nur bei einigen 

Gattungen zeigen fie eine andere Anordnung. Einen licht— 
brechenden Körper darin zu finden gelang erft bei fehr 
wenigen Arten. Eine zweite Art eigenthümlicher Rand» 
förperchen, meift nicht mit diefen Augenflecken vergefell- 
fchaftet, bilden Feine Bläschen, rundliche oder elliptifche 
und fehr dünnwandige, innen mit rundfichen Steinchen. 
Sie ftehen in feinem unmittelbaren Zufammenbange mit 

den Gaſtrovaskularkanälen, was bei einer andern Art ges 
ftielter Bläschen der Fall ift, in deren Ende Kalkkryſtällchen 
liegen. Diefe deutet man auf Gehörorgane, da fie mit 
denfelben bei den Weichthieren die überrafchendfte Aehnlich— 
feit beißen. — Die Forkpflanzungsorgane endlich er= 
fheinen wie bei den Nippenquallen auch bei den Disco- 
phoren nur während der Brunftzeit, aber abweichend von 
jenen al8 männliche und weibliche auf verfchiedene Indi— 
viduen vertheilt. Ihre Anordnung Andert fehr ver 

Steahlihiere. 

fchtedentfich ab. Sie entwickeln ſich entweder ebenfalls 

fänas der Gaſtrovaskularkanäle äußerlich oder innerhalb 
derfelben oder aber an dem ftielartig herabhängenden 
Magenface, felbft auch in eigenen Taſchen am Magen, 
überall durch Anfchwellungen des Zellgewebes. Die Eier 
faffen alle wefentlichen Theile, äußere Haut, Dotter, 
Keimblaschen und Keimfleck erkennen. 

So höchſt unvollfommen auch unfere Kenntniß des 
Nervenfyftemes der Scheibenquallen ift: fo Außern Die- 
felben doch ein feines Wahrnehmungsvermögen. Em— 
pfinolich gegen Temperaturwechfel, Licht und äußere Neize, 
erkennen fie auch ſchon durch einfache Berührung das 
Beutethier, überfchütten daſſelbe alfogleich mit ihren 
Neſſelzellen, ftreefen ihre Arme oder Tentafeln danad) 
und führen e8 zum Munde. Den Unterfchied von Licht 
und Dunfel empfinden fie alle, mögen fie Augenflede 
haben oder nicht, und fo fehr, daß fie in einem Gefäße 
fo oft die Lichtfeite auffuchen, wie man dafjelbe dreht. 

Die Brut fucht ihre Lichlingspläße auf mit bewunderng- 
werthem Snftinft und die alten wandern zu beftimmten 
Zeiten und in beftimmten Richtungen, alfo aus eigenem - 
Triebe und nicht vom Zufall geleitet. Dagegen ertragen 
die meiften Quallen Berlegungen und Berftümmelungen, 

ohne großen empfindfichen Schmerz zu verrathen. 
Bewegungen ihrer Scheibe, das Zufammenziehen und 
Streden derfelben vermitteln die Musfelfafern, ebenfo 
das Schließen und Deffnen durch Einziehen und Aus— 
dehnen des Nandes. Indem fie hierdurch das an der 
hohlen Interfeite befindliche Waffer in Bewegung ſetzen, 
vermögen fie ihren Ort zu ändern, zu fehwimmen, wobei 
haufig auch die Arme und Nandtentafeln behülflich find. 
Um fich in die Tiefe zu verfenfen, ziehen fie ihren Körper 
ftarf zufammen, während fie zum Emporfteigen ſich aus— 
dehnen, 
Seite, nach welcher fie vorwärts wollen, und bedienen fid) 
dabei der Arme und Tentafeln als Steuer (Fig. 489). 

Fig. 489. 

Schwimmende PBelagia. 

Einige bewegen fich in den zierlichften Schwenfungen und 
fchießen pfeiffchnell dahin, andere überfaffen fich gern träge 

dem Spiel der Wellen und werden ſchon bei fchwachen 
Stürmen an die Küfte geworfen, um bier zu verderben, 

Die 

Den Scheitel des Schirmes neigen fie nach der 

a De re ——— 
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ſtatt in die Tiefe ſich zurückzuziehen und der Gewalt der 
Strömung zu entgehen. Alle ſind grimme und gefräßige 
Räuber, welche von lebendiger Beute ſich nähren, von 
kleinen Kruſtenthieren, Würmern, Weichthieren jeglicher 

Art, Quallen und ſelbſt Fiſchen, von denen ſogar der 
Rachelige Stichling vor ihren Ueberfällen nicht gefichert 

it. Das auserfehene Schlachtopfer wird fofort mit 
den Neffelorganen überfchüttet und dadurch zu jeglichen 

Widerftande unfähig gemacht, dann mit den Tentafeln 
und Armen zum Munde gebracht‘, oder wo diefe fehlen, 
mit leßterem unmittelbar erariffen. In den feicht aus— 
ſchnellbaren Neffelfüden befigen die Quallen die furcht- 

barfte Waffe, mit welcher fie fiegreich jeden Angriff zum 
Biele führen, und fie bedurften eines fo unfehlbaren Ge— 

ſchützes, da ihr überaus weicher, verleglicher Körper zu 
jedem andern Kampfe unfähig if. Der ungemein dehn— 
bare Mund verfchlingt Die Beute ganz und die Magen— 
höhle Löft dieſelbe Schnell auf. Der Nähritoff wird von den 
Gaſtrovaskularkanälen aufgenommen und in den Körper 

verführt, alle unauflöglichen Nefte aber durch den Mund 
wieder ausgeſtoßen. Einige Scheibenquallen vermögen 
fogar ihre Magenhöhle nach außen zu ftülpen, damit das 
Beutethier zu überziehen und fo aufzulöfen oder auszu— 
fangen. Im gleicher Weife ernähren fich die mit Saug- 

Öffnungen verfehenen mundlofen Rhizoftomiden, indem 
fie mit den faugenden Armen das Schlacdtopfer um— 
fangen. Aber fie ziehen nicht blos die vorhandenen 
Säfte aus wie die fehmarogenden Wanzen und Läufe, 
nein fie verdauen zugleich mit der Aufnahme, die Speife 
wird mit dem Auffaugen zugleich affimilirt und als Nähr— 

- ftoff den Gaftrovasfularfanalen übergeben. In diefen 
findet eine fortwährende und ununterbrochene Lebhafte 

Strömung ftatt, theils durch die flimmernden Wandungen 
der Kanäle unterhalten, theils von den Gontractionen des 
Körpers veranlaßt, auch von dem ein= und austretenden 
Seewaffer vermittelt. Sie erfolgt nicht in bejtimmter 
Richtung, wechfelt diefelbe vielmehr oft und zufällig, iſt 

alſo keineswegs ein geſchloſſener Kreislauf wie im Blut— 
gefäßſyſtem anderer Thiere. 

Nicht minder merkwürdig und anziehend als der eben 
dargelegte Körperbau und die Lebensweiſe der Scheiben— 
quallen iſt die Fortpflanzung und Entwicklung derſelben. 

Die darauf bezüglichen Unterſuchungen gehören unſerer 
Zeit an und ſind noch lange nicht abgeſchloſſen, aber ſie 
haben Thatſachen ans Licht gefördert, welche man bei ihrer 
erften Betrachtung für wahrhaftige Wunder halten könnte. 
Aber die Zoologen begnügen fih nicht mit dem bloßen 
Anftaunen wunderbarer und wundervoller Erfcheinungen, 

fondern fie durchdringen diefelben, zerlegen fie bis in ihre 
feinften Elemente und erfennen fie endlich als einfache 
Naturgefee zur Erhaltung des vielgeftaltigen und unter 
vielfach wechſelnden Bedingniffen lebenden thierifchen 
Organismus. In der That gewährt das eingehende 

Studium der Entwirfelungsgefchichte der Thiere, wie folche 
in den feßten dreißig Jahren aufgeklärt worden und durd) 
den regen Forfchungseifer noch alljährlich erweitert wird, 

eine ungleich erhebendere Befriedigung für den denfenden 

Menfchen als das Wühlen in alten Folianten und vers 
gilbten Manuferipten, dag die Einfälle irgend eines Obſcu— 
ranten, die Fehler eines gedanfenlofen Abſchreibers aufs 

klären will. Mit folchem Sram kann man heut zu Tage die 
Menfchheit nicht mehr beglücken, er gehört den Sonder— 
lingen, wogegen das tiefe Studium der Natur wahrhaft 

erbaut und erhebt, das Förperfiche und geiftige Auge öffnet 
und die materiellen Verhältniſſe fort und fort beffert. Wann 
werden die Briefter jeglicher Art dieſem vortrefflichiten aller 
Bildungsmittel, das unmittelbar von Gott fümmt und 

zu Gott führt, die verdiente Aufmerffamfeit, die nothe 
wendige Berückfichtigung angedeihen laſſen? — 

Die im Thierreiche gewöhnliche Kortpflanzungsweife 
und Entwickelung, nach welcher der im befruchteten Ei 

gebildete Embryo durch allmähliges Wahsthum in dag 
reife Thier fich verwandelt oder höchſtens durch eine ein— 
fache Metamorphofe in dafjelbe fich umgeftaltet, ift bei 
den Medufen die ungewöhnliche und feltene. Die in den 

Gefchlechtswülften oder Keimſäcken gebildeten männlichen 
und weiblichen Keime werden durch ein Schwinden der 

fie umfchlingenden Zellenwände frei und gelangen je nach 
ihrer Lage durd) Magen und Mund over unmittelbar an 

der Oberfläche des Körpers ins Waſſer, wo alfo gleich 
bei dem Hervortreten oder doch bald nad) demfelben ihre 
Bermifchung, die Befruchtung der Eier erfolgt. Nach 
derfelben verläuft nun wie bei andern befruchteten Eiern 
der Furchungsproceß des Dotterg und aug dem Bildungs- 
material deſſelben geht ein infuforienähnficher, an der 
Dberfläche mit feinen Flimmerhaaren beffeideter Embryo 
hervor. Diefer wächft nun entweder allmählig zur ge- 
fehlechtsreifen Qualle heran oder aber er erleidet fehr er— 
hebliche Beränderungen, welche fi in zwei allgemeine 
Erſcheinungen zufammenfaffen fajfen. Gr nimmt näm— 
fih eine entfchiedene Polypenform und Polypenleben, 
aber feineswegs deren innere Organifation an. Die 
junge polypenftaltige Qualle theilt fich durch immer 
weiter greifende Einſchnürungen in Scheiben, deren jede 

für fich zur freien vollfommenen Scheibenqualle auswächft. 
Andere junge polypinifche Duallen Dagegen treiben 
Knospen und Sprofjen, deren einige nur zur Erhaltung 
diefes jungfräulichen Familienſtockes dienen und den— 
felben nicht verfaffen, während andere Sproffen vom 

Store fih ablöfen und zu gefchlechtsreifen Medufen ſich 
geftalten. Noch andere Sprofjen entwickeln in ſich Eier 
und männliche Keime, aus welcen infolge der Befruch- 
tung neue polypinifche Stöde entftehen. Da diefe Vor— 
gänge nur erſt bei einzelnen Gattungen und Arten umd 
zum Theil noch unvollſtändig beobachtet worden find: fo 
verfolgen wir fie hier nicht weiter, fondern nehmen fie 
bei den betreffenden Gattungen wieder auf. Wie lange 
Die in das reife Alter eingetretene Medufe leben mag, 

wiffen wir nicht. Doch fiheinen die meiften fehr zählebig 
zu fein, ſodaß fie fogar in Eis einfrieren können, ohne zu 

fterben, auf trocfnem Sande halb zerfloffen wieder ins Waſſer 
aebracht fich völlig erholen, und erheblich verftümmelt noch 
fortleben. Beſondere periodische Erfcheinungen in ihrem 
Leben find Wanderungen. Sie vereinigen fi zu denfelben 

in myriadenhafte Schanren, fo daß die Schiffe fid) Tages 
fang durch diefelben hindurch arbeiten müſſen. Längs der 
europäifchen Küften erfcheinen fie, zumal da wo feine 
aroßen Flüffe das Waffer verfügen, ftets im Frühlinge, 
find in den heißen Sommertagen am häufigiten, nehmen 
im Herbft ſchnell ab und verfchwinden im Winter gänz- 
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fih. Im Norden zeigen fie fich nur im Juli und Auguft 
zahlreich, find hier alfo Strichthiere. Die Temperatur, 
die Nahrung und die Ablegung der Keime mögen haupt- 

fächlic) Das periodifche Erjcheinen und Verſchwinden be= 
dingen. So werden unzweifelhaft diejenigen, welche 
fich aus polypinifchen Jugendſtöcken entwiceln, ihre Eier 
in ftillen Buchten abfeßen, wo die zarte Bolypenjugend 
am beiten gedeiht. Die zum Unterhalt dienenden Thiere 
find nicht zu allen Jahreszeiten an derfelben Stelle in 
ausreichender Menge vorhanden und die Qualen müffen 
wie andere Jäger ihrer Beute nachziehen. Kälte und 

Stürme vertreiben fie von der Oberfläche in gefchüßtere 
Tiefen. Die anhaltenden Regen in den Tropen verfcheuchen 
alle Quallenfchaaren. 

Die Scheibenquallen find ftrenge Meeresbewohner 
und fehlen in füßen Gewäffern gänzlich. Im nicht 
falzigen Kaspifchen Meere Tebt Feine einzige Art, in dem 
nur theilweife falzigen fchwarzen Meere zwei fehr eigen- 
thümliche Arten ; auch die Oftfee ift fehr arm und jenfeits 
Königsberg quallenlos. Der Mehrzahl nach Teben die 
Discophoren an den Küften und ein Fleiner Theil im 
hohen Meere als pelagiſche Thiere. Ihre geographifche 
Verbreitung nad) den Zonen folgt den allgemeinen Ge— 
feßen, Teider find aber die entfernten Meere insbefondere 
auf den Reichthbum an Eleinen Arten nod) wenig und gar 
nicht unterfucht worden, fo daß wir die Manichfaltigfeit 
nach Faunengebieten auch noch nicht bemefjen Fünnen. 
Die große Artenzahl aus der Nordſee und dem Mittels 
meer läßt auf den Reichthum in andern und zumal tro= 
pifchen Meeren fchließen. Nur erft wenige Arten beobachtete 
man in allen drei Zonen zugleich, Ueber die Rolle, 
welche fie im Haushalt der Natur fpielen, ift e8 annoch 
fhwer, ein Urtheil zu begründen. Shr leichter, wäfferiger 
Körper bietet andern Thieren fehr wenig Nährftoff und 
wenn daher auch Quallen von Walen, Fifchen, Vögeln 
und Weichthieren gefreffen werden: fo mag das nur ge= 
legentlich gefchehen und nicht zum regelmäßigen Unterhalt. 
Anders ift freilich Das umgefehrte Verhältniß, denn die 

unabfehbaren Schwärme von Sceibenquallen berürfen 
erheblicher Mengen von Meeresthieren zu ihrer Eriftenz, 
fo daß man annehmen möchte, grade fie feien vorzugs— 

weife berufen, in der myriadenhaften Vermehrung der 
meijten Meeresbewohner das Gleichgewicht aufrecht zu er— 
halten. Einen befonderen Antheil haben unzweifelhaft 

die Medufen an dem herrlichen Phänomen des Meeres- 
leuchtens. Nach Ehrenberg ift das Leuchten eine Aeuße— 
rung ihres Lebens, ein Freiwilliges Bliken, ein Aus- 
ftrahfen Eleiner Funfen oder ein Erglühen wie dag eines 
Feuerbrandes. Aber 8 foll auch bei reichlicher Schleim 
abfonderung, zumal an den Eierftöcen ein langanhalten— 

des werden. Sc ſah daſſelbe fehr ſchön in einer ftillen 

Septembernacht, als ich von Pola an der iftrifchen Küfte 
hinabfuhr, hatte aber leider feine Gelegenheit mehr zu 
unterfuchen, von welcher Art Quallen und ob überhaupt 
von ihnen das prachtvolle Aufbliken ausging. Den 
Menfchen befäftigen Die Qualfen nur während des Badens 
durch ihr empfindfiches, von einzefnen Arten fehr ſchmerz— 

haftes Neſſeln, in andere Beziehungen, nüßfiche oder nach— 
theilige, treten fie nicht. 

Die große Manichfaltigfeit der Discophoren nöthigte 

Strahlthiere. 

die Syftematif zur Aufftellung Fleinerer Familien und 
Gruppen, fowie zahlreicher Gattungen. Wir müffen von 
deren Charakteriſtik hier abfehen und ung wie bei andern 
aroßen Familien auf eine Hervorhebung der wichtigften 
Typen befchränfen. Bemerft fei nur, daß die ſämmt— 
lichen Gattungen fi) in folche mit ganzrandiger Scheibe 
und in folche mit randlichen Einfchnitten der Scheibe 
theifen. Erſtere als Grafpedoten zufanımengefaßt haben 
an der innern Seite des Randes eine Scwimmhaut, 
gewöhnlich einen Ningfanal und in den Randförperchen 

feine Kıyftalle, nur Goneretionen, die Fortpflanzungs— 
werfzeuge entwickeln fich niemals in eigenen Höhlen. Ihre 
engern Gruppen laſſen fi) nach dem Verhalten der Gaſtro— 
vaskularkanäle, der Anordnung der Gefchlehtsprüfen, der 
Befchaffenheit der Tentafeln u. f. w. unterfcheiden. Die 
randlich eingefchnittenen Scheibenquallen, Steganophthal— 
men oder Acraspedier genannt, ftellen ihre Randförperchen 
in Verbindung mit den Gaftrovasfularfanäfen, befigen 
feine Schwimmbaut, Dagegen bleibende Höhlen, in wel= 
chen fich die Gefchlechtsprüfen entwideln und haben einen 

Mund oder zahlreiche Saugöffnungen und verfchiedent- 
liche Arme. 

1. Aegina. Aegina. 

Unter den Gattungen mit ganzrandigem Schirm oder 
den Grafpedoten führt Aegina einen befondern Formen 
freis an, bei deſſen Mitgliedern insgefammt die Gaftro= 
vasfularfanäle aus tafchenförmigen Magenanhängen mit 
innern Gefchlehtsprüfen entfpringen. Solcher Taſchen 
zählt man A bis 32 und ebenfo viele oder weniger Ten= 
tafeln, welche über dem Schirmrande ftehen. Die Magen 
höhle ift faft fo breit, wie die Unterfeite des Schirmes. 
Aegina zeichnet ihre meift tropischen Arten aus durch 

eine einfache Mundöffnung, 8 bis 16 Tafchen am Magen 
und nur halb fo viele Tentafeln, welche zwifchen ven 
Enden jener ftehen und einfach find. Bon ihren ftill- 

veeanifchen Arten hat Ae. eitrea eine ftarf gewölbte fehr 
dicke Scheibe von zwei Zoll Durchmeffer und ſchwach gelb- 
fiher Färbung, wit vier fehr ftarfen gelbbraunen Fang— 
fäden, welche aus einer blafenartigen Erweiterung ent— 
fpringen, in der Ruhe aber in eine Furche auf der Scheibe 
fich Tegen. Die acht Tafchen an der Magenhöhle find fo 
breit wie fang und durch einen Außern mittlern Einfchnitt 
zweilappig Die viel fleinere Ae. rosea ift flacher und mit 
5 oder 6 Fangfäden verfehen. — Bei der artenveicheren 
Gattung Cunina mit ebenfalls einfachem, breiten, kurzen 
Munde, fteht je ein Fangfaden am Ende der 9 bis 16 
breiten Magentafchen. Die atlantifche C. campanulata 

von Zollgröße ift vollfommen durchſichtig und glatt, mit 
8 bis 10 breiten Magentafchen und eben fo vielen weiße 

fichen Fangfäden. C. globosa in der Südſee Fugelt ihre 
nur vier Linien große durchfichtige Scheibe und hat zehn 
breite Magentafchen. 

der acht Magentafchen umterfcheidet ſich die im ſchwarzen 
Meere heimifche Gattung Rathkea, Andere Gattungen 
wie Aegineta mit zwifchen den Enden der Tafchen ftehen- 
ften Bangfüden befigen beide in gleicher Anzahl bei 
Stodengeftalt der Scheibe. Bon den wenigen Gattungen 
diefer Gruppe mit lappigem getheilten Munde zeichnet 

fi) Aeginopsis durch die Kürze ihrer Mundarme und nur 

Durch je drei Fangfäden an jeder 
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2 bis 4 Fangfäden aus. Don ihrer mittelmeeriſchen Art 
wurden frühere Entwicklungsſtufen beobachtet. Dieſelbe 
erfheint bei I/; Linie Größe träge wimpernd , drehrumd, 
länglich, ift am vordern abgerundeten und gefchloffenen 
Ende beiderfeits mit einem bogiggefrimmten, innen 
hohlen Fangfaden verfehen und anf andern hohlen Körper- 
ende offen. Bei allmähligem Wachsthum bis zu drei 
Linien Größe wird fie halbfuglig, ihre Fangfänden bis 
fünfmal fo fang und ihr Rand lappt fi, während die 
untere Mündung durch eine Schwimmhaut größtentheilg 
gefchloffen wird. Die Magenhöhle hängt breit und flach 
herab und hat eine warzenformige Mündung, um fie 

“ herum machen ſich die acht runden tafchenförmigen Ge- 
fchlechtsorgane bemerklich und unter diefen feheinen die 

acht Gaftrovasfularfanäle zu Liegen. Die Aeginete geht 
alfo direft ohne eigentliche Verwandlung aus ihrem 

Embryonalzuftande hervor. 

2. Stielqualle. 

Ein zweiter und formenreicherer Kreis der Craspedoten 
charafterifirt feine Mitglieder ſcharf durch die in flachen 

Erweiterungen der Gaftrovasfularfanäfe gelegenen Ge— 
fchlechtsprüfen. Ihre Scheibe hat einen fangen Stiel 
ohne Kanäle, auf welchem der Magen fißt, und auf der 
Dberfeite zeigen fich oft herz- oder blattförmige, der Form 
der vier, ſechs oder acht Gaftrovasfularanhänge des 
Magens entfprechende Zeichnungen. Bon den Fangfäden 
fißen die vier oder acht erften am Ende der ausftrahlenden 
Kanäle. Die typifche Gattung Geryonia Fennzeichnet der 

Geryonia. 

Fig. 490. 

Dianäa. 
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Lymnorea. 

ungewöhnlich kurze Magenſtiel, die ſehr beträchtliche An— 
zahl der Fangfäden und der vier- oder ſechslappige Mund. 
Ihre Arten kennt man zumeiſt aus dem Mittelmeer, eine 
auch aus der Nordſee und eine aus dem ſtillen Ocean. 
G. exigua trägt ihren Magen in Geftalt einer kleinen 
Glocke ganz am Ende des Schirmftieles, in welchem die 
vier Strahlenkanäle hinauffaufen und dann unter der 

Glocke in den Randkanal fortfegen. Bon diefen Kanälen 
hängen vier beutelförmige Gefchlechtsorgane herab. Am 

Nande befinden fich acht Randförperchen mit Goncretionen 
und vier fange hängende und vier Furze fteife aufrechte 
Fangfäden. — Die fehr nah verwandte Gattung Lyriope 

mit nur fehr wenigen Fangfäden zerftreut ihre wenigen Arten 

über weite Gebiete. Sehr nah verwandt ift auch Dionaea mit 
D. Gaberti (Fig. 490) an der Küfte Neuhollands, alas- 
heil röthlichgelb, mit fechs fehr Tangen Fangfäden und 
unveräftelten Strahlenfanäfen. Leider ift ihre innere 
Organifation noch nicht naher unterfucht worden, ebenfo 
wenig die zweier anderer in dieſen Berwandtfchaftsfreig ges 

hörigen Gattungen. Die eine derfelben, Lymnorea, trägt 
am Grunde des Magenftieles 6 bis 8 fadenfürmige 
durch) Sauger gewimperte Anhänge und am Nande der 
Scheibe fehr zahlreiche ganz Furze Fäden. Die Figur 491 
abgebildete L. australis wurde in der Baßftraße an der 
Süpfüfte Neuhollands entdeckt und hat eine halbkugelige 
warzige bläufiche Scheibe und einen dreifantigen Magen- 

ftiel mit kurzen zweifpaltigen rothen Anhängſeln. Die 
andere Gattung Favonia entbehrt der Randfaden und ihre 
ebenfalls neuholländifche Art, F. octonema (Fig. 492), 
hat diefelbe blaue warzige Scheibe und am Grumde des 
Stieles acht hochrothe Anhängfel. Bon der Entwicklungs— 
gefchichte diefer Gattungen weiß man noch nichts. 

3. Aequorea. Aequorea. 

Viele fchöne Schirmgeftalten mit wenig oder gar nicht 
unterfeits hervortretendem Magen, mit weiter Mund 
Öffnung, zahlreichen Strahlenfanälen und randftändigen 
Fangfäden gruppieren ſich zu einem eigenen Kormenfreife, 
welcher durdy die age der Fortpflanzungsprüfen in Form 
von Längsfalten und Rippen an den Strahlenfanälen 
von feinen nächſten Verwandten fich unterfcheidet. Die 

Kanäle entfpringen vom Umfreife der weiten Magenhöhle. 
Im Einzelnen bieten die Mitglieder der Eigenthümlich— 
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Bavonin. 

feiten genug, um fie in mehre Gattungen zu vertheifen. 
Einige derfelben haben feine Arme am Munde, höchftens 
nur Franfen und Läppchen und tragen Die zahlreichen 
Fangfäden unterhalb des Schirmrandes. Zu diefen ge— 
hört die typifche Gattung Aequorea mit 8 bis 96 Kanälen, 
18 bis 64 Fangfäden und mit Nandförperchen zwifchen 

oder neben denfelben. Ihre Arten fommen an den 
europaifchen Hüften und im ftillen Dcean vor, find aber 
leider auf ihre Entwicklungsgeſchichte noch nicht beobachtet 
worden. Die Figur 493 abgebildete blaue Aequorea, 
Ae. cyanea, erfannte der verdiente Reifende Peron an der 

Blaue Aequorea. 

Küfte von Arnheimsland im nordweftlichen Neuholland. 
Sie ift ſchön blau, faft halbfugelig und befißt viele lange 
Fangfäden. Die im Habitus ihr fehr ähnfiche Ace. globosa 

von anderthalb Zoll Größe trägt etwa dreißig feine zoll 

lange Fangfäden und ebenfoviche Tentafeln, — Zwei fehr 

Strahlthiere. 

nah verwandte Arten mit nur zwölf Strahfenfanäfen und 
ebenfovielen Fangfaden werden als Pegasia generiſch ab— 
gefondert. Andere Aequoreaden unterfcheiden ſich ſogleich 
durch den Befiß von Mundarmen. Unter diefen kenn— 
zeichnet fich Die weitwerbreitete Mesonema durch fehr zahl- 
reiche Randfäden in einfacher Reihe, ebenfalls fehr viele 
Strahfenfanäle und durd) kurze zuſammengedrückte Mund- 
arme. AM. coelum pensile hat eine dreizöllige, bläufiche 
Scheibe. Bon der zoffgroßen M. coerulescens wurde Die 
jugendliche Form als Stomobrachium hbefchrieben, welche 
ihren flafchenförmigen Magen allmählig fchüffelförmig ge— 
ftaftet, ihre vier Mundfäden auf 32 vermehrt, ebenfo Die 
Zahl ihrer Strahlenfanafe und Randfäden bis auf 32° 
fteigert. Eben diefes Thierchen zeigt auch den bei 
Sceibengquallen feltenen Bermehrungeproceß durch Selbſt— 
theifung. Zuerſt theilt fi die Magenhöhle und dann 
die Scheibe, aber bevor diefe noch in zwei Individuen 

augeinanderfällt, beginnt ſchon wieder eine neue Thei— 

fung. 
bilden die Gattung Zygonema. 

4. Thaumantias. Thaumantias. 

Der freuzförmige, oft längs beider Ränder feiner vier 
Strahfen mit hängenden Lappen eingefaßte Mund und 
die Vertheilung der Gefchlechtsdrüfen längs der vier von 
ihm auslaufenden Kanäle, fowie die vom obern Grunde der 
Magenhöhle entfpringenden vier Strahlenkanäle charak— 
terifiven eine Anzahl Scheibenquallen als vierte Gruppe. 
Bei nur. einer tropischen Gattung derfelben, nämlich 
Berenice nit zahlreichen langen Fangfäden und nicht her— 
vorragendem Munde und Magen veräfteln fich die vier 
Radialkanäle, während diefelben bei allen übrigen ein= 
fach bleiben.  Umter diefen zeichnet ſich Thaumantias 
durch ihren furzen Magen und Fein gelipptes Mundkreuz 
aus. Bon ihren zwanzia, bis jeßt befannten Arten be— 
wohnen fünf das Mittelmeer, vierzehn die Nordſee und 
eine das Eismeer. Die bedenförmige Thaumantias, 
Th. eymbaloidea (Fig. 494), an der holländischen Küfte 
erreicht nur fech8 Linien im Durchmeffer ihrer Elaren, 

Fig. 494. 

— 
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Thaumantias. 

gelbbräunlichgerandeten, glockenförmigen Scheibe, deren 
Rand mit langen rothen Fangfäden beſetzt iſt. 

Die Meſonemen mit zweireihigen Randfäden 

en or 

Die { 
halbkugelige Th. hemisphaerica in der Nordfee ift nur 
in zwei Zinien Größe und mit 16 bis 24 furzen Rand» 
füden beobachtet. Dieſe Scheibenqualfen entwickeln ſich } 
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aus polypenähnlicher Brut und bei einigen Arten fah 
man auch aus den Gierftöden Knospen hervortreiben, 
welche zu felbftändigen und gefchlechtsreifen Thieren 
heranwachſen. — Sehr eng an fchließt fich die Gattung 
Tima mit an der Unterfeite fang herabhängendem Fegel- 
fürmigen Magen, vierlippigem Munde und nur fehzehn 
furzen Fangfäden. Auch ihre Arten gehören den euro— 
päifchen Meeren an, fo die gelblippige Tima, T. flavilabris 

(Fig. 495), im Atlantifchen Meere, von drei Zoll Durch- 
mefjer, völlig durchfichtig und mäßig gewölbt, mit 

| ul
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fchwefelgelben Lippen. Die ebenfalls atlantifhe Gattung 
Tiaropsis unterfcheidet ſich durch ihren Furzen Magen 
und den Befiß von 200 Randfäden. Sie entwickelt ſich 

aus einer unter Campanularia gehörigen Bolypenform. 

5. Beutelqualle. 

Die letzte Gruppe der Discophoren mit ganzrandiger 
Scheibe, welche durch die in den europäifchen Meeren be- 

fonder8 manichfaltigen Beutelquallen vertreten wird, 
zeichnet fih durch ihre eigenthümliche Entwidelungsge- 
ſchichte und die in der Wand des Magenftieles gelegenen 
Fortpflanzungsdrüfen aus. Die Geftalt der Scheibe und 

der Magenhöhle, die Korm des Mundes, das Verhalten 

der Gaftrovasfularfanale und Randfäden, fowie der an 
ihrem Grunde befindlichen Augenpunfte ändert vielfach 
ab und nöthigte zur Aufitellung vieler Gattungen. Bes 
vor wir jedoch deren Manichfaltigfeit darlegen, wenden 

wir uns ihren polypinen Jugendgeftalten und ihren 
Fortpflanzungsweifen zu. 

Schon lange fennt man ganze Familien zarter Moo$- 
forallen, wohl an zweihundert Arten, unter den Namen der 
Tubularien, Campanularien und Sertularien, wie fie in 
Figur 496 als ranfender Glodenpolyp (Campanularia), 
in Figur 497 als gefämmter Federpolyp (Plumularia) 
und Figur 498 als haarförmige Sertufarie (Sertularia) 
beifpielsweife dargeftellt find. So fange man eben nur 
ihren äußern Bau berüdfichtigte und weder ihre innere 
DOrganifation unterfuchte noch ihre Lebensäußerungen be= 
obachtete, Fonnte man fie für nichts anderes als Moos— 
forallen oder Bryozoen halten. Die neuern fehr ein- 

Naturgefchichte I. 5, 
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Glockenpolyp. 

Big. 497. 

N 
N 

Federpolyp. 

gehenden, aber leider noch lange nicht zu einem befriedi— 
genden Abſchluß geführten Unterſuchungen haben die 
Organiſationsverhältniſſe dieſer Thierchen im Allgemeinen 
aufgeklärt und ſie als jugendliche Meduſen, als Gene— 

rationsſtufen derſelben kennen gelehrt. Die Tubularien 
ſcheinen namlich hauptſächlich den Oceaniden, zum Theil 
aber auch zugleich mit den Campanularien den Thau— 
mantiaden, letztere auch noch den Aequoreiden anzuge— 
hören. Es ſind ungemein zart und fein gebaute, feſt— 
gewachſene, einfache oder vielfach veräſtelte, ſtrauchförmige 
Familienſtöcke von einigen bis hunderttauſenden von 
Einzelthierchen, welche durch Knospung und Sproſſung 
den Stock vergrößern. Jedes Thierchen beſteht aus einem 
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ftiefartigen untern Theile und dem polypenähnfichen 
Körper als oberem Theile, in welchem eine verdauende 

Höhle und oben ein dehnbar= rüffelformiger Mund be- 
merft wird. Diefen Mund umgeben in Freisförmiger 
Anordnung Tentafeln oder Fangfäden, welche einfach, 
unbewimpert, etwas rückziehbar und nicht hohl find. Die 

verdauende Höhle febt Fanalartig im den Stiel fort und 
ſteht dadurch mit allen Thierchen deſſelben Stodes in 
unmittelbarer Verbindung. An dem becherfürmigen 
Leibe treten außere Kortpflangungsorgane auf, oder die— 
felben bilden für fich eigene Becher am Stocke. Die 

Thierchen find gallertig fleifchig, aber die außere Wand 
des Stieles erfcheint von unten herauf und bei vielen auch 
noch um den Leib herum zart und durchlichtig hornig. 
Sn diefer hornigen Röhre fteeft und gewöhnlich nur durd) 
fleine Fadchen an ihr befeftigt die zarthäutige Röhre, in 
welcher man den aus der verdauenden Höhle austreten- 
den flüffigen Nährſtoff auf und abfleigen ficht. Die Ver- 
mehrung diefer Thierchen erfolgt auf manichfache Weife. 
Sie treiben Knospen, welche am Stamm bleiben, den= 
felben vergrößern und ihre polypenförmige Bechergeftalt 
nicht aufgeben. Solche Thierchen forgen für die Er— 
haltung des Familienftodes. Andere Knospen dagegen 
föfen fih vom Stode ab und werden zu gefchlechtsreifen 
Medufen, welche Eier liefern, aus denen infuforienähnfiche 
Planulä und neue Bolypenftöcde hervorgehen. Noch 
andere Knogpen erzeugen in fich nur Eier und männliche 
Samenfeime, aus deren Befruchtung gleichfalls eine in= 
fuforienahnliche Brut und neue Ammen entftehen. End— 
lich entwiceln fie auch Eibläschen, welche zerfallend eine 
Brut für Polypenſtöcke erzeugen. Wir haben hier alfo 
einen ganz beſondern Generationswechfel, deſſen vers 
fchiedene Glieder leider nur erſt bei einer fehr Fleinen An— 
zahl durch Beobachtungen an einander gereiht werden 
fonnten, während man von den meiften Polypenſtöcken 
noch nicht die aefcblechisreifen Quallen ermittelt hat. 

Sp von den Gampanularien und Bennarien noch nicht. 

Strahlihiere. 

Bei ihnen ſtecken die Nährthierchen in einem hornigen 
Kelche, welcher in einen ebenfolchen, quergeringelten 
Stiel übergeht. Der Kelch ift anfangs gefchloffen, in 
ihm bildet fich das Thierchen mit Mund und Armen erſt 

aus und öffnet dann deffen oberes Ende, um Nahrung 
mit den fi) ausbreitenden Armen zu ergreifen. Droht 
ihm Gefahr, zieht es fich ftets in das zarte Häuschen zu— 
rück. An folchen Samilienftöcden entwideln ſich in den 
Achfeln einiger Zweige große Knospen von halber 
Linienhöhe. Im deren fleifchigem Inhalt erzeugen ſich 
flache Körper, welche allmählich Medufengeftalt annehmen, 
dann ihre Dede fprengen und als Achte Medufen mit 
Magenhöhle, Gaſtrovaskularkanälen, Fangfäden, Rand- 
fürperhen und Gefchlehtsprüfen davonfchwimmen, Ob 
fie Oceaniden oder welch andere Gattungen find, ließ ſich 

noch nicht beftimmen. An einer andern Campanularie 
ſah man die in den Knospen gebildeten Körper hervor- 
treten, fich mit einem Kranze von Tentafeln verfehen und 
dann plabend ihren Inhalt entleeren. Dieſer beftand 

bei einigen aus männlichen Eamenfeimen, bei andern 
aus bewimperten infuforienähnlichen Embryonen. Letztere 
fchwimmen munter umber, feben ſich aber bald auf einem 
fremden Körper feft, werden dann zu einer lappigen 

Scheibe und aus deren Mitte fproßt ein neuer Campanu— 
Tarienftoed hervor. Don den Sertufarien und Plumus 
larien haben fich bis jetzt, troß aller] Nachforfhungen noch 
feine Entwidelungen auffinden laffen und doch fann es 
feinem Zweifel unterliegen, daß auch fie Ammen oder 

bloße Generationen folcher find. 
Die Gattung Oceania geftaltet ihre zahlreichen 

Arten glockenförmig und verfieht fie mit acht bis vierzig, 
einander gleichen fadenförmigen Fangfäden, mit vier ein- 
fachen Gaftrovasfularfanafen am mäßigen Magenfade 

und einem vierlappigen Munde. Im hohen Norden, 
in der Baffingsbay lebt die O. dimorpha mit vier Kan— 
ten auf der Scheibe und weißen Randfäden ; O pileata im 
Mittelmeer von etwa Zollgröße, durchfichtig, mit rothem — 
Magen und klarem Knopfe aufdem Scheitel, u. v. a, Die H 

Gattung Lizzia mit ihren drei europäifchen Arten ord- 
net ihre Randfäden in acht Bündel und bewehrt den 

Mund mit vier Büfcheln von Neffelfäden. Ihre Polypen- 
ftöcde wurden unter dem Namen Podocoryne befchrieben 

und ihre Entwicklung in Eiern ohne Metamorphofe und 
ohne Generationswechfel erft neufichft von Claparede be= 

obachtet. Die artenreichere, aber gleichfalls nur euro- 
päifche Bougainvillea hat nur vier Bündel Randfäden. 
Die aus ihren Eiern ausfchlüpfende Brut febt fich feft 
und bildet weiche Polypen, welche Schößlinge treiben. 
Sie fowohl, wie vorige Gattung vermehrt fich auch im 
vollfommen ausgebildeten Zuftande noch durch Knospen, 
welche unten aus den Seiten des Schirmftieles in faft 
fommetrifcher Stellung hervorwadhfen. — Die zumal in 
den nordeuropäifchen Meeren artenreichere Sarsia befißt 
nur vier einander gleiche Randfäden bei einfachem Munde 

und fehr langem Magenſack und Stiel. Sie hat die 
als Syneoryne befchriebenen Bolypenftöde zu Ammen und 
treibt in reifem Buftande an der zwiebelförmigen An— 
ihwellung des Grundes der Randfäden Knospen. Die | 

felben beginnen als Eleine Wärzchen, werden dann große 
Höcker, endlich geftielte Knospen, deren Stiel dem Rüden, 
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das freie Ende dem Rande des ſich entwickelnden Schir— 
mes entſpricht. Im Innern entſteht ein Hohlraum, in 

welchen die nährende Flüſſigkeit aus dem Randfaden 
eintritt; von ihm aus bilden ſich die vier Strahlen— 

kanäle und dann erſt wächſt der Magen aus der innern 
Mitte der Glocke hervor; die Randfäden zeigen ſich und 
endlich entfaltet ſich die Knospe zur Meduſe, indem ſie 

zugleich vom mütterlichen Körper ſich ablöſt und nun frei 
umherſchwimmt. — Einen eigenthümlichen Oceaniden— 
typus vertritt die Gattung Cladonema, von welcher man 
nur eine mittelmeeriſche Art kennt. Nur zwei Linien 
groß, erkennt man ſie ſofort an ihren acht veräſtelten und 

neſſelnden, am Ende der Strahlenkanäle entſpringenden 

Randfäden und an den fünf geſtielten Neſſelknöpfen am 
Munde. In den auf Augen gedeuteten Pigmentflecken 
liegt ein lichtbrechender Körper eingebettet. Sie ſchwimmt 
wie andere Scheibenquallen mit nach hinten geſtreckten 

Randfäden umher, vermag aber auch auf einige Zweige 
der letztern wie auf Füße fich feitzuftellen und mit den 

übrigen Fäden die aus den Gierftöcden in der Magen- 
wand hervortretenden Eier zu ergreifen und an der Unter— 

lage zu befeftigen, während das Waſſer wimmelt von den 
männlichen Samenfeimen aus den Gefchlechtsprüfen der 
Männchen. Später ficht man das hochglodenfürmige 
flare Thierchen mit nad) Zerreißung der randlichen 
Schwimmhaut über den Rüden aufgeftülptem Schirm und 
zurücgefchlagenen Armen ſich ebenfalls noch auf diefen 
bewegen und mit dem Munde nach allen Richtungen hin 

Nahrung fuchen und diefelbe verfihlingen. In den ge 
legten Eiern entfteht nad) vollendetem Furchungsproceſſe 

binnen zwei bis vier Tagen ein ovaler Embryo mit Wim— 
pern bekleidet, welcher die Eihülle durchbrechend munter 
umberfchwimmt, bald mit dem fpiten, bald mit dem 

ftumpfen Ende voran und um feine Längsachfe rollend. 
Nach höchſtens vier Tagen fo bewegten Treibeng, febt er 
fich irgend wo feft, wirft feine Wimpern ab, zieht ſich zur 

Kugel zufammen, finft dann zur runden Scheibe ein und 
aus deren Mitte fproßt ein hohler eylindrifcher Zapfen mit 
bald verhornender Hülle hervor. Indem der Zapfen 
höher wird, treibt er unter feinem obern Ende, in welchem 

fpäter der Mund aufbricht, vier Höcker hervor, die fid) zu 

nefjelnden Tentakeln ausbilden. Die Fußſcheibe vers 
trocknet bald ganz und etwas über ihr fproßt ein neuer 
Kranz von vier Tentafeln hervor in Wechfelftellung mit 
den vier obern und gewöhnfich noch ein hohler Ausläufer. 
Der über dem untern Kranze ftehende Leib erhebt fih auf 
einem furzen Stiele und aus dem Ausläufer wachfen neue 
dem Mutterthier gleiche Bolypengeftalten hervor. Ueber 
dem untern Tentafelfranze ſchießen endlich blumenartige 

Knospen heraus, welche fih zur Cladonema entfalten, 
ablöfen und frei umherſchwimmen. Damit fchließt der 
Generationswechfel ab. 

6. Meduſe. 

Die zweite Hauptgruppe der Scheibenquallen begreift, 
wie wir bereits oben angegeben, alle Gattungen mit einges 
fehnittenem oder gelapptem Schirmrande, wo zugleich ein 
Theil der Einfihnitte Kryftalle enthaltende Randförperchen 
birgt, die mit den Enden des aus einfachen Tafchen und 

äftigen oft anaftomofirenden Strahlenfanäfen beftehenden 

Medusa. 
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Gaftrovasfularfyftems in Verbindung ſtehen. Diefen 

Akraspediern fehlt allgemein aud) die Schwimmhaut am 

Schirme, wogegen fievier Gruppen von Fäden um den Grund 

des Magenftieles befißen und die Fortpflanzungsprüfen in 

Form gewundener und gefalteter Bänder in vier oder acht 
bleibenden Höhlen am Magen tragen, welche um den 
Magenftiel nach außen münden. Die Fleinern Formen- 
freife, im welche diefer Typus zerfällt, unterfcheiden fich 
auffälliger als die bisher betrachteten Gragpedoten. Wir 

nehmen als erften den der Gattung Medusa, welche im 
neueren Syftem nicht mehr als eigener generifcher Typus 
aufgeführt wird. Vielmehr fondert man zunächſt die 
Arten in folche ohne Randfäden, aber mit Fadenbündeln 

unter dem Schirm, und in folche mit Randfäden. Bon 
erftern ift die Gattung Cyanea artenreich in den nord— 
europäifchen Meeren heimifch und befonderer Beachtung 
werth, weil ihre Entwiclung fchon frühzeitig von Sars 
erfannt worden und mit einigen andern Beobachtungen 
Steenftrupp zur Begründung der wichtigen und eins 
flußreichen Lehre vom Generationswechfel diente. Den 
Namen Cyanea führte zuerit Beron ein für alle Scheiben— 
quallen mit ſackförmigen Anhängen am Magen, und mit 
Bündel von Fangfäden an der Unterfeite der Scheibe. 
Eſchſcholtz fchilverte in feinem fehr verdienſtlichen Syfteme 
der Acalephen vom Jahre 1829 den Körperbau derfelben 

jpecieller. Er zählt 32 Magenanhänge, abwechjelnd 
breite und ſchmale, feingefaltete. Dicht am Munde ent— 
fpringen vier Fangarme, welche der Zange nach einge— 
faltet find. ine der gemeinften Arten ift C. capillata, 

bis acht Zoll Größe und mehr erreichend und gelbröthlich, 
mit fechzehn abwechfelnd tiefern und Fürzeren Randein— 
ſchnitten und Randförperchen in den fürzeren. Dielangen 
Arme find in der Mitte und am Rande dünn und weich, um 
den Mund herum derber. Die hellgelbliche C. ferruginea 
wird beträchtlich größer und unterfcheidet fich durch kurze 
platte Arme. O. rosea hat einen achtlappigen Rand. — 
Aus der Gruppe der Meduſen mit zahlreichen rand— 

ftändigen Fangfäden zeichnet fic) Aurelia durch gefranfte 
Arme und vier fakförmige Anhänge am Magen aus. 
Auf ihre Arten, welche zahfreih in allen europäifchen 
Meeren vorfommen, müßte der alte Linneiſche Gattungs— 
name befchranft werden. Die gemeine Aurelia oder Me- 
dusa aurita lebt an den deutfchen Küften und hat eine 
nur ſchwach gewölbte Scheibe von ſechs Zoll Durchmeſſer 
und mit deutlich warziger Oberfläche. Der Rand der 

Scheibe ift durch acht Einfchnitte getheilt und mit uns 
zahligen Fangfäden dicht befebt. Der vierfpaltige Mund 
führt in die Magenhöhle, in deren vier tafchenförmigen 
Erweiterungen die Gefchlechtsprüfen Tiegen. Die acht 

Gaſtrovaskularkanäle veräfteln fich vielfach und münden 
mit allen Zweigen in den gemeinfchaftlichen Randkanal, 
welcher zugleich die Randfäden fpeift. Die vier Mund- 
arme find ziemlich fang und am Innenrande gefräufelt. 

An diefen beiden Arten, der Cyanea capillata und 

der Medusa aurita,, verfolgte Sars die vollftändige Ent- 
wickelung. Nachdem die befruchteten Eier den Furchungs— 

proceß durchlaufen, ftreefen fie fich faſt walzig und erhalten 
eine bewimperte Oberfläche. So fenfen fie fich nım längs 
der Mundarme herab und feßen fich einzeln an denfelben 
in befondern Täſchchen feſt. Aber fchon nad) kurzer Zeit 
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verläßt jedes dieſer infuforienähnlihen Ihierchen die 
Mutter und fhwimmt frei herum. Sein Leib ift weich, 
fürnefig, am vordern didern Ende etwas ausgehößlt, 
und für Licht fehr empfänglih. Nur zwei Tage führt 
es diefes Leben, dann feßt es ſich mit dem dicken Ende 
an irgend einem fremden Körper fell. Nun verdickt fich 
das freiftehende Hinterende, wird zugleich ftumpf und 

öffnet einen wulftig umlippten, viereckigen Mund. Aeußer— 
lich wachfen an den Eden vier Höder hervor, die bald 
fegel- und endlich lang fadenfürmig werden, während der 

Körper felbft doppelt fo groß und fchlanf becherförmig ge- 
worden ift. Zwiſchen den vier Tentafelfäden fproffen 
vier neue und dann noch acht andere hervor, bald die 
Größe der erften erreichend und alle einen Kranz um den 
Mund bildend. Jetzt hat nun das zwölf Tage alte 
Thierchen. entfchieden polypenhaftes Anfehn und ift auch 
als Hydra befchrieben worden, obwohl feine feinere 
Drganifation fehr wefentlich von Hydra abweicht, Durch— 
ſichtig gallertartig und äußerſt contraftil, fängt es mit 
feinen neffelnden Fangfäden winzige Krufter und Weich— 
thiere umd verzehrt diefelben. Auf der Scheibe zwifchen 
Mund und Tentafeln zeigen fi) vier Vertiefungen im 

Quadrat, außen an den vier Mundfeiten, von welchen 
vier Kanäle nach innen bis gegen den Fuß hinabziehen. 
Auch fproffen bisweilen außen am Becher fchon geftielte 
Knospen hervor wie bei aͤchten Polypen und der Fuß 
treibt Ausläufer mit napfförmigen Warzen, welche zu 
Stnospen heranwachfen. Beiderlei Knospen erhalten 
bald das Ausfehen des Mutterthieres. Diefes wird 
langwalzig und dünngeftielt und zeigt bald 10 big 30 

tingförmige Einſchnürungen am Becher, welche tiefer ein- 
greifen und von acht Zangsrippen gefreuzt werden. End- 
lich dringen die Ringfurchen bis auf die Achfe des Bechers 
ein und ſchnüren diefen in ebenfoviele Scheiben ab, welche 
unten gewölbt, innen hohl, am Rande mit acht zwei- 
zähnigen Strahlen, den äußern Längsrippen des Bechers, 
verfehen find. Die Randfaden am obern Ende des 
Bechers fehrumpfen ein und verfchwinden. Die Scheiben 
ziehen ihren Rand ein und dehnen ihn aus, endfich Loft 

die oberfte ſich ab, nach und nad) die folgenden, alle fehren 
ihre untere gewölbte Seite nad) oben und fehwimmen als 
junge Medufen munter umher. An ihrer Unterfeite 

öffnet fich der Mund, im Grunde der acht nun weit vor- 
tragenden gefpaltenen Randzaden Tiegt je ein Randkörper— 
chen und ein Bigmentfled, zu welchen von den vier Seiten 
und vier Eden des Mundes je ein Gaftrovaskularfanal 
augläuft und ſich veräftelt. Die Felder zwifchen den anfangs 
großen Randzaden wachen nun fehneller aus und diefe 
finfen endlich in bloße Einfchnitte zurüd. Die Kanäle 
bilden ſich weiter aus und ftellen durch Bögen den allge- 
meinen Randfanal her. Gleichzeitig wachfen aus dem 
urfprüngfichen vierfantigen Schirmftiel durch Spal- 
tung Die vier dreifantigen Mundarme hervor und auch 
die Gefchlehtsprüfen zeigen fih an den Taſchen der 
Magenhöhle. Das nunmehr zolfgroße Thierchen ift eine 
vollfommene Medufe, welche fortan nur noch an Größe 

zunimmt und die Verzweigungen ihrer Gaftrovasfular- 
fanäle vermehrt. Die Entwiclung begann alfo mit einer 
Snfuforiengeftalt, welche fich in eine weiche Hydraähn— 
liche Polypenform verwandelte, und diefe Löft ſich durch 

Strahlthiere. 

Sefbfttheilung in junge Medufen auf, welche gefchlechts- 
reif werden und wieder nur durch Eier ſich vermehren. 

Eine ganz andere Form des Generationgwechjeld als wir 
ihn bei den Oceaniden beobachteten. 

Der Medufengattungen gibt es noch andere, Die 
wir wenigfteng namhaft machen wollen. An Aurelia eng 
an ſchließt fi) Claustra mit faferigen Tentafeln, kurzen 
Armen und mit vier verfchließbaren Höhlen am Mund- 
ſtiel; Sthenonia mit bünvdelftändigen Fangfäden; Cya- 
neopsis mit häutigen Armen und fehr verlängertem mittlen 

Baden in jedem Büfchel; Chirocampta mit einfad) Aftigen 
Armen und gleichlangen Fäden in jedem Büſchel. 

7. Knollenqualle. Pelagia. 

Die Knollenquallen unterfcheiden fih von den Me- 

dufen durch die minder zahlreichen Randfäden, durch den 
Befib von acht Tafıhen an der Magenhöhle und die bie- 
weilen fehlenden Mundarme Sie find Bewohner des 
hohen Meeres und fommen nur felten in die Nähe der 
Küſten. Pelagia im engern Sinne fennzeichnen acht fange 
Randfäden, jeder am Ende eines Randfanales und im 
randlichen Einfchnitte. 

bfattförmige Arme. 
tropifichen und gemäßigten Meere und feuchten zum Theif 
fehr Schön. Die gemeine leuchtende Knollenqualle, P. 
noctiluca, im Mittelmer wird nur drei Zoll groß, hat 

Den Mund umgeben vier fchmal 
Die Arten verbreiten fi über die 

eine oben flahe und braunwarzige Scheibe, fehzehn 
Randlappen, rothe zolllange Fangfäden und rothe Ge- 
jchlechtsprüfen. Die Mundarme find am Grunde zu 

Fig. 499. 
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Knollenqualle. 
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einem Stiele verwachſen. Diefe Art leuchtet befonders 
fhon und nicht blos im Leben, auch noch im Tode; in 
Stücke zerriffen und ing Meer geworfen finft jedes auf 
leuchtendem Wege nieder. Die violette Knollenqualle, 
P. labiche (Fig. 499), im  äquatorialen Theile des 
ſtillen Dceanes hat einen gewölbten, grauen, glashellen 
Schirm, violette Arme und fcharlachrothe Fangfäden. P. 
discoidea im füdlihen atlantifchen Ocean von derfelben 
Größe ift ganz flach, vollfommen glatt, ſchwach röthlich, 
mit fehr langen rofenrothen Armen. Die Pelagien ent 
wickeln fih ohne Generationswecfel aus infuforienähn- 
lichen Embryonen, welche allmählig durch ununterbro- 
chenes Wachsthum die reife Geftalt erhalten. 

Sehr nah verwandt ift die Winfelqualle, Chrysaora, 

unterfchieden hauptſächlich durch ihre vier fehr langen 
Arme und durch zwölf oder vierundzwanzig Randfäden. 
Ihre Arten find befonders um Europa häufig und leuch— 
ten ebenfalld. Die gemeine Winfelqualle, Chr. isoscela 

(Fig. 500), im atlantifchen Meere bis fechs Zoll groß, 

Fig. 500. 
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hat eine flachgewölbte grünfiche Scheibe, welche unten 
(bei b ohne Arme) röthlich ift und fange an den Rändern 
gefraufelte Arme beſitzt. Sie entwickelt ſich ähnlich wie 
die Medufen, aber fchon ihr bewimperter frei ſchwimmen— 

der Embryo treibt ein oder zwei Knospen, welche ſchnell 
auswachfen, fich ablöfen und abermals Knospen erzeugen. 

Diefe Bermehrung beanfprucht nur ein big drei Tage und 

führt fich wiederhofend ins Erſtaunliche. 
Weiter entfernt fi die Gattung Charybdaea durch 

den Mangel der Randfäden und des Randfanales. Ihre 

wenigen Arten haben einen flachen bis Fegelförmigen 
Schirm mit vier bis fechzehn Einfchnitten und einen 
furzen einfachen Mundſtiel. 

Zweifelhafter VBerwandtfchaft, weil noch nicht ein= 
gehend unterfucht, ift die Gattung Eudora, ſcheiben— 
förmig, ohne Fangfäden, ohne Arme, ohne Mund, aber 
mit fich veräftelnden Gaftrovasfularfanäfen. Die ge— 
firahfte Eudora, Eu. undulosa (Fig. 501, a von oben, 
b im Profil, e von unten), glasartig und zart Fichtblau, 

febt an der Küfte Neuhollands. Die ebenfo flache 
Phoreynia mit einfachem Munde zeichnet ſich durch einen 
herabhängenden randlichen Schleier aus. Ihre Arten 

heimaten im ftillen Ocean und Eismeer. 
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Rhizostoma. 8. Wurzelqualle. 

Der letzte Formenfreis der Scheibenqualfen führt 
ung gallertartige mundlofe Thiere vor, welche an ihren 

einfachen oder lappig Aftigen Armen zahlreiche Saug- 
näpfchen befigen , mittefft deren fie den flüffigen Nährftoff 
aus dem gefangenen Beutethier auffaugen und denfelben 
dann durch befondere Kanäle der Magenhöhfe zuführen. 

Von diefen gehen fich veräftelnde Gaftrovasfularfanäfe 
in den Schirm, deſſen Rand niemals mit Fangfäden 
befegt it. Sie ſcheinen ſich ohne Generationswechfel zu 
entwiceln. Die Arten mit vier Eierftöcden und ohne 
Fäden zwifchen den Armen, über alle Meere zerftreut, 
wurden von Güvier unter Rbizostoma vereinigt. Die 
ihm zu Ehren benannte Rb. Cuvieri (Fig. 502) ver- 
dient als Niefenqualle in der Nordfee und dem Mittel- 
meer unfere Aufmerffamfeit. Sie erreicht zwei Fuß 

Fig. 502. 
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Scheibendurchmeffer und zwanzig Pfund Gewicht, Scheint 
bläulich oder grünlich weiß, gegen den zerfappten Rand hin 
piofet. Don ihr unterfiheiden ſich die ebenfalls weit zer— 
ftreuten Arten der Gattung Cephea nur dur die acht 

bis zwanzig Fäden zwifchen den Armen und von beiden 
Gattungen wieder Cassiopeia durch den Befiß von acht 

Eierftöcen. 

Dritte Familie. 
Röhrengunallen. Siphonophora. 

Seltfame Thiergeftalten, welche jeder Wundergläubige 
für wahrhaftige Wunder halten fann. Sie bieten ung 
nicht mehr die fehönen Scheiben-, Schirm= und Glocken— 
aeftalten der vorigen Familie, in welchen der reguläre 
Typus fo klar und fireng ausgeprägt war, vielmehr tft 
ihre Gefammtform eine fo unregelmäßige und veränder- 

liche, daß fie nicht in ein Bild gefaßt werden fann. Wir 
müffen ung alfo an ihre einzelnen Theile wenden, die 
zwar die wefentlichen aller Quallen find, bier aber fo 

Strahlthiere. 

gänzlich aus einander gefallen erfeheinen, daß fte für fidh 
als befondere Individuen aufgefaßt und ihre Vereinigung 
als ein Polymorphismus gedeutet wird. Die wefent 
fichen Organe einer jeden Nöhrenqualle find ein Be 

wequngsapparat, ein Ernährungs, Fortpflanzungs= und 
ein Greif und Taftorgan. 

Der Bewegungsapparat, meift ein zufammengefeßter, 

bildet den Haupttheil des Siphonophorenförpers und pflegt 
aus einer Höhle zu beftehen. Die Wandung derfelben 
zeigt ung an der Auferften Oberfläche die zarte Schicht 
epithefiafer Zellen und darunter eine klare glasartige 

Schicht wie in der Galfertfcheibe der vorigen Familie. 
Dann folgt eine Schicht zarter Musfelfafern, durch deren 
Gontractifität die Bewegungen hervorgebracht werden, 
und endlich als innere Ausffeidung wieder eine fehr zarte 
Haut. Die eigentlichen Schwimmhöhlen, d. h. die als 

active Bewegungsorgane dienenden, haben eine weite 
Mündung, durch welche fie bei Erweiterung Waffer auf- 
nehmen und durch Gontraction ihrer Muskelfaſern daſſelbe 
wieder ausftoßen und fo dag Schwimmen bewirfen wie 
die Scheibenquallen durch die Contraction ihrer Scheibe, 
die Dintenfifche durch das Zufammenziehen ihrer Mantel- 
höhle. Shrer Form nad gleichen die Schwimmhöhlen 
bald Glocken- und Bechergeftalten, bald aber dehnen fie 
ſich einfeitig aus oder behängen ſich noch mit eigenthüm— 
fichen Lappen. Andrer Art und zwar als paflive Be— 
wegungsorgane dienend find die Luftbehälter, welche die 
Thiere auf oder an der Oberfläche des Waſſers erhalten. 
Sie gleichen Blafen mit contractifer Wandung und 
nehmen Luft in fih auf entweder von außen durch eine 
willfürlich verfchließbare Deffnung oder durch Abfcheidung 
aus dem Waſſer durch Feine eigene Deffnung, fondern ihre 
Wandung. An großen Luftbehältern kömmt aud ein 
Segel vor, das über das Waffer hervorragend den Wind 

fängt und damit die Richtung des Segeln beftimmt. 7 
Mit dem Bewegungsapparat fteht als Ernährungs — 

organ in Verbindung die fogenannte Saugröhre in Form 
einer langgezogenen Weinflafche, deren Deffnung dem 

Munde, der Hals dem Schlunde, der weite Theil dem 
Magen entfpricht. Unter dem Magen liegt noch ein Furzer 
eigener Abſchnitt als Darmrohr. Die Wandung des 
ganzen Saugrohres ift contractil, daher deſſen Weite und 

Länge höchſt veränderfich und der Mund zum Sucden nad) 
Nahrung und zum Saugen gleich beweglich. Eigenthüm— 
liche Zellen an der Magenwandung werden als Zeberzellen 
gedeutet, 

Das Fortpflanzungsorgan ſitzt in Geftalt eines 
flafchen=, aber auch quaft= oder traubenförmigen Körpers 
unmittelbar neben dem Saugrohr und zwar an dejjen 
Stiel. Es pflegt Feiner als der Magen zu fein, bes 
fonders außerhalb der Brunftzeit. Das männliche ift 
gewöhnfich Fleiner, fchlanfer und glatter, übrigens dem 
weiblichen gleich, das oft nur ein Ei enthält. Häufig 
haben beide noch eine befondere Hülfe oder Höhle, in 
der fie ſtecken. Beide find auf einem amiltenftode vers 
einigt oder auf verfchiedene, männliche und weibliche 
Stöcke vertheilt. 

Die Fangfüden oder Tentafeln endlich find meift 
dünne veräftelte Fäden, an deren Enden in Knöpfen 
oder Läppchen Die Neffelzellen eingebettet find. Dieſe 
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fehlen niemals und die Siphonophoren gehören über- 
haupt zu den am ftärfften neffeinden Quallen. Gnt- 
weder ift nur ein und dann fehr langer Fangfaden vor= 
handen oder es find ihrer viele. Sie ſitzen an dem 
Stiele, welcher das Saugrohr an dem gemeinfchaftlichen 

Stamme hält und an dem auch das Fortpflanzungsorgan 
befeftigt ift. 

Die Anordnung diefer Organe zu einem Ganzen er= 
folgt je nach den Gattungen nad) eigenen Gefegen. Hat 

das Thier eine Blafe oder Segel, fo bildet diefer ftets 
einfach bleibende Theil gleichfam die Wurzel, den Aus- 
gangspunft der Familie, welche unterwärts an ihm aufs 
gehängt erfcheint. Die Individuen fproffen nad und 
nad) unter Größerwerden der Blafe dicht neben dem 
erften hervor. Bei fehr Eleiner Blaſe hängen ſich 
Schwimmhöhlen an diefelbe und an deren ernährendem 
Kanal, deſſen Wandung die, elaftifch und muskulös ift, 
fprojjen gewöhnlich unter einem Dedorgane die Indivi— 
duen hervor, jedes aus Saugrohr, Fangfaden und Ge— 
fihlechtsprüfen beftehend. Die Saugrohre nehmen flüffige 
und feſte Nahrung auf, die Mägen verbauen und lajjen 
den Nährftoff in das Darmrohr treten. Aus diefem 
gelangt derfelbe durch den hohlen Stiel in das Rohr - 
des Samilienftammes und wird allen Theilen zugeführt, 
bis zur Blafe und den Schwimmgloden, welche ähnliche 

Kanäle, wie die Scheibe andrer Quallen haben. 
Die Siphonophoren bewohnen theils die hohe See, 

zumal die mit großen Zuftblafen und Segeln, theilg die 
Küften und Buchten und befonders die mit Schwimm— 
glocken ausgerüfteten. Sie nähren fih wie alle Quallen 
nur von frifchen felbft erbeuteten Thieren, von Fifchen 

und Krebfen, deren weiche verdaufiche Theile fie abfaugen 
und nur die harten Panzer und Gerüfte davon fallen 
laſſen. Ihre Manichfaltigkeit ift ziemlich groß und bei 
der Veränderlichfeit ihrer Formen auch die Unterfcheidung 
feiht, obwohl die Abgrenzung der Gattungen und Arten 

bei der Berfchiedenheit der Entwiclungsitufen fehr ſchwie— 
rig iſt. In neuefter Zeit hat man die im Uebergangsge— 

birge foffil vorfommenden, Mooskorallen ähnlichen Grap— 
tolithen als jugendliche Entwiclungsftufen der Quallen 
und hauptfächlich ver Siphonophoren gedeutet und hat 
diefe Auffaffung viel für fih. Wir ordnen die vielen 
Gattungen wie früher unter die. befannteften Haupt- 
formen. 

1. Doppelqualle. 

Die Doppelquallen haben feine Luftblafe, vielmehr 

als obern Körpertheil zwei große Schwimmhöhlen, welche 
hinter oder unter einander fißen und von denen die obere 
meift Eleinere oft nur als Deckplatte betrachtet werden fann. 
Bon ihr geht ftets auch der gemeinfchaftliche Stamm mit 
den Saugröhren, Zentafeln und Kortpflanzungsorganen 
aus, Teßtere abwechfelnd männliche und weibliche. Bei 
den typifchen Diphyen Tiegen die beiden einander uns 

gleichen und zugefpisten Schwimmgloden hinter einander, 
richten beide Mündungen nad hinten und haben große 
dutenförmige Deditüde. Zwiſchen beiden Schwimm- 
glocken entfpringt der Stamm, welcher in jede einen 
hohlen Aft fendet, der ſich in vier Kanäle fpaltet. Am 

Stamme treten in regelmäßigen Abftänden die Einzel- 
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thiere auf, jedes aus dem Dedftüd, Saugrohr, Fang- 

faden und Gefchlechtsorganen gebildet. Die Deckſtücke 
haben je nad) den Arten beftimmte Formen und die 

Fangfüden tragen an Nebenfäden die Nefjelorgane. Die 
Samilienftöce enthalten mit Ausnahme einer mittel- 
meerifchen Art ftets männliche und weibliche Organe 

zugleih. Das befruchtete Ei verwandelt fich nach zwei 
Tagen, während deren es dem Furchungsprocefje unter- 

liegt, in einen ovalen bewimperten Embryo, der munter 
umberfchwimmt. Am dritten Tage bei #10 Linie Größe 
entiteht eine Schwache allmählig ſich vergrößernde Ver— 

dickung des Ueberzuges und in den nächſten Tagen eine 
zweiſchichtige Hervorragung, dieſer entſprechend ein nach 
innen gerichteter ſtumpfer Kegel. Die äußere bald hohl 

gewordene Auftreibung bildet am ſiebenten Tage eine 

runde Knospe an dem ovalen Embryo, in welchem nun 
bald auch quere Züge eines faferigen Gewebes deutlich 
werden. Die Knospe ſchnürt ſich fchärfer vom Leibe ab 
und bildet fid) in den nächften Tagen zur Schwimmglocke 
um, und wie diefe an Größe wächſt, wird der Leib des 
Embryo Fleiner. Weiter ließ fich die Entwicklung nicht 
beobachten, aber vermuthen, daß die obere Schwimmglocke 

und der Stamm der Kolonie aus ähnlichen Knospen ſich 
hervorbilden. 

Die Diphyen kennt man in mehren Arten aus dem 
ſtillen Oceane und den europäiſchen Meeren. Als Beiſpiel 
der erſtern bilden wir die noch der eingehenden Unter— 
ſuchung ſehr bedürftige Diphyes Boryi ab (Fig. 503, 
bei a in natürlicher Größe, bei e vergrößert und aufs 
gefehnitten, bei b das vordere, bei e und d das hintere 

Bory's Doppelqualle, 
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Schwimmftüd). Viel gründficher als Quoy und Gaimard 
dieſe Art unterfuchen fonnten, bat Gegenbaur einige Arten 
bei Meffina befchrieben. Bei D. gracilis meffen die bei— 
den Schwimmftüce 9 Linien und das vordere längere gleicht 
einer fünffeitigen fehr ſpitzigen Pyramide mit der Mündung 
an der Bafis und im Innern mit einem Schwimmfade 
und einem fogenannten Saftbehälter. Das hintere Stüd 
ift ebenfalls fünffeitig und birgt einen ähnlichen Schwimme 
ſack. Aus dem Saftbehäfter entfpringt der gemeinfchaftliche 
Stamm, welcher ein bis drei Zoll langes, drehrundes, 
durchfichtiges, Außerft contraftiles Rohr darftellt und in 
regelmäßiger Folge unter mantelartigen Deckſchuppen Die 

Ginzelthiere trägt. Die Dedfchuppen find Far, tuten= 
förmig ohne Kanäle, dicht unter ihrer Anheftung hängt 
das Saugrohr, an deijen Baſis die fangen zarten Fang— 

fadchen von Zollfänge und mit je zehn bis funfzehn 
Nefjelfädchen und daneben die Gefchlechtsfapfel von noch 
nicht einer Linie Länge. Bei der ebenfalls mittelmeeri= 
fchen Art, D. quadrivalvis, wurden öfter drei und felbft 
vier Schwimmſtücke beobachtet und fiheinen diefe überzäh— 
figen Stüde zum Erfag für etwaige Verluſte zu dienen. 
Solche abgelöfte Schwimmftüce finden fih in der That 
nicht felten und die Figur 504 und 505 abgebildeten 
wurden fogar als eigene Qualle unter dem Namen Cal- 
ceolaria quadrivalvis und Pyramis tetragona befchrieben. 

Aber nicht blos dieſe werden frei, auch die letzten Büfchel 
der verfchiedenen Anhänge eines Familienſtockes Löfen ſich 
einzeln ab und fhwimmen frei umber. Erſt in diefem 
freien Zuftande entwideln fie ihre Gefchlechtsfapfeln zur 

Freies Schwimmftüd einer Doppelqualle, 

vollen Reife, während zugleich die andern 
Theile noch geringen Formänderungen uns 
terliegen, wie insbefondere die freien Neben- 
rander der Dedfchuppen mit einander ver- 
wachfen und fich fchließen. Solche reife 
Büfchel mit nur einem ausgebildeten Saug- 
rohr befchrieben frühere Beobachter als 
eigene Arten und Gattungen. und vereinig- 
ten alle in die eigene Familie der Mono- 
gaftrica oder der Einbäuchigen. So weiß 

man jeßt beftimmt, daß die einbäuchige 
Freies Schwimm-Eudoxia campanula ein freies Stüd von 
ce Diphyes acuminata, ferner Eudoxia Esch- 

Strahlthiere. 

scholtzi und wahrfcheinfich auch Ersaea pyramidalıs reife 
Gefchlechtstheife von Diphyes Kochi find. 

Doppelquallen mit faft gleichen wölbigen Schwimme 
glocken auf einander und mit großen heimförmigen Ded- 
ftücen typen die Gattung Praya. Die mittelmeerifche Pr. 
maxima zeichnet ſich durch ihre faft vierfeitigen Schwimm— 
ftücfe aus, von welchen eines das andere zur Hälfte ums 
faßt. Bwifchen beiden tritt der Stamm hervor, welcher 

big drei Fuß Länge bei höchſtens einer Linie Dice er- 
reiht, mit den Kanälen der Schwimmftüde communieirt 
und die Ginzelthiere trägt. Diefe, zu mehr denn vierzig 
an langen Stämmen hinter einander, haben nicht deutlich 

helmförmige Deckſtücke, in welche je ein Kanal aus dem 
Stamme eintritt, fehr dehnbare Saugröhren mit ftarfer 
Muskulatur, Büfchel von fehr langen Fangfäden mit 
viefen Nebenfädchen und Neffeln, und Gefchlechtsfnospen 
männliche und weibliche. Auch von diefen Doppelquallen 
löſen fih die Schwimmgloden mit den Geſchlechtsproduk— 
ten ab und, führen ein freies Leben, wie fie Figur 506 

allein und Figur 507 mit den Anhängfeln als Rofen- 
qualle, Rosacaea, befchrieben dargeftellt find. Häufiger 
als jene Art findet fid im Mittelmeer Pr. diphyes mit ein - 

Fig. 507. 

Nofenqualle. 

fach blafigen Gefchlechtsfnospen und befondern Schwimm- — 
gloden der Einzelthiere. — Unter Abyla werden die euro 

päifchen Doppelquallen mit verfümmerter vorderer 
Schwimmglode und mit Fleinen Deckſtücken begriffen. 
Die bei Gibraltar febende und fihon Tängft befannte A. 
trigona (Fig. 508, a in natürlicher Größe, b Saugrohr, 
e Schwimmglocke) erreicht faum zwei Zoll Länge und 

Tig. 508. 

Dreikantige Abyla. 
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hat dreifeitige Schwimmgfoden, die mit ihr vorfommende, 
anfangs als eigene Gattung Calpe befchriebene A. penta- 
gona (Fig. 509) Dagegen fünffantige Schwimmafoden 
(a von der Seite, b von unten, ce Saugrohr vergrößert). 
Bon Teßterer Art ſchwimmen freie Einzefthiere vom Octo- 

ig. 509. 
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Fünfkantige Abyla. 

ber bis April zahfreih umher. Sie find höchſtens an- 
derthalb Linien fang, haben bald ein pyramidales, bald 
ein kubiſches Deckſtück, in der Tiefe dejjelben den Stamm 
und ein vierfantiges Schwimmftück mit vier fpigen Zacden 
an der Mündung. Bon vielen andern Einzelthieren und 
tfolirten Schwimmglocden fennt man die Familienſtöcke 

noch wicht. Sie wurden, fo lange man diefe Zufammen= 
gehörigkeit überhaupt noch nicht ermittelt hatte, ſämmtlich 
als eigene Arten befchrieben und abgebildet. Mögen 
einige, hier noch als Andeutung der großen Manichfaltig- 
feit unter den alten Namen Plak greifen, nämlich die 

rauhe Viereefqualle, Tetragona hispida (Fig. 510), aus 
der Süpdfee, ferner die glasartige Würfelqualle, Cuboides 

Big. 510. 

Nauhe Viereefqualle. 
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vitreus (Fig. 511, a in natürlicher Größe, b vergrößert), 
aug der Meerenge von Gibraltar, mit röthlichem Caug- 

Mürfelqualle. 

rohr, die Neuneckqualle, Enneagona hyalina (Fig. 512 

in verfchiedenen Darftellungen), ebenfalls bei Gibraltar, 
fünf Linien fang und mit neun Spißen, die Herzqualle, 

_ Cuecubalus (Fig. 513) und die Kappenqualfe, Cuculus 

Naturgefchichte I. 5. 

Fig. 512. 

Neuneckqualle. 

Fig. 513. 

Herzqualle. 

(Fig.514), endlich die Amphiroa, Amphiroa (Fig. 515), 

aus dem Meere an den Bahamen, mit fpiral gedrebten, 
an den Aeſten glocenförmig erweiterten Fäden. AL diefe 
Namen werden nach Auffindung der betreffenden Familien— 

Big. 514. 

Big. 515. 

Amphiroa. 

ftöcfe der DVergefjenbeit übergeben werden müffen, dod) 
waren fie bis dahin gerechtfertigt und wenigſtens nicht 
todtgeborene wie fo viele andere, mit denen fyftematifche 
Aufzählungen feider fort und fort geſchmückt werden. 

2. Blätterqualle. 

Einige Nöhrenquallen im Mittelmeer und im atlan- 
tifchen Oceane zeichnen ſich durch zweizeilig geordnete 

Schwimmglocken und mangelnde Deckſtücke von den 
Diphyen charakteriſtiſch aus und werden in die Gattung 

33, 

Hippopodius. 



358 

Blätterqualle vereinigt. Kine von ihnen, die gelbe, H. 
Inteus (Fig. 516), hat platte, concave, faft hufeifen- 

fürmig geftaftete Schwimmblätter, welche zu einer farb- 
fofen, glasartig durchfcheinenden Knospe geordnet find. 
Shre langen Fühler find gelb. Von ihr unterfcheidet fich 

Gelbe Blätterqualle, 

H. pentacanthus durch die fünfedigen Schwimmblätter 
mit gezähnten Rändern und durch nur zwei Saugröhren, 
während erftere deren neun und mehr hat. 

3. Blafenqualle 

Die mehrfahen Schwimmgloden und mangelnden 

Deckſtücke haben die zahlreichen Blaſenquallen mit den 
Blätterquallen gemein, aber fie unterfcheiden fich beftimmt 
von diefen durch den Befig einer befonderen Fleinen Luft— 
blafe am oben Ende des fehr verfürzten Stammes. 
Unterhalb derſelben ordnen fi) die Schwimmglocken 
zweizeilig und darunter befindet fich der aus zwei bis 
fünf Saugfeibern, vielen Fäden und den traubigen 
Gefchlechtsfnospen beitehende Büchel. Die quaftenför- 
mige Bfafenqualle, Ph. myzonema (Fig. 517, bei a die 
Schwimmgloden, b die Tentafeln, ce die Fangfäden mit 
den Nefjelorganen), lebt im atlantifchen Oceane und wird 
nur zwei Zoll groß. Ihre Gefchlechtstratiben find ſchar— 
lachroth und die Fäden ſchön blau. Die mittelmeerifche 
Ph. hydrostatica erreicht nicht ganz die Größe der vorigen 
und hat vier große rothe Tentafeln. In früher Jugend 
beftehen alle nur aus der Zuftblafe und nur einem Saug— 
feibe mit einigen Tentafen. Allmählig fproffen am 
Stamme die Schwimmglocken hervor und zwar einzeilig, 
allmählig durch ſpirale Drehung des Stammes fich zwei- 

Physophora. 
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Blafenqualle, 

zeifig ordnend, und gleichzeitig treten auch die übrigen 
Saugfeiber als Knospen hervor. Bei Ph. tetrasticha 
ordnen fih die Schwimmglocken vierzeifig. 

Die Blafenquallen mit langem fadenformigen Stamme 
und mit Deckſtücken und ohne Tentafeln ſonderte Eſchſcholtz 
unter Agalma generifh ab. Man fennt deren mehre in 
den europäifchen Meeren. Ganz ähnliche mit zweizeiligen 
Schwimmglocken, entfernt ftehenden Dedftücen und ohne 
Nebenfädchen an den Fangfäden erhielten von demfelben 
Forfcher den Namen Apolemia, Traubenqualle. Diefelben 
haben in jedem Büfchel zehn bis zwanzig Tentafeln und 
zwei bis drei Saugleiber. Die im atlantifchen und 
Mittelmeere lebende A. uvaria (Fig. 518) fällt durch 
ihre bunten Karben auf und ift eine der fehönften und 
größten diefer Gruppe, bisweilen ſechs Fuß lang. Shre 
Schwimmgloden find abgeftugt Fegelfürmig, die fehr 
fleinen geſtielten Deckſtücke Folbig, die ungemein bewege 
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Traubenqualle. 

fichen glashellen Tentakeln Zoll lang und mit je einem 
fangen Sangfaden verfehen, und die Saugfeiber fechs- 
fantig und weißlich durchfcheinend, am Grunde braun. 

Bon den übrigen Gattungen erwähnen wir nur nod) 
Stephanomya mit -vielzeifigen Schwimmgloden und je 
zwei geftielten Dedftücen über den Saugleibern, im 

Mittels und rothen Meere. 

4. Blumengqualle. Rhodophysa. 

Wieder ein anderes Augjehen zeigen die fehr wenigen 
mittefmeerifchen Blumenquallen, indem fie feine Schwimme 
glocken haben und die Luftblafe faft den ganzen Furzen 

Stamm einnimmt. Zwanzig bis vierzig Deckſtücke ordnen 
fi) in einige Wirtel mit mehren Saugleibern, vierzehn 
bis zwanzig Tentafeln und fechs lange Fäden mit Neffel- 
fnöpfen in Kapfeln und doppeltem Endfaden fommen da= 
zu. Die männlichen Knospen und- weiblichen Trauben 
bangen an einem Saugleibe beifammen. Die roſen— 
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fürmige Bfumenqualle, Rh. rosacea (Fig. 519), lebt im 
Atlantifchen und Mittelmeere, zumal in feßterem häufig 
und ift bläulich waſſerhell. 

Big. 519. 

Blumenqualle. 

5. Wurzelblaſenqualle. Rhizophysa. 

Diefer Siphonophore fehlen außer den Schwimm— 
glocken auch noch die Deckſtücken und die Feine Luftblaſe 
feßt in den fadenförmigen Stamm fort. Die Saugleiber 
vertheilen fich einzeln oder bündelweife an demfelben 
und entbehren der Tentafeln, aber ihre Fangfäden haben 
Zweige und männliche oder weibliche Organe fißen zwiſchen 
zwei Saugfeibern. Die im Atlantifchen und Mittelmeere 
heimifche gemeine Wurzelblafenqualfe, Rh. filiformis 
(Fig. 520), ift röthlich und ihre Luftblafe nur von der 
Größe eines Weizenfornes, während ihr fadendiünner 
Stamm bis 2 Fuß Länge erreicht und in Abftänden von 
1 big 2 Zofl die Gingelthiere trägt. Diefe knospen dicht 
unter der birnförmigen, etwas rothbraunen Luftblafe her= 
vor, und rücken ſich weiter entwicelnd auseinander. Am 
Grunde des bräunlichen Saugleibes fit der lange und 
fehr dehnbare Fangfaden mit einer Reihe Nebenfüden, an 
deren Enden ſich die eigenthümlich geftalteten Neffelorgane 
befinden. Die Fortpflanzungsorgane find traubenfürmig. 

6. Saleerenqualle. Physalia. 

Die Galeerenquallen find häufige und gemeine Be— 
wohner des Atlantifchen Meeres und jedem Schifffahrer 

längſt befannt, aber dennoch umhüllt bis heutigen Tages 
ihre Naturgefhichte Dunkel. Sie beftehen aus einer 
großen eiförmigen und nad vorn zugefpisten Zuftblafe, 
welche an der Oberfläche fehwebt und dem Wellenſpiele 
folgt, oft in ſchönen Regenbogenfarben fehillernd und 
oben ftets mit einem welligen Hautfamme verfehen. An 
diefer Blaſe unterfcheidet man bei feinerer Zergliederung 
eine Außere glänzende Epidermis, darunter die eigentliche 
farbige Haut mit Neffelzellen, zwei Schichten von Längs— 
und queren Muskelfafern, eine elaftifche Knorpelzellen— 

fchicht und eine doppelte Schleimhaut mit Wimpern. In 
diefer fo gebildeten Blafe ſteckt eine zweite fchlaffwandige, 
welche eine Neihe Furzer Kortfäße in den Hautkamm fen= 
det und mit einer feinen Röhre das fpiße Ende der 

äußern durchbohrt und fo nad) außen mündet. Außer— 
33 * 
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Wurzelblafenqualle. 

dem verbinden quere Musfelzipfel beide Blafen mit ein= 
ander. Die innere erfcheint mit Luft gefüllt und der 
Raum zwifchen beiden ift die allgemeine Zeibeshöhle. Su 
ihrem Boden befinden fich eine oder mehre Deffnungen, 
welche in ebenfoviele Stiele von Bündeln hohler Anhange 
führen. Die Stämme der Stiele theilen fid) meift in 
mehre Aefte, deren jeder eine große und viele Feine Saug— 
röhren, ebenfo viele große und kleine Fangfäden, außer— 
dem noch Feulenförmige Schläuche und traubige Forts 
pflanzungsorgane trägt. Die Saugröhren find Schläuche 
von außerordentlicher Beränderlichfeit und am freien 

Ende mit enger, aber fehr dehnbarer Mündung. Die 
Fangfäden gleichen einem Tangsftreifigen musfelfafrigen 
Bande mit vielen Neffelzellen. Die größten von ihnen 
vermögen ſich von einigen Zoll Lange bis auf 25 Fuß 

auszuftreeen und werden dadurch ungemein gefährliche 
Fangapparate, Die eigenthümlichen auf Leber gedeuteten 

Strahlthiere. 

Schläuche find an ihrem Ende gefchloffen und im Innern 
braunförnig. - Die traubenförmigen Gefchlechtsorgane 
endlich fißen an den Seiten der Fleinen Saugröhren, nad 
einigen Beobachtern männliche und weibliche beifammen. 
An ihnen fproffen Knospen hervor, welche in Tangges 

jtielte Gloden fi) verwandeln und wie man glaubt, ab- 
gelöſt zu frei lebenden Medufen werden. Dann wäre bie 
Phyfalia nichts weiter als eine Medufenamme, aber leider‘ 
fennt man die weitere Entwicklung und Umwandlung 
jener Knospen noch nicht und muß daher das Urtheil 
über diefe ganz abfonderliche Quallengeſtalt noch zurück— 
halten. Wir bilden Figur 521 die gemeine Gafeeren- 
qualfe, Ph. pelagieca, ab, welche wegen des Außerft 

Big. 521. 
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Saleerenqualle, 

fhmerzhaften Neſſelns ihrer fangen Fangfäden fehr ge— 
fürchtet ift, indem daſſelbe Erftarren und Anfchwellen 
des benejjelten Gliedes, Entzündung und heftige Fieber 
zur Folge bat. Die Luftblafe Fann 8 Zoll Länge bei 
21/, Zoll Breite erreichen und ift bläufich, die Saug— 
röhren Dagegen viofet und die Fangfäden hellroth. 

7. Segelqualle  Velella. 

In anderer Weife als die Phyſalien, aber nicht minder 
abfonderlihe Quallen von ebenfalls noch dunkler Wefen- 

heit. Sie haben namlich ftatt der Blafe einen fihalen- 
fürmigen, vielzelligen durchlöcherten Floßknorpel, an wel- 

chem ein großer centrafer Nährleib und mehre Saug- 
röhren, im Umfange herum Tentakeln und Fangfäden 

ohne Neſſelköpfe fißen. Die Arten Der eigentlichen 
Gattung Belella zeichnen fih aus durch ihren länglich 



Quallen. 

rautenförmigen Knorpel mit unbeweglichen Knorpelkamme. 

Die Zellen in dem Floßfnorpel find nach außen mündende 
Luftfächer, der Kamm ift papierdünn und biegſam, beim 

- Schwimmen nad unten gerichtet, fo daß die Zeiber nach 
oben liegen. Der die Snorpelplatte umhüllende Mantel 

bildet am Rande einen herabhängenden häutigen Saum 
und geht unmittelbar in die andern Organe über. Der 
große centrafe Nährleib erfcheint als herabhängender weiter 

Magenfchlauch mit geferbtem Munde, umgeben und zum 

Theil bedeckt von den geftielt flafchenförmigen und wal— 

zigen Saugleibern, welche die Nahrung fuchen, freffen 
und verdauen. Die musfulöfen Tentafeln find hohl. 

Die Entwiclungsgefchichte diefer merfwürdigen Geſchöpfe 
faßt ſich nur aus vereinzelten Beobachtungen hypothetifch 
zufammenftellen. An den Stielen der Saugleiber näm— 

lich entftehen hohle pyramidale Knospen, fehr ähnlich den 
oben erwähnten Medufenfnospen an Tubulariencolonien. 

Sie zeigen innen eine vierlappige Höhle und eine Neffel- 
zellenfchicht, öffnen fich und fallen ſchon bei 3/5, Linie 
Größe ab, um frei umherzuſchwimmen, faffen bald vier 
Radialkanäle und einen Ringkanal erfennen, fpäter noch 

mehre bis fechzehn. So erinnern fie nun febbaft an die 
Deraniden und würden Daher die Velellen als Oceaniden— 

ammen zu betrachten fein, fobald diefer Entwiclungs- 
gang durch Beobachtungen volljtändig ermittelt fein wird. 

Man Fennt zahlreiche Arten von Segelquallen aus den 
verfchiedenften Meeren, wir begnügen ung mit der breiten, 
V. lata (Figur 522. 523), welche in der nördlichen Häffte 

des großen Oceans lebt. Die V. spirans im Mittelmeer 
konnte neuerdings gründficher als jene auf ihren feinern 
Bau unterfucht werden. 

Die von Efchfcholg unter dem Namen Rataria bes 

Fig. 522. 

Segelqualle von unten. 
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fehriebenen fogenannten Kielquallen unterfcheiden ſich 
von den Velellen durd) ihren musfulöfen Kamm, werden 

aber gegenwärtig allgemein als junge Belellen betrachtet. 

Ihre Größe mißt nur wenige Linien und ihre Form tft 

veränderlich. Die müßenförmige Kielqualle, R. mitrata 

(Figur 524), von nur 1 Linie Breite, bewohnt den Atlan— 

tifchen Ocean. 
Noc andere zahfreich über alle Meere zerftreute Arten 

vereinigte Lamarck unter Porpita, Knorpelqualle, weil jie 

Tig. 524. 

Drüftge Knorpelqualle. 

Fig. 526. 527. 
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durch eine runde Fammfofe Knorpelplatte mit vielen 

Nanpdtentafeln von den vorigen fid) unterfcheiden. Ihre 
concentrifch geordneten Luftzellen münden durd) feine, 
ftrahlig geordnete Boren nad) außen und dringen röhrig 
in die Saugleiber ein. Diefe treten aus einer befondern 

weiglichen Schicht hervor und erzeugen ebenfalls Knospen, 
welche ſich wahrfcheinlich zu freien Medufen entwiceln. 
Die Manichfaltigfeit Diefer Porpiten ftellen wir in 
drei Arten dar. Die drüfige Snorpelqualle, P. glan- 

Strahlihiere. : 

difera (Figur 525), breitet höchftens einen halben Zoff, 
ift gelbfichweiß und trägt an der vordern Hälfte der Fühl— 
fäden geftielte Saugnäpfe. Die große Knorpelqualle, 
P. gigantea (Figur 526. 527), im Atlantifchen Ocean, 
erreicht 2 Zoll Größe in ihrer gelblichweißen Scheibe mit 
ſchön blauem Rande und einigen hundert Saugröhren. 
Linne's Knorpelqualle, P. linneana (Figur 528. 529), 
an den Antillen, befeßt ihre hellblaue Platte mit dunkel— 
blauen Randfäden. 

Fig. 528. 529. 

Linne's Knorpelqualle. 
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Zchnte Klaffe. 

Bolvypen, 

Obwohl außer nur fehr wenigen und zugleich ganz 
unfcheinbar Fleinen Süßwaffergeftalten ſämmtlich Bewoh— 
ner des Meeres, find die Polypen dennoch durd) ihre viel— 
geftaltigen hornigen und Falfigen Korallenſtöcke ſchon feit 
den älteften Zeiten befannt und in diefen auch jedem mei— 
ner Leſer bereits zu Gefichte gefommen. Diefe Korallen- 
öde haben in ihren Straud und Baumformen eine fo 
entfchiedene Pflanzenähnlichkeit, daß man fie fange für 
wirkliche Pflanzenthiere, d. h. für wahre Mittelgeftaften 
zwifchen Pflanze und Thier hielt und deshalb auch gern 

Zoophyten nannte. Wer fich mit zoologifchen Studien 
noch nicht befchäftigte, äußert bei Anblick ſchöner viel- 
äftiger Korallenſtöcke fofort dieſelbe Anficht oder Halt fie 
geradezu für pflanzliche Gebilde. Daß fie Falfig oder hor- 
nig find, was niemals bei einem Strauche oder Baume 
vorfömmt, überficht man zunächt gänzlich und läßt ſich 
vielmehr lediglich von der zweigartigen Veräftefung des 
Stodes feiten, welche gewöhnlich von einem gemeinfchaft- 
lichen Stamme, der oft noch feftgewachfen ift, ausgeht. 
Hat man gar noch) Gelegenheit, die Korallen in ihrem 
Lebenselement bei üppigem Wahsthum am Meeresboden 
zu fehen: fo glaubt man von ihrer pflanzlichen Natur fid) 
noch mehr zu überzeugen. Sie bilden in der That einen 
bunten untermeerifchen Gartenfchmud, wiederholen in 
ihren Geftalten die Pilze, Flechten, Moofe, Barren und 
zierlichen Sträucher und viefäftigen Bäume, die mit den 
berrfichften Blühten in den reinften Farben reizend ge— 
ſchmückt erfcheinen. Alſo müffen es Pflanzen fein, aber 
fie find es nur für die alleroberflächlichfte Betrachtung und 
für den, welcher taufendmale von Pflanzen und Thieren 
gefprochen, ohne auch nur ein einziges Mal ernftlich daran 
zu denfen, welche Wefenheiten er denn eigentlich mit 
dieſen Worten bezeichnet. Die Korallen find ihrem 
Stoffe, ihrer Struftur, ihrem Wachsthum, ihrem Leben, 
ihrer Entwicklung, ihrer Form nach kurz durch und durd) 
himmelweit von den Pflanzen verſchieden, die zweig- 
artige Veräſtelung ift etwas blos Zufälliges, auch von 
wefentlicdy anderer Bedeutung wie bei den Pflanzen und 
ebenfo ganzlich verfchieden zeigen ſich ſchon bei der erften 
nähern Betrachtung ihre bunten Bfühten von den Blumen. 
Sn der Natur giebt e8 durchaus weder Pflanzenthiere 
noch Thierpflanzen, in dem Sinne nämlich, daß diefelben 
die wefentlichen Eigenthümlichkeiten beider Naturreiche ver- 
mitteln, in ihrem Wefen find vielmehr beide Reiche fcharf 
gefchieden und Die vermeintlichen Mittelgeftalten befunden 
ftets nur eine blos fcheinbare, rein Außerliche, zufälfige 
Aehnlichkeit mit einer Thier- oder mit einer Pflanzen- 
geftalt. Solche Aeußerlichfeiten berückhichtigt zwar aud) 

Naturgeſchichte I. 5. 

Polypina. 

die heutige wiffenfchaftliche Forſchung noch, aber gebühren- 
der Maßen, fie unterfucht jedes Thier und jede Pflanze 
auf ihre innere und wahre Wefenheit und Seder, der auf 
den Namen eines Gebildeten Anſpruch macht, darf fich 
bei feinen Betrachtungen und Erörterungen nicht auf die 
Aeußerlichkeiten, auf die Oberfläche beſchränken, fondern 
muß Diefe den Flachköpfen überlaffen. 

Der Korallenftod bildet zwar einen fehr wichtigen und 
innigen, aber feineswegs allgemein nothwendigen Theil 
des Bolypenthieres und um fein Verhältniß zu diefem 
flar zu erfennen, müfjfen wir uns zuvor den weichen 
Polypenleib genau anfehen. Geeignete Eyemplare dazu 
bieten die wenigften Sammlungen, denn felbft die weni— 
gen großen Bolypen ziehen fich in Spiritus fo zufammen, 
daß ihre natürliche Form mehr oder minder entftellt wird 
und unfern nackten Süßwafjerpolypen findet wegen feiner 
geringen Größe nicht Jedermann auf. Indeß ift der 
Polypenleib fo einfachen Baues, daß man fich leicht ein 
Bild von ihm entwerfen kann. Er laßt fi) nämlich 
ganz paffend mit einem fehlanfen Weinglafe vergleichen. 
Mit dem breiten Fuße, auf welchem dieſes fteht, feßt der 
Polyp an fremden Gegenftänden fich feft. Darüber er- 

hebt ſich ein verdünnter Stiel und erweitert ſich nach oben 
zu dem eigentlichen Leibe mit innerer Höhle und oberer 
Deffnung, der einfache Rand diefer ift jedoch bei dem 
Polypen mit Fortſätzen, faden=, band-, kegel- oder blatt- 
fürmigen, verfehen, welche dem Weinglafe fehlen. Bei der 
überaus großen Manichfaltigfeit, in welcher die Natur 
den Bolypentypus zur Erſcheinung gebracht hat, bfeibt 
die ebenbezeichnete gleichfam normale Geftalt keineswegs 
ftets diefelbe. Sie geht durch Streckung in die walzige 
über, kann auch eiförmig, Fugelig und fegelförmig wer— 
den. Der Fuß gebt ganz verloren, wenn zahlreiche 
Thierchen zu einem Samilienftode vereinigt find, ander- 
feits erhebt fi) der Leib ohne ftielartige Verdünnung oft 
unmittelbar über dem nur wenig oder gar nicht erweiter- 
ten Buße. Nicht minder veränderlich fpielt der obere Be- 
faß und die in deffen Mitte gelegene Mundöffnung, und 
öffnen wir den Zeib, fo finden wir bei einigen eine ganz 
einfache Höhle, bei andern eine theilweis gefammerte, bei 
nod andern einen abgefchloffenen Berdauungsapparat in 
derfelben aufgehängt. Die Koralle, mag fie nun falfig, 
hornig oder blos zart pergamentartig fein, bildet ftets 

nur einen verbornten oder verfalften Theil des weichen 
Polypenleibes, fie ift alfo fein felbitändiges Organfyftem 
wie das Knochengerüft der Wirbelthiere oder der Chitin— 

panzer der Gliederthiere, auch fein nad) außen oder nad) 
innen abgefchiedenes Product wie die Schalen der Mufcheln 

34 
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und Scneden. Sie fehlt allen ſogenannten Fleiſch— 
polypen, weil in deren Leibe fein Theil verfalft. Sehen 

wir ung nun die einzelnen Theile in ihren Korm= und 
feinern Structurverhäftniffen noch näher an. 

Die Leibeswandung aller Bolypen befteht aus mehr— 
fachen zelligen Schichten, welche nicht immer in derfelben 
pleichartigen Ausbildung auftreten, im Allgemeinen aber 
folgende Unterfchiede erkennen Taffen. Die äußere ſchlei— 

mige weiche dünne Haut befteht bei vollfommenfter Ent— 
wicklung aus einer zarten durchfcheinenden, von rund 

lichen oder vielfeitigen Bflafterzellen gebildeten Epider— 
mis, aus einer darunter befindlichen von loſen Kugel- 
zellen. mit Farbeſtoff zufammengefegten Pigmentſchicht, 
einer oft fehlenden Drüfenfchicht von zarten durchfichtigen 
Bläschen und Nefjelzellen und endlich aus der durchfchei- 
nenden eigentlichen Haut, im welcher die zellige Structur 
gar nicht mehr oder nur noch undeutlich nachweisbar tft. 
Unter diefer Haut Tiegen die Musfelfafern, zu Außerft 
vingförmige und in einer innern Schicht fenfrechte. Sie 
bewirken die große Veränderlichkeit der Leibesform durd) 
ihre Thätigfeit. Die innere die Leibeshöhle auskleidende 
Haut wird entweder blos aus einer flimmernden Epider— 
mis oder zugleich noch aus einer fehr feinförnigen Schicht 
gebildet. So zufammengefegt tft num nicht blos der 
Polypenfeib im engern Sinne, fondern der ganze Körper, 
alfo auch der Stiel, Fuß und die am obern Rande be— 
findfichen Fortfäße oder Tentafeln und die etwa vorhan— 
denen weichen in die Leibeshöhle fortfegenden Lamellen 
oder Scheidewände. Da verfchiedene diefer Schichten 
verfalfen oder verhornen fünnen: fo wird danach der 
Korallenftod auch ein fehr verfchiedener fein. Die zus 
nächſt unter der Außern Epidermis gelegenen Hautfchichten 
faßt man unter dem Namen Derma oder Cönenchym zu— 
fammen und nennt ihre Verkalkung Sklerenchym, weil 
fie aus länglichen Knötchen, Skleriten, befteht oder aber 
aus würfelförmigen mit fich ausziehenden und fi) ver 
bindenden Fortfägen gebildet wird. Solches Korallen- 
gewebe Fann Tofe und unvollfommen fein, wenn eben die 
Knötchen mit ihren Fortfägen von einander getrennt 
bfeiben, aber es wird feft, fobald die innige Verwachſung 
derfefben eintritt, dadurd ein Gitterwerk entfteht, deſſen 
Stäbe ſich verdieken oder Kalkſubſtanz zwifchen fich auf- 
nehmen, bis endlich die Gitterftructur verfcehwindet und 
die Kalfmafjfe wie dicht erfcheint. Solches Sklerenchym 
umgibt, weil nur verfalkte Haut, röhrig den Bolypenfeib, 
bifdet die Wand oder Theca defjelben. Außen auf ihr 
fann nocd die Epidermis als Exotheca verfalfen und 
jelbft die innere Haut überzieht fie als innere Kalkſchicht 
oder Endotheca. Die in die Leibeshöhle vorfpringenden 
Lamellen verfalfen in den gleichen Hautfchichten und er— 
zeugen die fogenannten Strahfenfamellen, welche wir in 
den Becherzellen vieler Salfforallen beobachten. Treffen 
diefe Lamellen im Grunde ſämmtlich zufammen: fo ent— 
jteht aus ihrer Falfigen Verbindung eine mittfe dichte 
oder bfafigzellige Columella, oder ein Säulchen. Die 
verfalfte Außerfte Hautfchicht verbindet bisweilen benach— 
barte Kelche mit einander und heißt dann Peritheca oder 
fie bildet fohlenartige Ausbreitungen, auf welchen fich 
die Bolypen einer Colonie erheben und wird dann als 
Sflerobafis unterfchieden. Auch die verfalfende innere 

Polppen. 

Hautfchicht dehnt ſich tafelförmig zwifchen den innern 
Lamellen aus und conftuirt die fogenannten Böden, die 
wir in manchen Bolypenfelchen finden. Diefe Andeu— 
tungen geftatten ſchon einen Blick auf die manichfach ver- 
fchiedene innere Structur der Korallenftöde und auf 
deren innige Beziehungen zu dem weichen Polypenleibe, 
welche fichere Schlüffe aus erftern auf die Organifation 
des letztern ermöglichen. 

Der Ernährungsapparat zeigt, wie bereits oben be— 
merkt, bei den Polypen ſehr verſchiedene Stufen der Ent— 

wicklung. Seinen Eingang bildet die in der Mitte des 
vordern oder obern Leibesendes gelegene Mundöffnung, 
welche rund oder quer, oft zweilippig iſt, nicht ſelten et— 
was erhöht und ſogar rüſſelförmig erſcheint. Um dieſelbe 
herum, ſtehen in kreis- oder hufeiſenförmiger Anordnung 
die Tentakeln als bloße Fortſätze des Leibes, wie dieſer 
innen hohl und aus denſelben Hautſchichten gebildet, aber 
in Form und Anzahl ungemein veränderlih. Letztere 
ſchwankt von vier bis achtzig, jedod; fo, daß die Gefammt- 
zahl ftets ein Vielfaches von vier oder ſechs ift und fie 
bleibt entweder das ganze Leben hindurch unabänderlich 
diefelbe oder vermehrt fih mit zunehmendem After bis zu 
einer beitimmten Gränze. Ihrer Form nad) find die 
Tentafeln drehrund fadenförmig oder platt gedrückt, 
ſchmal oder breit, kurz oder lang, glatt oder längs der 
Ränder gefranft, eingefchnitten und felbft wie gefiedert. 
Wie der Mund fich beliebig öffnen und fehließen, einziehen 
und erweitern kann, fo befigen auch die Tentafeln eine 
große Beweglichkeit. Der Bolyp kann fie ſtrecken und 
fürzen, aufrichten und niederlegen, ja mit der ganzen 
Scheibe, auf welcher fie ftehen, vollig durch Einftülpen in 
die Leibeshöhle zurüdziehen. Und er thut Ießteres ſtets 
bei Gefahren, während er im behaglichen Gefühl fie ftern= 
fürmig ausbreitet, fie bewegt, zum Fange und Feſthalten 
der Beute benußt, einen Strudel des Waſſers erregt, um 
kleine Thierchen heranzuloden. Ihre Oberfläche wimpert. 

Der Mund führt nun, und das ift der feltenere und ein- 
fachfte Bau, unmittelbar in die Leibeshöhle, in welcher die 
aufgenommene Nahrung verdaut wird und der flüffiae 
Nährſtoff in fteter Bewegung erhalten wird. Häufiger 
aber ſtülpt fi) der Mundrand weit ein und bildet auf 
diefe Weife einen in der Leibeshöhle herabhängenden 
Magenfad, an welchem die Ringmusfeln oben am Munde 
und unten am Magenende Schließmusfeln bilden. Im 
diefem Magenfade werden die erbeuteten Thierchen und 

die verſchluckten organiſchen Theilchen verdaut und ihre 
unauflöslichen Reſte durch den Mund wieder entfernt, 
Die Nahrungsfäfte dagegen gelangen durch die untere 
Deffnung in die allgemeine Leibeshöhle. Dieſe ift durch 

die fohon erwähnten Lamellen, welche von der Keibeswan- - 
dung bis an den Magenfae reichen und denſelben in feiner 
Lage erhalten, in Kammern getheilt, von denen die 
Höhlen in den Tentafeln unmittelbare Fortfeßungen find. 
Man nennt diefe Scheidewande haufig Gefrögfalten. 
An ihrem untern freien Rande fommen eigenthümfiche, 7 
oft gefnäuelte Fäden vor, die auf Lebergefäße, fogar fon 
auf Blutgefäße, auf Gefchlechtsprüfen und anders ges 

deutet worden find, aber ſowohl hinſichtlich ihres feineren - 
Baues wie ihres phyfiofogifchen Zwedes noch fehr der 
forgfäftigften Unterfuhung bedürfen. Die Nahrungs: 

* 
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flüffigfeit fteigt in Folge der Slimmerbewegung in den 
Kammern aufwärts bis in die Tentafeln hinauf und 

wieder abwärts. Die Tentafelfpigen find häufig durch— 
bohrt, auch in der Leibeswandung kommen feine Poren 
vor, durch welche das Thier bei fehnellem Zufammen- 
ziehen feines Leibes feine Wafferftrahlen ausfprißt. 
Dickwandige fleifchige Polypen befiken in ihrer Leibes— 
wandung noch ein befonderes Kanalnetz, vielleicht als 

erftes Auftreten des bei den Strahlthieren fehr ent- 
wicelten Waſſergefäßſyſtems, das hier bei den Bolypen 
minder nothwendig war, da fie ein feßhaftes Leben führen 

und ihre geräumige Leibeshöhle ſtets mit Seewaſſer ge- 
füllt if, Diefe Einrichtung des Verdauungsapparats 
findet fi) bei allen Blumenforalfen oder Anthozoen, 
eine höher ausgebildete dagegen bei den Mooskorallen 
oder Bryozoen. Bei ihnen führt nämlich der Mund zu— 
nächft in ein musfulöfes, innen wimperndes Schlundrohr 
und dieſes ſetzt fich fcharf von dem dickwandigen Magen 
ab, von welchem ein ſich allmählig verengernder Darm wie- 
der aufwärts fteigt, um mit dem neben dem Munde gelegenen 

After nah außen zu münden. Hier haben wir alfo 
einen von der Keibeshöhle völlig abgefchloffenen Ber- 
Dauungsapparat und e8 hat noch nicht gelingen wollen, 
die Deffnungen aufzufinden, durch welche die Nährflüffig- 
feit aus diefem in jene gelangt. Die Leibeshöhle ift 
mit wafferflarer Flüffigkeit gefüllt, deren Ein- und Aus- 
gang gleichfalls noch nicht mit Sicherheit erfannt wor— 
den ift. 

Nach eigenen Bewegungsorganen fuchen wir bei den 

Polypen vergebens. Sie führen ſämmtlich ein feßhaftes 
Leben ohne willfürlichen Ortswechfel und bedürfen daher 
folcher Organe nicht. Die fehr wenigen Forallenfofen 

Polypen, welche freilich ihren Wohnfig verfaffen Fönnen, 
gleiten entweder mit dem breiten fleifchigen Fuße auf 
ihrer Unterlage langſam fort oder fie löſen die Sohle 
ganz ab und faugen ſich mit derfelben an einer andern 
Stelle wieder feft. Nocd andere halten fich mit den Ten— 
tafefn feft und fchlagen dann den ganzen Körper mit dem 
Fuße über, haften mit diefem und Schlagen das Tentafel- 
ende über und fo fort big fie das Ziel ihrer Wanderung 
erreicht haben. Zur Eigenbewegung des Leibes und der 
Tentafeln dienen die in der Leibeswandung vorhandenen 
Ring- und Längsmusfeffafern, aus denen ſich zumal bei 
den fehr zarten Bryozoen verfchiedene einzelne Musfeln 
abfondern. So entwidelt nun aud das Muskelſyſtem 
it: fo höchſt unvollfommen erfcheint doc das 
Nervenfyftem. Bei den Anthozoen war es noch nicht 
möglich, Spuren deffelben mit nur einiger Sicherheit zu 
erkennen und dod) find diefe Thiere Außerft empfindlich 
gegen grellen Lichtwechfel und gegen äußere mechanifche 
Eindrücke, doch taften fie mit ihren Tentakeln, erfennen 
und ergreifen die Beutethiere und ftoßen ungenießbare 
Körper fort. Bei den Bryozoen hat man einen ovalen 

etwas lappigen Ganglienfnoten von gelblicher Farbe am 
Schlunde anfiegend gefunden, auc einzelne Nervenfäden 
davon zu dem Tentafelfranze und am Schlunde herab- 
faufen gefehen, aber das weitere Verhalten entzog ſich der 
Beobachtung und befondere Sinnesorgane fehlen gänzlich. 
Das Empfindungsvermögen Außert ſich Überdies bei ihnen 

nicht anders wie bei den Anthozoen. 
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Die Fortpflanzung der Polypen gefchieht theils auf ge— 
jchlechtlichem Wege durd Eier, theils durch individuellen 
Vermehrungsprozeß oder Knospenbildung und Theilung. 

Bei den vollfonmener organifivten Bryozoen feheinen 
zwitterhafte Gefchlechtsorgane allgemein zu fein, aber 
beiderlei Drüfen Liegen getrennt von einander an ver- 
fhiedenen Stellen der Leibeshöhle, ohne daß man big 
jebt deren Mündung nach außen hat auffinden fünnen. 

Die männlichen Drüfen find als rundfiche oder längliche 
Bellenmaffen an einem am Hinterrande des Magens be- 
findfichen biegfamen Strange befeftigt. Der ahnlich ge— 
ftaltete Eierftof Tiegt dem Magen gegenüber an der 
Körperwand und enthält viele, wenige und bei gewiffen 
Arten ftets nur ein Gi. Wie die Befruchtung derfelben 

erfolgt, wie ihre Entfernung aus dem mütterlichen Leibe 
ermöglicht wird, das müffen erneute Beobachtungen nod) 
aufklären. Bei den Anthozoen fommen in der Dicke der 
Gefrösfalten an deren unterm Ende fchlauchartige Ges 
webe vor, im welchen fich Zellen entwickeln, die entweder 
zu Giern oder zu männlihen Samenfapfeln ſich aus- 
bilden, dann in die Leibeshöhle fallen und die Befruchtung 
vollziehen. Bisweilen find in jeder Gefrösfalte beider: 
lei Sortpflanzungselemente beifammen, häufiger jedoch 
unterfcheidet man in demfelben Individuum männfiche 
und weibliche Gefrösfalten, endlih wurden auch ges 
ſchlechtlich verſchiedene Individuen, männliche und 
weibliche, erkannt. Uebrigens tragen nicht immer alle 
Falten Geſchlechtsorgane. Die befruchteten Eier ver— 
wandeln ſich nach Vollendung des Furchungsprozeſſes 
in einen bewimperten Embryo, der infuſorienähnlich frei 

umherſchwimmt. Bei einigen verwandelt ſich derſelbe 
durch allmähliges Wachsthum in die reife Polypengeſtalt, 
bei andern erfolgen erhebliche Umwandlungen, auf die wir 
ſpäter zurückkommen. 

Die Vermehrung durch Eier hat für alle Familien— 
ſtöcke oder Colonien bildende Polypen die Erzeugung 
neuer Stöcke zum Zwecke, während die Individuen eines 
Stockes zunächſt aus dem Stamm- oder Mutterindividuum 
und dann weiter aus ſich ſelbſt durch ungeſchlechtliche 
Vermehrung, Theilung, Knospung erzeugt werden. 
Dieſer individuelle Vermehrungsprozeß iſt in keiner andern 
Thierklaſſe ſo allgemein und häufig wie hier unter den 
Polypen, indem er nur wenigen Gattungen derſelben 
ganz verſagt iſt. Er bedingt weſentlich Form, Anſehn 
und Größe der Korallenſtöcke und müſſen wir daher die 

manichfaltigen Weiſen, in welchen er zur Erſcheinung ge— 
langt, uns noch näher anſehen. 

Die Selbſttheilung der Individuen iſt beſonders bei 
den Anthozoen häufig und halbirt ſtets den Leib in ſenk— 
rechter Richtung, geht daher durch Mund und Magen. 
Sie beginnt mit einer ſenkrechten Furche jederſeits, welche 
tiefer werdend den Leib einſchnürt und endlich völlig in 
zwei Individuen zerlegt. Gleichzeitig mit der fort— 
ſchreitenden Einſchnürung ergänzt ſich jede Hälfte an der 
neuen Seite durch allmählige Nachbildung der fehlenden 
Theile und Organe, bis endlich beide Individuen bei 

gänzlicher Trennung vollkommen ausgebildet ſind. So 
bei weichen Polypen ohne hartes Gerüſt. Bei den mit 
kalkigem oder hornigem Gerüſt verſehenen Arten erfolgt 

die Theilung in gleichem Schritt mit dem Wachsthum in 
34* 
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der Länge, da das fefte Gerüft ſich nicht mehr einfchnüren 
laßt. Die Theiffurchen entftehen ganz ſchwach und wer— 
den tiefer umd tiefer, je höher das Thier wird, big fie 
endlich dafjelbe in zwei zerlegen, die aber am Grunde ver- 
bunden bleiben, fo daß die Theilung eigentlich eine unvoll= 
fommene zu nennen iſt. Wir finden diefelbe fehr ver- 
breitet in der Familie der Afträiden. Die fämmtlichen 
Individuen ihrer Korallenftöde erfcheinen als Zweig: 
bildungen des gemeinfamen Stammes und je nad) ihrer 
Anordnung ift Die Form des Stockes eine eigenthümtiche. 
Bei einigen nämlich treten die beiden Theilindividuen 
unter einem großen Winfel von allen Seiten frei aus 
einander und es entftehen die rafenförmigen Korallen- 
ſtöcke. Bei andern dagegen ift der Theilwinfel beider 
Sndividuen ein fehr fpiger, fie bleiben in feitlicher Be— 
rührung und müffen ihre Theilung nach den freien Seiten 
vornehmen. Die Reihen der Bolypen gelangen dadurch 
in ein und diefelbe Wand und der Korallenſtock erhält 
Fächerform. Noch andere Theilindividuen bfeiben in 
inniger Verbindung mit einander, öffnen alfo gar feinen 
Theilwinfel, ſodaß in Folge davon der Korallenftoc ein 
maffiger wird. Die Ränder der Polypen oder ihrer 
Bellen im Stode bilden fich entweder völlig aus oder es 
entitehen zwifchen den Theifindividuen feine neuen Ränder 
und dann fließen die Zellen in einander, gleichen ge= 
wundenen Thälern mit erhöhten Seitenwänden. Be— 
wahren fich die Individuen freien Spielraum: fo bes 

haften fie auch ihre urfprüngliche Form bei; drängen fie 
fich dagegen feft an einander: fo werden ihre Wände und 
erhöhten Ränder platt oder gerade und die Individuen 
erfcheinen nun viers, fünf-, fechsedig. Die rafen= und 
fächerförmigen Stöde erreichen gewöhnlich mehr Höhe als 
die maffigen. Die Theilung ift feineswegs ftets eine 
hälftige: fie erfcheint oft aucd als trichotome, indem das 
Individuum gleichzeitig in drei neue fich theilt. Der bei 
der hälftigen Theilung anfangs elliptifche, dann bisquit- 
und darauf achtformige Umriß des Becherrandes erhält bei 
der Dreitheilung das Anfehen eines dreilappigen Blattes, 
deffen Lappen nun wie bei jenen verbunden bfeiben oder 
fich völlig trennen. Alle diefe verfchiedenen Theilungs— 
proceffe erfennt man an den Korallenftöcen fofort aus 
dem Berhäftniffe der Polypenzellen zu einander, fie find 
die normalen und naturgemäßen, und wohl zu unter- 
fiheiden von den zufälligen, durch äußere Gewalten ver- 
anfaßten. Zufällig vom Stode abgelöfte Aefte begründen 
neue Golonien, die jedoch den alten ganz gleich werden, 
da die Vermehrung ganz nad) denselben Gefegen erfolgt. 
Ebenfo können Fleifchpolypen zerriffen werden und beide 
Stücke heilen die Wundränder aus und geftalten fich all- 
mählig zu vollfommenen Individuen. 

Die Bolypen, deren Kalkkörnchen oder Sfleriten 
nicht zu einem feften Gerüft mit einander verwachſen, 
fondern frei und locker in der fleifchigen Leibeswand 
liegen, würden durch Theilung Feine großen foliden Stöde 
aufbauen können, aber fie ermöglichen dies dennoch, in— 
dem fte die fonft dünne hornige Epidermis des Fußes zur 
äftigen und ftrauchfürmigen Koralle verwenden. . Unter 
der Mitte des Polypen bildet fih namlich zunächſt ein 
horniges Knötchen, um das fich neue Hornbfättchen legen 
und indem die neuen Individuen dieſe Bildung ver— 

Polnpen. 

größern, entfteht ein Stab, welcher einfach höher wächſt 
oder fich durch feitliche Knötchenbildung mit Aeften ver- 
fieht. Die Aeſte ordnen ſich regelmäßig an den Seiten 
und der Stock erhält ein gefiedertes Anfehen oder fie 
verfehmelzen nebartig mit einander. Immer ift dieſe 
vom Fuß ausgehende und daher Sklerobaſis genannte 

Achſe ringsum von den fleifchigen, aber locker verbundene 

Kalfförnchen enthaltenden Polypen umgeben, Im trock— 
nen Zuftande, wenn die Polypen todt und verweft find, 
überzieht den Stamm noch die Teicht zerreibliche und hin— 
fällige Kalfrinde. Wegen dieſes Verhältniſſes heißen 
alle folche Korallen Rindenforallen, Hornforallen, bieg— 

fame Korallen. Zuweilen wechfelt an ihnen Falfige und 
hornige Sflerobafis ab und die Aeſte erfcheinen dann wie 
gegliedert. Hauptſächlich diefe Hornforallen, die ihrer 

Rinde entblößt in nichts mehr die mifroffopifchen Bolypen 
erfennen laſſen, werden in ihrer ſtrauch- und büſchel— 
förmigen Gejtalt am hartnädigften von der Unwiffenheit 
für Pflanzen gehalten. 

Größere Manichfaltigfeit ver Bolypenftöde, als die 
Selbfttheilung der Individuen erzeugt, wird durch die 
Snospenbildung hervorgebracht, weil die Knospen an 
jeder Stelle des Bolypenleibes hervorfproffen können und 
in ihren Wachsthumsverhältniffen einen weitern Spiel- 
raum haben. Jede Sinospe beginnt als Fleines zelliges 
Höderchen an der Oberfläche des Mutterthieres, welches 
im Innern fi) aushöhlt und mit der Leibeshöhle diefes 
in Verbindung febt und von derfelben aus die Nahrung 

erhält. Größer werdend bildet ver Höcker allmählig 
alle äußern und innern Theile des Mutterthieres an fi) 
ſelbſt bis zum fertigen Polypen aus, der num durch 
einen dünnen Stiel noch mit der Mutter in Verbindung 
bleibt oder ſich ablöſt und einen eigenen Anheftungs— 
punkt ſucht. Erſteres iſt viel häufiger der Fall als 
letzteres. 

Die Knospen ſchießen am Fuße, am Leibe, an der 
ZTentafelfcheibe des Mutterthieres hervor und bedingen 
dadurch die erften allgemeinften Geftaltverfehiedenheiten 

der Korallenftöce, Die Fußfnospen wachfen nicht uns 
mittelbar aus dem Fuße des Mutterthieres hervor, viel * 
mehr ſendet bei einigen Polypen derſelbe wurzelartige 
Ausläufer, Stolonen, aus, welche auf der fremden Unter— 
lage fortfriechen, fich verzweigen und aud wohl neßartig 
verbinden und aus ihnen wächft von Strede zu Strede 
ein neuer Polyp fnospenartig hervor und richtet fih 

auf. Das find die Friechenden Korallenſtöcke. Bei 
andern Polypen breitet fich der Fuß mehr und mehr auf 
feiner Unterlage aus, bald nur als ganz dünne Krufte, 
bald die anfchwellend oder auch Tappig fich erhebend. 

Die neuen Bolypen fproffen daraus hervor, alfe in einer 
Ebene neben einander, parallel und aufgerichtet oder fehief 
über einander gelegt, frei oder feitlich mit einander ver 
wachfen. Bei lappig aufgerichteter Erweiterung wachen 
aus den beiden Seiten die Knospenfprößlinge hervor. — 
Die Knospenbildung an der Leibeswand des Mutter- 

thiers veranlaßt diefelben Stockformen, welche Te 
Selbſttheilung entftehen, aber auch noch andere. Webers 
wachfen die aflfeitig hervortretenden Sprößlinge das 
Mutterthier nicht und bfeiben fie bis an dag mehr mins 
der ftielartig verlängerte Fußende frei: fo entftehen rafen= 
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und büfchelförmige Korallenſtöcke. Spalierartig er: 
ſcheinen folche Stöde, wenn die Zweige in einer Ebene 
und an denfelben die Knospen fich befonders an deren 
oberer Seite entwideln. Auch treiben bei manchen 
Arten die Kelche nur je eine Knospe, welche fih ab- 
wechfelnd nach der rechten und nach der finfen Seite ab- 
biegt, fo daß zweizeilige Korallenftöce entftehen. Diefe 
verfchiedenartigen Bildungen werden zu maffigen, zu 
fugeligen und fnofligen Stöcken, fobald die Individuen 
mit einander verbunden bleiben und zwar entweder durch 
unmittelbare Berfchmelzung ihrer Wände, oder blos dur 
Derwachfung hervorragender Rippen oder endfich durch Ver- 
mittfung einer zelfigen Zwifchenfubftang, eines befondern 
Erothefalgebifdes. Ueberragen aber durch ſchnelles Längen— 
wachsthum die Sprößlinge das Mutterthier: fo entftehen 
äftig baumförmige Koralfenftöce, von welchen fogar einige 
Fuß dide Stämme ſich bis über zwanzig Fuß Höhe ver- 
äfteln. — Die Knospenfprößfinge auf der Tentafelfcheibe 
erfticlen fehr gewöhnlich das Leben des Mutterthieres, 
fommen iſolirt oder zu mehren hervor, nur an einzelnen 
Polypen eines Stockes oder an allen zugleich und bedingen 
auf diefe Weife ebenfalls verfchiedenartige Stockformen. 
In dem Maße wie die Stöde an Größe und Individuenzaht 
zunehmen, pflegt auc der Wurzeltheil oder Anſatzpunkt 
des erften Stammindividuums fich zu vergrößern. Die 
Individuen einer Kolonie bleiben entweder in ftetem 
organifchen Zufammenhange untereinander oder jedes 
neue fchließt ſich nach vollendeter Ausbildung gänzlich 
vom Mutterthier ab, fodaß die Verbindung nur durch das 
Storallengewebe vermittelt wird. Die Thiere eines jeden 
Familienſtockes führen jegliches fein eignes Leben unbe- 
fümmert um die Nachbarindividuen und alle übrigen am 
Stode. Jedes ftreckt und reckt fih nach feinem Belieben 
und zieht ſich in die Zelle zurüd, fpielt mit den Tentafeln, 
fängt feine Beute, verdaut diefelbe, pflanzt fich fort, Furz 

das Beifammenfeben in einem Stode ift nur durch die 
befprochenen Bermehrungsprozeffe bedingt, hat aber auf 
das weitere individuelle Leben feinen wefentlich beſtimmen— 
den Einfluß. Daher fann denn auch jeder gewaltfam 
abgeriffene Aft, jedes abgetrennte Individuum nicht blos 
für fi fortleben, fondern wieder eine neue Colonie be= 
gründen, 

Ueber das Alter der Bolypen, fowohl der Individuen 
wie der Familienſtöcke konnten noch feine ausreichenden 
Beobachtungen angeftellt werden. Man weiß alferdings, 

daß die fehr zarten Süßwaiferbewohner bei Gefrieren des 
Waffers zu Grunde gehen und eigenthümfiche Eier im 
Herbft erzeugen, welche überwintern und im Frühjahr die 
neue Generation Tiefern. Auch einige Meeresbewohner 

haben feine längere als einjährige Lebensvdauer. Dagegen 
gelang es fchon, Aftinien fechs Jahre in Gefangenschaft 
am Leben zu erhalten. Für andere jedoch können wir 
nur aus der Größe und Zahl der an einem Stocfe oder Afte 
beifammenfebenden auf eine mehrjährige Dauer fchfießen 
fowohl der Individuen wie der ganzen Gofonien. Wenn 
Hunderte und Zaufende von Individuen an einem Zweige 
oder Alte über einander fißend leben, müffen die untern 
jedenfalls viele Sahre alt fein, denn das Wachsthum 

der Stöde, zumal der Anthozoen, fehreitet nad) Jahren 
gezahlt meift fehr langfam fort. Ja Ehrenberg meint in 
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feiner fehr verdienftlichen Abhandlung über die Korallen- 
thiere des rothen Meeres fogar, daß in diefen durch- 
fchnittfih nur fechs bis acht Fuß dien Bänfen die 

Sprößlinge noch der erften Anſiedler zu erfennen feien, 

deren Alter jedenfalls weit über das alte Römer- und 
Griechenthbum zurücreichen würde. Gewöhnlich aber 
fterben die Altern Bolypen nad) und nach ab von unten 
nad) oben, fodaß man an vielen fußhohen oder dicken 

Korallenftöcfen meift nur eine wenige Zoll tief befebte 
Rinde findet, dag Innere dagegen und die untern Aft- 
und Stammtheile find abgeftorben und todt. 

Die meiften Polypen und auch folche, Die große 
Korallenftöce aufbauen, haben eine winzige Größe und 
find nur unter dem Mifroffop deutlich zu erfennen, nur 
wenige wachfen zur Größe von einigen Zollen oder gar 
Fußen heran. Im viel weitern Grenzen aber fchwanft 
die Größe, Dichte und Feftigfeit der Korallenftöce. Man 
fennt baumförmiges Geftalten von 25 Fuß Höhe und 
mafjige von 10 Fuß Größe, alfo ſchon großen Felsblöcken 
vergleichbar und von diefen Riefen hinab zu den nur einige 
Linien meffenden. Die Korallenfubitanz ift Außerft zart, 

durchfichtig, biegfam oder derb und feft bis fo dicht, daß 
fie in der ſchönen rothen Koralle Politur annimmt und 

zu den -zierlichften Foftbarften Schmuckſachen verarbeitet 
werden fann. Shrer chemifchen Befchaffenheit nach be- 
ftehen die zarten Mooskorallen aus einer hornigfnorpeligen 

Subftanz, welche mehr oder minder von Kalkerde durch— 

drungen ift. Ob jene hornige Maſſe Chitin oder welch 
anderer Stoff ift, darüber geben ung die Chemifer noch 
feine Auskunft. Die feften Gerüfte der Anthozoen find 
häufiger und forafaltiger analyfirt worden. Die falfigen 
Stöcke beftehen aus 8/,0 bis ?/,0 Fohlenfaurer Kalferde, 
aus 2/00 bis 3/1000 Phosphorfauren und Fluorver— 
bindungen und %/;o00 bis 9/1000 erganifcher Materie bei 
2,10 bis 2,82 fyecififchem Gewichte. in bejtimmtes 
den Arten, Gattungen und Familien entfprechendes Ge- 
feß findet in dem Wechfel der chemifchen Verhältnißzahlen 
durchaus nicht Statt. Die phosphorfauren und Fluor: 
verbindungen zeigen Kieſelerde, Kalkerde, Magneſium— 
fluorid, Thonerde und Eiſen, verſchiedentlich neben ein— 
ander. Die Hornkorallen ſtimmen nicht ganz mit dem 
Horn der Nägel und Hufe überein, ſie widerſtehen der 
Auflöſung in der concentrirteſten heißen Kalilöſung und 
enthalten auch etwas kohlenſaure Kalk- und Talkerde 
eingemengt, auch phosphorfaure Kalferde. In einzelnen 
hat man auch Kiefelerde reichhaltig gefunden. 

Sn dem Haushalte der Natur fpielen die Bolypen 
eine fehr bedeutende Rolle. Sie nähren ſich von feinen 
im Waffer aufgelöften organifchen Theilen, von junger 
Brut der verfchiedenften Wafferbewohner, von Diatomeen, 
SInfuforien und die großen auch von Kruſtern, Schnecken 
und Mufcheln. Erwägt man, daß fie myriadenweife bei: 
jammen vorfommen: fo ‚wird man auch den zu ihrer 
Exiſtenz nöthigen Unterhalt nicht gerade gering anfchlagen 
fünnen. Sie felbft gewähren dagegen nur wenigen 

Thieren fpärlichen und gelegentlichen Nahrungsitoff, eben— 
fowenig dem Menfchen, denn nur hie und da werden die 

fleifchigen, aber nicht nahrhaften Aftinien gegeffen. In 
Marfeille follen deren jährlich etwa 3000 Dugend zu 
Parkte gebracht werden. Einflußreicher arbeiten die 
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Polypen im Haushalt der Natur dur die Aufführung 
von Niffen, Bänken und Infeln, durch welche fie ge— 
ftaltend auf die feſte Erdoberfläche, beftimmend auf 

die Strömungen im Meere und die Verbreitung und 
Vermehrung einer nicht geringen Anzahl von Seethieren 
wirfen. 

Die Polypen find mit Ausnahme einiger fehr zarter 
Formen ſämmtlich Meeresbewohner und zwar feßhafte, in= 
dem fie hauptfächlich auf Steinen und feftem Felfengrund, 
zum Theil jedoch auch auf Conchylien, todten Korallen= 
ftöcfen und Seetangen oder andern beweglichen Körpern fic) 
anfiedeln, Außerft felten im fofen Schlamm und Sande 
ſich zeitweilig feftzufeßen fuchen. Einige lieben die Nähe 
der Küften, andere das hohe Meer, die Mehrzahl meidet 
anfehnfiche Tiefen und Halt fih vom tiefften Ebbe— 
ftande bis zu etwa hundert Fuß Tiefe auf. Wie einzelne 
noch leben, auch wenn fie zeitweilig von der Ebbe trocken 

gelegt werden; fo gehen andere in größere Tiefen bis zu 
250 Fuß hinab, ja man hat nod) in 1200 und 1500 Fuß 
Tiefe vereinzelte Polypen gefunden, Doc bieten diefe 
äußerſten Grenzen ihrer vertifafen Verbreitung nicht Die 
zu einem üppigen umd vielgeftaftigen Leben nothwendigen 
phylifalifchen Bedingungen. Nicht mindern Einfluß auf 
ihr Gedeihen übt die örtliche Befchaffenheit des Waſſers 
aus. So fommen gewiffe Arten nur an ganz gefchüßten 
ftillen Bläßen vor, während andere die heftigfte Brandung 
wählen; diefe fiedeln fih in ruhigen Buchten, hinter Fels— 
blöcken an, jene in der fteten Strömung, wieder andere 
fieben reich bewachfene Plätze oder aber offene Flare. Und 
troß diefer beftimmten Zebensbedingniffe leben die Polypen 
nicht blos zu Taufenden und Millionen auf einem Stoce 
als Familie oder Colonie beifammen, nein, fie führen 
zahlreiche Colonien Dderfelben Art, der verfchiedenften 
Arten mehrer Familien neben und zwifchen einander auf 
und fchaffen ſich durch dieſes Beifammenfeben die noth— 
wendigen Exiſtenzbedingungen, ja nicht blos fich felbit, 
fondern aud andern Meeresbewohnern, den Seeigeln und 
Seefternen, Mollusfen, Würmern und Kruftaceen, weldye 
zahlreich in den Bolypengärten ſich einfinden und vor— 
trefflich gedeihen. Durch diefes bunte Zufammenteben 
entftehen die Korallenbänfe, in welchen die mafligen, 
block- und domartigen Mäandrinen, Afträen und Favien 
bis zu zehn und zwanzig Fuß Durchmeffer, die zackigen 
und vieläftigen Heteroporen= und Madroporenftämme bis 
zu 20 Buß Höhe, die vielgeitaftigen Milleporen und 
Pociloporen die Hauptmaffe ausmachen, während in ihren 
Zwifchenraumen andere Arten und anderes Gethier fich 

anfiedelt und tummelt. Hat fi) an einer günftigen 

Stelle diefes manichfaltige Xeben entwidelt: fo wuchert 
es fort und fort, die abfterbenden Generationen gewähren 
auf ihren zurücbfeibenden feſten Kalfgerüften den nach— 
fommenden die günftigen Sammelplätze, auch diefen folgen 
wieder neue Generationen und die Korallenbänfe fchichten 
jih höher und höher zu mauerförmigen Korallenriffen auf, 
welche endlich den Wafjerfpiegel erreichen. Ueber ven 

Ebbeſtand derfelben hinaus bauen fie nicht, da fein Polyp 
im Troefnen leben fann. An Stellen mit ſchlammigem 
lockern Grunde, den die Brandung aufwühlt, kann ſich nie 
mals folche Polypenthätigfeit entfalten, da der Schlamm 

und Sand zwifchen den zackigen und aftigen Stöden hän— 
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gen bfeiben und deren Thierchen erftichen würde, Auch vor 

den Mündungen füßer Gewäffer bauen ſich niemals Riffe 
auf, da diefe dem Polypenleben nicht zufagen. In neuerer 
Zeit find die Korallenriffe in den verfchiedenften Meeren 

forgfäftig unterfucht und dadurch ihr Verhalten aufge 
flärt worden, insbefondere durch Ehrenberg, Darwin und 

Dana. 
Nach Darwin’s Unterfuhungen find die Korallenriffe 

preierlei Art. Die Saumriffe zunächſt erfcheinen als 

unmittelbare Fortfegung des Ufers in der Ebene des 
Seefpiegels mit einer völlig unbeftimmten und bis auf 
mehre Stunden fi) ausdehnenden Breite. Die Wall-, 
Damm- oder Barriereriffe dagegen ziehen der Küfte 
parallel, von ihr durch einen Arm getrennt, in gerader 

Nichtung oder den Krümmungen der Küfte, den Ein- 
fihnitten zwifchen Infeln folgend, an Infelgruppen fich 
hinziehend oder auch einzelne Infeln ganz umgürtend. 
Die Lagunenriffe endfih, aud Atolls genannt, treten 
fern und ganz unabhängig vom Feftlande auf, in Ring- 
oder Gürtelform, Freisförmig oder elliptiſch, zuſammen— 
hängend oder in getrennten Bogenftüden, die Lagune 
einfchließend. Sie erheben fich höchſt wahrfcheintich auf 
ringförmigen Untiefen und bauen deren Rand bis zum 
Meeresfpiegel auf. Der von den Wallriffen wie von den 
Atolls abgegränzte, aber niemals völlig abgefchloffene 
Meerestheil hat geringe bis nahe an 400 Fuß Tiefe, 
feine Oeffnung in das Meer fallt mit fenfrechten Seiten 
zwölf bis funfzig Fuß tief ein und ift gewöhnlich fo 
breit, daß ein großes Schiff bequem einfahren Fann, 
wenn es ruhiges Fahrwaſſer oder fichern Anfergrund 
ſucht. Bisweilen feheint e8, als habe die regelmäßige 
Strömung von Ebbe und Fluth foldhe Lücken im Riff 
offen erhalten, doch wo deren mehre vorhanden find, 
mögen wohl andere Urfachen die Interbrechung des 
Baues bedingen, ob etwa der Inftinft der Erbauer zur 
Erhaltung des Wafjerwechfels innerhalb der Lagune, wird 
fhwer zu begründen fein. Die bezeichneten drei Riffarten 
find num feineswegs als überall gleich fcharf ausgeprägte 
Bildungen aufzufafjen, vielmehr gehen fie gar nicht felten 
in einander über oder find noch unvollendet. Das 

Saumriff Fann ftredenweife vom Ufer völlig abtreten und 
zum Wallriff werden, wie auch diefes durch ftellenweifen 
Ausbau Tandwärts zum Saumriff fich geitalten fann. - 
Das Lagunenriff ebnet fih nad) innen mehr und mehr - 
aus und wird zur Bildung einer Koralleninfel Beran= 
laffung. In allen Fällen bauen, wie erwähnt, die 
Polypen ihre Falfigen Stöde nur bis zum tiefiten Ebbe— 
jtande empor, höher hinauf würden fie ſich den tödtlichen 
Sonnenftrahlen ausfeßen. 

felben auf die Höhe deffelben. Hinter der Brandung und 
innerhalb der Lagune fammeln fich diefe Trümmer mit 
dem abgefeßten Sande und Schlamme nad) und nach an, 
bis fie über den tiefen Ebbeſtand aufgehäuft find. 
dem num zeitweilig troden liegenden Grunde feimen die 
herbei geſchwemmten Samen und erzeugen eine Pflanzen 

Wind und Wogen führen - 
fremdes Material herbei, brechen auch vom Rande des 
Niffes Fleinere und größere Aefte ab und fehleudern die 

Auf 

A 

er 
deefe, welche den Boden feftigt und dag von der nimmer 
raftenden Brandung aufgeworfene Material noch ficherer - 
feffelt. Sp bauen die winzigen und zarten Thierchen in k 

— 
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Myriaden vereint Tag und Naht, Jahr aus Jahr ein 
taftlos thätig felfenfefte Infeln im Meere auf. 

Im rothen Meere ziehen nad Ehrenberg's Schilderung 
zwei Korallenriffe der Küfte ziemlich parallel auf ebenen 
terrafjenförmigen Abfägen des Falfigen Felfengeftades 
ruhend und bilden gewöhnlich die fenfrechte Fortfegung 
ihrer Außern Seite nach oben. Ebenſolche Verhaäͤltniſſe 
wurden in der Südfee beobachtet und unter ihnen fcheint 
das Riff von feiner Entftehung an gegen Ueberfchüttung 
mit vom Grunde aufgewühlten Schlamme und Sande 
am ficherften aefhüßt zu fein. Freilich Fann man an 
folgen Riffen die Außere Höhe nicht ficher ermitteln, 

da man nicht weiß, wie hoc) die ala Unterlage dienende 
Felswand ift, wie weit hinab diejelbe an äußern Seiten 
blos von Korallen überfruftet ift. Mehr Anhalt für die 
Berechnung der Tiefe bieten die Ringwalle, welche die 
ziemlich gleichmäßig abfallenden vulfanifchen Kegelberge in 
der Südfee umgürten, aus deren Neigungswinfel und der 
Entfernung des Riffes von der Küfte und dem Waſſer— 
fpiegel Die Tiefe ſich annähernd bemeffen und durch dag 

Senfblei controliren laßt. Man erhielt 200, 1000 und 
2000 Fuß Tiefe, während fichere Beobachtungen die 
tiffbauenden Korallen nicht tiefer als 120 Fuß gedeihen 
laſſen. Um nun das Hinabreihen der Niffe in jene 
größern Tiefen zu erklären, wurde die fcharfjinnige Hypo— 
thefe aufgeitellt und durch mehrfache Beobachtungen be— 
gründet, daß diefe Riffe in derfelben Tiefe wie alle übri- 
gen begonnen feien, aber der vulfanifche Boden allmählig 
gefunfen und dadurch die Bolypen ſtets neuen Raum nad) 
oben zu bauen erhielten, während die tiefern abftarben. 
Ja es jcheint, daß viele ſolcher vulfanifchen Kegel ſchon 
mit ihrem Gipfel unter dem Meeresfpiegel verfunfen und 
die fie umgürtenden Wallriffe nunmehr in Lagunenriffe 
verwandelt worden find. Nach Darwin’s und Dana’s 

Anficht befindet fic) der Grund der Südſee noch in einer 
fortwährenden Bewegung, theils finfender theilg fteigen- 

der, dort die Vergrößerung der Riffe fürdernd, hier fie zu 
Snfeln troden legend. Und zieht man vom Aequator im 

Norden von Neuirland oder dem DOftende Neu-Guineas 
eine fait gerade Linie in oftfüdöftlicher Richtung über die 
Schifffahrts= und Gefellfchaftsinfeln zur Gambiersgruppe 
im füdlichen Theile des Baumotus-Archipels: fo kommen 
nordwärts von diefer Linie nur niedere und nad) Norden 
bin immer Fleinere Koralleninfeln, im Süden derfelben 

dagegen meift hohe Bafaltinfeln mit ausgedehnten Ko— 
rallenriffen jeglicher Art zur liegen. Von den Feejees 
ſelbſt, welche etwas ſüdlich von der Linie bleiben, befißt 

der nordöftliche Theil noch einige Ringriffe, der ſüdweſt— 

liche aber befteht aus hohen Bafaltfegen. Diefe Er- 
fcheinung fpricht allerdings fehr deutlich und beftimmt 
für die langſame Senfung des füdlichen Theiles, mit 
welcher das Wachsthum der Riffe nach) oben gleichen 
Schritt halten konnte. ine nähere Beftimmung der 
Zeitdauer folhen Wahsthumes läßt fi) nad) den big- 
berigen Beobachtungen nicht geben. Nur Andeutungen 
zu einer folchen fiegen in der Fortbildung der Südküſte 
Floridag vor, an welcher Agafiiz vier Altersitufen unter- 
fcheidet und für jede derfelben 8000 Jahre Bildungszeit 
berechnet, für ihre vermuthliche Fortſetzung aber land— 
einwärts Die ganze Zeitdauer auf über 200000 Jahre 
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veranfchlägt. Noch auffälligere Anzeichen finden fich in 
der breiten Torresftraße zwifchen Neuholland und Neu— 
Guinea, bei deren Entdeckung im Jahre 1606 nur 26 
Storalleninfeln gezählt wurden, während man gegenwärtig 
jhon 150 fennt, welche die fchiffbaren Kanäle zwifchen 
fich immer mehr verengen und feichten, fo daß vielleicht 
nad) zwanzig Sahren fein Schiff mehr diefe Straße 

paffiren fann. Die Beobachtung eines fehr fehneflen 
Wachsthums machte Darwin an einem im oftindifchen 
Deeane geftrandeten Schiff, welches nach zwanzig Monaten 
bereits mit einer zwei Fuß ftarfen Korallenſchicht beffeidet 
worden war. Noch erſtaunlicher als diefes ſchnelle Wachs— 
thum erfcheint die räumliche Ausdehnung der Niffe. Es 
gibt Saumriffe von wenigen Slaftern bis zu einigen 
Stunden Breite, ja im Weften der Feejeesinfeln zieht ein 
ſolches mit 100 bis 500 Klafter Breite vierzig geogra- 
phifche Meilen lang hin durch einen fünf Meilen breiten 
Kanal von den Infeln getrennt, und ein anderes an der 

Nordfüfte Neuhollands mißt bereits 400 Meilen Länge. 
Manche Lagunenriffe umfchließen Räume von vier bis 
acht geoaraphifchen Meilen Lange und Breite und an den 
Wallriffen bei Tahiti, in den Feejeesinfeln und in der 
Dampier-Gruppe fand Darwin die Tiefe von 250 big 
2000 Fuß bei einer Breite von einigen bis zu mehren 
hundert Klaftern, gewiß ein ungeheures Material, dem 
die großen Landthiere mit ihrer Thätigfeit nichts zur 

Seite ftellen fünnen. 
Die Bolypen bevölfern zwar die Meere aller Zonen, 

aber jede doc) in eigenthümlicher Weife. Die riffbauen- 
den Arten in ihrem gefelligen Beiſammenleben gehören 

den tropifchen Meeren an, hauptfächlich zwifchen dem 
30. Grade nördlich und dem 28. ſüdlich vom Aequator, 
wo die mittle Temperatur 20 bis 23 Grad Neaumur 
beträgt. An einzelnen Faltern oder durch Mündungen 
großer Ströme beeinträchtigen Stellen kommen fte jchon 
nicht zur erfolgreichen TIhätigfeit. Ebenſo vermeiden fie 
die Fühlen in die Tropen eindringenden Polarſtröme, wie 
den an der Weftfüfte Südamerikas herauf und ing ftilfe 

Meer ſich wendenden, der an den Gallopagos das Waſſer 
bis auf 15 Grad abfühlt. In größter Ueppigfeit arbeiten 
die Riffbauer an den Inſeln der Südfee, in den welt 
indischen Gewäfjern, an den nördlichen Hüften Neu- 

hollands und von hier hinüber nad Neu-Guinea, den 
Molucken, Bhilippinen und den Sundainfeln bis zu den 
Nifobaren. Auch das vothe Meer in feiner großen Ab- 
gefchloffenheit ohne große Ströme und bei hoher Tempe— 
ratur fagt ihnen vortrefflich zu. Von den großen conti- 
nentafen Ländermaſſen haben nur die Küften Oftindieng, 
eine Strede der tropischen Oftfüfte Afrifas fowie der 
Dftfüfte Südamerikas zwifchen Bahia und der Mündung 
des Amazonenftromes, endlich der mezifanifche Bufen 

großartige Riffbildungen aufzuweifen. — Hinſichtlich der 
einzelnen Arten find noc viele Kaunengebiete zu unges 
nügend unterfucht worden, "fo daß fich die Gefege der 
Manichfaltigfeit noch nicht feftitellen faffen. In den 
europäifchen Meeren find fie am vollitändigften befannt 
und hat hier die Nordfee etwa 250, das Mittelmeer 180 
Arten geliefert; aus dem rothen Meere fennt man 200, 

aus den oftindifchen Gewäfjern bis China 250, etwa 
ebenfoviele aus der Südfee, aus Weftindien 150 Arten. 
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Die Gefammtzahl aller Tebenden Arten ftellt fi auf 600 

Bıyozoen und 1050 Anthozeen. Die meiften haben eine 
fehr befchränkte Verbreitung, wie denn auch die Gattungen 
und Familien eine große Abhängigkeit von den Elima= 
tifchen Ginffüffen zeigen. 

So weit zurück man aud) die Bildungszeit der heu— 
tigen Korallenriffe verlegen mag, fie beftehen in ihren 
erften Anlagen aus denfelben Arten, welche noch unter 
unfern Augen den Bau fortfegen. Andere Dagegen waren 

in den Meeren der Vorzeit thätig und deren Riffe ftehen 
jeßt als fefte Fels- und Gebirgsmaffen auf dem Feſt— 

lande. Schon in den älteften Formationen mit orga— 
nifihen Reſten finden fich zugleich) foſſile Korallen ſowohl 
Anthozoen wie Bryozoen und im Uebergangs- umd 
Kohlenkalk wie auch in der Zechfteinformation treten fie 
maffebifdend auf. Sie befunden denfelben allgemeinen 

Charakter, der die gegenwärtigen Korallen auszeichnet, 

obwohl fie nad) ihren Arten, meift auch nad) ihren Gat- 

tungen und einige fogar nach den Familien eigenthümlich 
und von den jeßt lebenden verfchieden find. Jene Altejten 
Maffebildungen bleiben allerdings weit hinter den Riefen- 

bauten der heutigen Korallenriffe zurück, find in ihrer 

räumlichen Ausdehnung viel geringer, wenn auch durch 
ihre Erfiheinung mitten auf dem Fejtlande immerhin noch 

höchft impofant und zu weitgreifenden Betrachtungen Ans 
laß bietend ; entweder, und das ift das Wahrfcheinfiche, bot 
ihnen der damalige Meeresgrund und ingbefondere Die 
geringe Ausdehnung des Feſtlandes nicht die günftigen 
Bedingungen zur Aufführung von Niefendämmen ober 
aber fie find durch fpätere gewaltige Greignijfe wieder zer— 
ftört und ung nur theihweife überliefert worden. Dieſe 

äfteften vorweltfichen Korallenbänfe und Niffe Tiegen in 
der gemäßigten und Falten Zone, wo fie gegenwärtig 
in gleicher Meppigfeit nicht mehr wuchern, und man hat 
daraus mit volljter Sicherheit auf ein allgemein ver 
breitetes tropifches Klima in jenen früheften Epochen 

fehfiegen wollen. Wohl mögen dieſe Bänke eine höhere 
Temperatur der damaligen nordifchen Meere anzunehmen 

nöthigen, aber man vergeffe dabei nicht, daß damals die 
Dertheilung von Land und Waffer eine gänzlich andere 
als gegewärtig war, daß die Thier- und Pflanzenwelt in 
wefentlich andern Verhältniſſen Land und Waffer befebt, 
daß endlich jene Korallen ſämmtlich der Art nad und 
alfermeift auch generifch von den heute lebenden verſchie— 
den find und alfo was wir für diefe beftimmend und 
einflußreich erfannt haben, nicht ohne weiteres auf jene 

übertragen werden darf. Merfwürdig ift weiter die Er- 
fheinung, daß die noch in den Meeren der Kupferſchiefer— 

epoche üppig entwickelte Polypenfauna in den nächft- 

folgenden Meeren der Triagepoche wenigftens in Mittel 

europa gar feine Spuren ihrer Eyiftenz hinterlaffen hat, 
obwohl die mächtige Formation des Mufchelfalfes ihrer 

Grhaltung ganz befonders günftig gewefen fein müßte, 
In den Jurameeren dagegen finden wir wieder groß— 

artige Riffbildungen, die größten früherer Schöpfungs- 

epochen überhaupt und zwar Walls oder Dammriffe. 
Auch in der Kreideformation fällt die Häufigkeit und 
Manichfaltigfeit der Korallen bei ftellenweifer Maffen- 

haftigfeit noch auf, während in den darauf folgenden 

Epochen der Tertiärzeit ihre Entwicklung wieder weit 
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hinter der in den heutigen Meeren zurückbleibt. Die 
weichen oder Kleifchpolypen haben feine Spuren ihrer 
frühern Exiſtenz hinterlaffen, nur die Arten mit hornigem 
und mit Falfigem Gerüft, alfo die eigentlichen Korallen 
und deren find bereit8 doppelt fo viele befchrieben oder 
wenigfteng artlich benannt worden als febende, namlih 

über 3000, die fi) natürlih auf die verfchiedenen 
Schöpfungsepocden vertheilen. 

Für die menfchliche Deconomie haben die Polypen Fein 
allgemeines Intereffe. Daß hie und da die fleifchigen und 
wenig nahrhaften Aftinien gegeffen werden, ift bereits er— 
wähnt worden. Biel erheblicher werden einige weiße, 
fchwarze und befonders rothe Korallen durch ihre Ver— 
wendung zu Schmudarbeiten. Im Mittelmeer find zahl- 
reiche Boote alljährlich mit der Korallenfifcherei befchäf- 
tigt und erzielen daraus einen Gewinn von mehren Milz 
fionen Franken. Neben diefem Nugen darf man auch 
die Nachtheile nicht verfchweigen, welche mehre Aftinien 
durch ihre fehr empfindlich neffelnde Wirfung verurfachen. 
Schon die alten Griechen nannten deshalb diefe Polypen 
Neſſeln, welchen Namen fie noch heutigen Tages an den 
Mittelmeerfüften führen. Ihre Berührung mit nadten 
Hautftellen veranlagt eine heftigbrennende Entzündung 
mit Ausschlag und kann diefer Schmerz wohl acht Tage 
lang anhalten. Im Auge hat er eine gefährliche Entzün— 
dung zur Folge. 

Der Name Zoophyten für die Klaſſe der Polypen tft 
von den Zoologen neuerdings ganz aufgegeben worden, 
da er fich, wie wir eingangs erwähnten, nur auf die aller— 
oberflächlichfte Achntichfeit der feften Korallengerüfte mit 
den Pflanzen bezieht. Unſere Charafteriftif weift in dem 
ganzen Organifationsplane der Bolypen, in ihrem Xeben 
und ihrer Entwicfung die entfchiedenfte thierifche Weſen— 
heit nach umd wer fi nur flüchtig mit dem Bau der 
Sträucher und Bäume befannt gemacht hat, wird ver- 
geblih nad Bergleichungspunften fuchen. 

fann ohne Wurzel, ohne Stamm nicht leben, weil diefe 
zu feiner Ernährung wefentliche Theile find. Allerdings 

fihneiden wir einen Zweig als Steckling ab, der anwächft 
und gedeiht, aber erſt nachdem er eine Wurzel getrieben 
und felbft die Thätigfeit des Stammes übernommen hat, 
was bei der Einfachheit und Gleichheit des organifchen 
Baues ermöglicht wird. An dem Korallenftock aber lebt 
jeder einzelne Polyp für fih unabhängig von der Wurzel, 
dem Stamme und allen Familiengenoffen. Der Stamm 
iſt nur das gemeinfchaftliche Produft der zahfreichen völlig 
jelbftändigen Individuen, deren jedes einen eigenen Mund, 
eigene Tentafeln zum Taften und Ergreifen, feine eigene 
verdauende Höhle und befondere gefchlechtliche wie indi— 
viduelle Fortpflanzungsweife hat, daher auch abgetrennt 
vom Stamme feine volle Individualität behält und be— 
thätigt wie in Verbindung mit demfelben. Und ftofflich 
fehlt nicht minder jegliche Aehnlichkeit zwifchen ben Pflan- 
zen und Bolypen. 

Wenn längſt unter den Zoologen das eben bezeichnete 
Verhältniß der Polypen zu den Pflanzen hinlänglich er- 
fannt worden ift: fo gehen dagegen in neuefter Zeit die 
Anfichten über die Bedeutung und den Umfang der Kaffe 
der Polypen weit auseinander. Nach Milne Edwards 
und Anderer Auffaffung des Organifationsplanes ‚werden 
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nämlich die Moosforallen, weil fie ein von der Leibeg- 
höhle vollig gefchiedenes Darmrohr befiken und der ftrah- 

lige Typus in ihrem Bau nicht ſtreng ausgeprägt if, 
von den Anthozoen getrennt und als eigene Ordnung 
oder Klaſſe mit den Mollusfen verbunden, unter welchen 

fie die tieffte Entwiclungsftufe, alfo noch unterhalb der 

- Zunifaten oder Mantelthiere einnehmen. Nach diefer 
Ausfcheidung wurden dann fpäter auf Leuckart's Vor— 
ſchlag Die Anthozoen mit den Qualfen in eine befondere 

Gruppe als Göfenteraten zufammengefaßt, deren gemein- 
f&haftliher und wefentlicher Charakter in der allgemeinen 

Leibeshöhle ohne befonderes Darmrohr befteht. Durch 
diefe neue Hauptgruppe iſt alfo die Klaſſe der Radiaten 
oder Strahlthiere auf die Scytodermen und Echino— 
dermen befchränkt. Wir haben nun weder die Bryozoen 
unter die Mollusfen aufgenommen, noch eine Gruppe der 

Göfenteraten in unferer Darftellung charakteriſirt, weil 
wir in erftern die vermeintliche nahe Verwandtfchaft mit 

den Tunifaten und den Mollusfen überhaupt nicht zu er— 
fennen vermögen, andrerfeits die Anthozoen fo durchaus 

verfchteden von den Quallen finden, daß ung deren Ver— 

einigung in eine Klaſſe naturwidrig erfcheint. Der 
Magenfchlauch der Anthozoen fungirt als wirklicher Ver— 
Dauungsapparat, der nur einen Grad noch unvollfom= 
mener tft als der mit After endende der Bryogoen. Wir 
haben afterlofe und mit After verfehene Seefterne kennen 
gelernt und in diefer gradweifen Ausbildung des Darmes 
feine verfchiedenen Dignitätsftufen gefunden. Wir be 
ftimmen überhaupt die höhern Abtheilungen des Syftemes, 
die allgemeinen verwandtfchaftlichen Beziehungen nicht 
nach einzelnen anatomifchen Eigenthümtichfeiten, fondern 
nac) dem ganzen Organifationsplane. Wer eine Gruppe 
‘der Goöfenteraten annimmt, muß nothwendig aud die 
Klaſſe der Würmer in mehre denfelben aleichwerthige 

Gruppen auflöfen und darf weder die Schmarogerfrebfe 
in der Klaffe der Gruftaceen noch den Amphioxus lanceo- 
latus ohne Hirn, ohne Wirbelſäule und mit fchlaud)- 

förmigem Herz unter den Fifchen befaffen. Auch die 
polypinifchen Larvenzuftande der Quallen, welche als 
wichtiges Berwandtfchaftsmoment mit den Polypen und 

befonders den Hydren bezeichnet werden, haben feine 
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andere Bedeutung als die Larven der Infeften und die 
Kaulquappen der Batrachier, d. h. fie find nicht im ge— 
tingiten mehr polypenähnlich wie diefe den Würmern 
und Fifchen, blos Aufßerlich und feheinbar, feineswegs in 

ihrem Organifationspfane. Die Polypen find reguläre 
Thiere, firivt, mit dem von Tentafeln umftellten Munde 
am obern Körperende, mit befonderem Berdauungsapparat 

und Gefchlehtsorganen in der weiten Leibeshöhle, mit 
gleichzeitiger Vermehrung dur Theilung und Knospen— 
bildung und fehr gewöhnfic mit hornigem oder falfigem 
ungegliedertem Gerüft. Sie unterfcheiden ſich alfo von 
den Radiaten durch den ſtets oben gelegenen Mund und 

die figirte Lebensweife, im Befondern von den Echino— 
dermen dur ihr völlig abweichendes Gerüft und von 
den Quallen durch eben diefes ftatt der Galfertfcheibe 
und durch den Beſitz eines von der Leibeshöhle gefchie- 

denen. Berdauungsapparates, von beiden noch durd den 
fteten Mangel eines im Dienfte der Ernährung ftehenden 
Gefäß- und Kanalfyitemes, wefentlich unvollfommener 
entwiceltes Nervenfyftem und mangelnde Bewegungs— 
apparate. 

Die Polypen haben ſchon durch ihre Korallenbildung 
von jeher die Aufmerkſamkeit der Naturforscher gefeffelt 
und veranlaßten bereits im vorigen Jahrhundert fehr 
fhöne und gediegene Arbeiten, unter welchen die von 
Eis, Pallas und Gavolini obenan ftehen. Shnen 
ſchließt ſich Espers Werk: die Pflanzenthiere, das viel 

fpäter vollendet wurde, würdig an. Neben diefem Teßtern 
erfchienen in den erften Jahrzehnten unferes Jahrhunderts 
die wefentlich die Kenntniß der Bolypen fürdernden Arbei— 
ten von Lamouroux, Schweigger, delle Chiaje und Blain- 
ville. Die neuere Epoche in der Naturgefchichte der Klaffe 

begründeten dann die fchönen Unterſuchungen von Ehren- 
berg und Milne Edwards, welche durch zahlreiche Korfcher 

Busf, Sars, d'Orbigny, Hancock, Valen— 
ciennes, Dana, van Beneden u. A. allſeitig erweitert 
worden ſind. So ſehr dieſe Arbeiten die Auffaſſung der 
ganzen Klaſſe erſchütterten: ebenſo bedeutend haben ſie 
die Einſicht in den Organiſationsplan und deſſen manich— 
fache Ausführung erweitert. Nach ihnen gliedert ſich die 
ganze Klaſſe für unſere Darſtellung in folgendes Schema. 

Syſtematiſche Ueberſicht der Polypen. 

Polypen mit Mund, Darmrohr und After, meiſt nicht einziehbaren Tentakeln und 
zartem äußern Gerüſt .. I. Ordnung. Mooskorallen. 

Mit 50 umd mehr Tentafeln in zwei Reihen auf Randlappen. 
Polypen in hornigen Röhren oder in einer fleiſchigen Baſſiss142. Federmoosthiere. 

Mit 12 bis 20 kreisförmig geordneten Tentakeln. 
Polypen in veräftelten hornigen Röhren und mit Hautfalten am Grunde der Tentafeln 2. Bufchmoosthiere. 

Polypen in zarten geftielten Zellen auf Stolonen 3. Glodenmoosthiere. 
Polypen in kurzen verfafften Röhrchen der blatt- oder baumförmigen Stöde f 4. NRöhrenmoosthiere. 
Polypen in gedeckelten hornigen oder Faffigen Zellen verfchiedengeftalteter Stöde . 5. Bellenmoosthiere, 

Polypen mit Mund und Magenfad, ohne After, mit einziehbaren Tentafeln ohne 
oder mit ftarfem Gerüft u: A I. Ordnung. Blumenforallen. 

Leib weich, fleiſchig, ohne feftes Gerüft 
Leib mit innerem Ealfigem Gerüft und der Suhl Site 

Mit zahlreichen furzen Tentafeln 
Mit nur zwölf fadenförmigen Tentafeln 

Naturgeſchichte I. 5. 

. 1. Sleifchpolypen. 

2. Bolyaktinien. 
3. Dodefaftinien, 
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Leib fleiſchig oder mit feſter Achſe oder zugleich noch n Oel Saar Su 
Bolypen in Falfigen Röhren 
Polypen einen ftarfen kalkigen Stock aüberrindend 
Polypen einen hornigen Stock kalkig überrindend 

Polypen einen locker kalkigen Stock bildend 
Polypen mit ſehr zarter nicht feſtgewachſener Achſe 

Leib weich, ohne Gerüſt, mit wenig Tentakeln, ohne Magenſack 

Röhrenpolypen. 

Iſideen. 
Gorgonien. 
Alcyonien. 
Seefedern. 

Armpolypen. sono 

Erſte Ordnung. 

Mooskorallen. 

Die Mooskorallen bilden fehr zarte bornige oder 
falfige Stöde, deren feine zierliche Zellen von 2/0 bis 
höchſtens zwei Linien großen allermeift klaren Bolypen 
bewohnt werden. Diefe haben einen Mund und After, 
beide durch ein frei in der Leibeshöhle aufgehängtes 
Darmrohr verbunden, um den Mund hohle wimpernde 
nicht contractile Tentafeln auf einer Scheibe, unterhalb 
deffelben einen Nervenfnoten am Schlunde und in der 
Leibeshöhle männliche und weibliche Fortpflanzungse 
organe. Die Bamilienftöcde entftehen durch Knospen— 
generationen und erfcheinen als Friechende Faden, Faden— 
nee, Kruften und Ueberzüge, lappige und krauſe Blätter, 
aufrechte Rafen, zierlihe moosartige Sträucher und 
Bäumchen, an denen die Zellen mit ihren Bewohnern 
verfihtedentlich angeordnet find. Die Bolypen können 
beliebig ihren Leib aus der Deffnung der Zelle hervor— 
ftreefen und vollig in derfelben zurüdziehen. 

Die Leibeswandung der Moosthierchen befteht in der 
Negel aus einer äußern und einer innern Zellgewebs- 
ſchicht. 
ſtrengen Wiſſenſchaft nun einmal jedes Ding mit der 
gelehrten Sprache benannt werden muß) zeigt äußerlich 
große unregelmäßige Zellen, welche mit einer waſſerklaren 
Flüſſigkeit erfüllt ſind und nach hinten durch eine kern— 

haltige Zwiſchenſubſtanz getrennt werden. Um dieſe 
Kerne bilden ſich neue Zellen. Nach innen legt ſich ein 
Gewebe zarter rechtwinklig ſich kreuzender Quer= und 
Längsmuskelfaſern an und die Innenfläche bekleiden 
Flimmerhaare. Die äußere Gewebsfchicht oder Ektocyſte 
erſcheint bei Süßwaſſerbewohnern als eine ſtructurloſe 
pergamentene Haut, wahrſcheinlich chitiniſch, meiſt dunkel 
gefärbt und kalkige, kieſelige und andere Erdtheilchen ent— 
haltend. Die marinen Bryozoen haben dagegen eine 
hornige Ektocyſte, gemeinlich von reichem Kalkerdegehalt 
ſtarr und hart. Bei genauerer Unterſuchung läßt die— 
ſelbe feine Faſern und von außen nach innen gerichtete 
porenartige Röhrchen erkennen. Der hievon gebildete 

Korallenſtock bietet je nach den Familien beſondere Eigen— 
thümlichkeiten, die wir bei deren Darſtellung ſelbſt berück— 
ſichtigen werden. Hier ſei nur noch der höchſt merkwür— 
digen Vogelköpfchen, Avicularien oder Vibrakulen gedacht, 

welche als bewegliche äußere Anhänge mehrfach vorkommen. 
Es ſind zangenförmige mindeſtens zweigliedrige Organe, 
nämlich beſtehend aus einem kalkigen Napfe oder Becken, 

Letztere als ſogenannte Endocyſte (da in der. 

Bryozoa. 

welches vorn in einen ſpitzen, bisweilen ſägerandigen 
hornigen Fortſatz ausläuft, und aus einem kleinern An— 
hang, der am Grunde jenes eingelenkt iſt und mit ſeiner 

aufgebogenen Spitze gleichſam den Unterſchnabel bildet. 
Beide Arme öffnen und ſchließen ſich gegen einander wie 
der Vogelſchnabel. Von der innern Fläche des obern und 
hintern Theiles gehen Muskelfaſern ſtrahlenförmig nach 
der Oeffnung des Schnabels zuſammen und ſetzen weiter 
fort bis an den Unterſchnabel, durch deſſen Hebung in 
Folge ihrer Contraction der Schnabel geſchloſſen wird. 
Die Formen find nun je nad) den Gattungen unter 
fchiedene. Als die entwiceltften unter allen erfcheinen 
die geftielten oder krebsſcheerenförmigen, welche beweglich 
auf einem walgenförmigen, wie aus ein oder zwei Hals— 
wirbeln gebildeten Stiele fißen und zugleich den größten 
Dberfihnabel haben. Die figenden oder pincetteförmigen 

Bogelföpfchen find ungeftielt und einfacher, mit Fleinerem 
Oberſchnabel, die eingefenkten endlich fißen in einer Ver— 
tiefung und find die Fleinften, härteften und manich— 

fachiten. 

fihnabel in eine Borfte verlängert ift, welche ſich nad 
allen Richtungen hin drehen und biegen kann. Meiſt 
einfach und drehrund erfcheint diefe Borfte zuweilen auch 
gezähnelt, Flein bis mächtig groß, fogar zwei= und drei— 
fpaftig, fpiral gewunden, gefurcht, geringelt, überhaupt 
vielgeftaltig. Beiderlei Organe, die Vogelköpfchen und 
die Wedel, 

Gattung, nicht bei allen Gattungen derfelben Familie. 
Auch ihre Vertheilung am Polypenleibe ift eine unbes 
ſtimmte. 

Der den Mund umſtehende Tentakelkranz, neuerdings | 
als Kiemenfrone gedeutet, zeigt eine reif> oder eine huf- 
eifenförmige Scheibe und auf erfterer einen einfachen 
Kreis, auf leßterer einen doppelten Halbfreis von faden— 
fürmigen Tentafeln. Die ringförmige Scheibe mit ihrem 

gefchloffenen Kranze glodenartig um den Mund zuſam— 
menlaufender Fäden ift die gewöhnliche und fißt ganz auf 
dem Körper auf; die Hufeifenförmige tritt nur fehr bee 

fehränft auf und pflegt ihre beiden Hörner frei auszus 
ſtrecken. Denft man fih an der ringförmigen Scheibe 
die eine Hälfte gegen die andere eingedrücdt: fo hat man 

Bon diefen Vogelköpfchen unterfcheiden fich Die - | 
Vibrakulen oder Wedelorgane durch einfacheren Bau, ine 
dem ihnen der Oberfchnabel gänzlich fehlt und der Unter- 

fommen bald neben einander vor, bald jede 

auf befondern Arten, auch nicht auf allen Arten derfelben 
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die hufeifenförmige. Die darauf ftehenden Fäden oder 
Zentafeln find gewöhnlich lang, walzig, faft gerade, quer 
geringelt, nicht zufammenziehbar und hohl. Unter dem 
Mikroſkop betrachtet zeigen fie fih aus zwei Schichten ge— 
bifdet, einer äußern aus runden Zellen mit Flarer Flüffig- 
feit umd einer innern ftructurfofen Haut. Längsfafern 

als Musfeln und äußerſt zarte Nervenfädchen will man 
darin erkannt haben. Gewöhnlich fchwanft die Anzahl der 
Zentafeln zwifchen 8 und 32, erhebt ſich aber bei einigen 
wenigen bis auf achtzig. Sie ift ftets durch vier theilbar 

(auch 12, 20 kommen vor), diefe alfo als Grundzahl 
des Typus zu betrachten. Längs ihrer rechten und finfen 

Seite tragen diefe Tentafeln je eine Reihe langer Wimper- 
haare, fo Außerft feiner, daß man fich über ihre Anord— 

nung leicht täufchen kann, wenigfteng will Farre in jedem 

Härchen eine ganze Querreihe von Härchen erfannt haben. 
Die Höhlen aller Tentafeln münden unten in einen Ring— 
fanal ihrer Scheibe ein und Ddiefer fteht mit der Leibes— 

höhle in Verbindung. Bei einigen Bryozoen vereinigt 
eine zarte Haut fammtliche Tentafeln an ihrem Grunde, 

Der Mund der Bryozoen öffnet fich in der etwag er— 
höheten Mitte des Tentakelkranzes, bei einigen in Ver— 
bindung mit einem Stlappenapparate. Diefer fegelige 
oder pyramidale hohle Deckel wölbt fih von der Hohl- 
feite des Hufeifenfranzes über den in deſſen Mitte ge= 

fegenen Mund. Gegen denfelben tft er dickwandig, an 
der äußern Seite gewimpert, die entgegengefeßte Wan— 
dung dünn, häutig, ohne Wimpern. Bei entfaltetem 

Tentakelkranze hebt und fenft fich der Deckel beitändig 
gegen den Mund und wird feine Hebung durd einen 
fchiefen innern Muskel bewirkt. Die Wandung des 

Nahrungsfanales hat eine Aufßere, dünne, zellige Schicht 
und eine innere Fleinzellige. Der vordere Abfchnitt ift 
als Schlund mit innerer Bewimperung deutlich vom 

Magen abgefebt, verengt fich gegen denfelben und tritt 
mit einem fegeligen Borfprunge in ihn ein. Der Magen 
erfcheint als dickwandiger Sad, in der vordern Hälfte 
ebenfalls noch wimpernd und ausgekleidet noch mit einer- 

innern bräunlichen, oft langsfaltigen Zellenfchicht, welche 
man als Leberorgan zu deuten Veranlaffung hat. Oben 
geht vom Magen der anfangs weite Darm ab und fteigt 
enger werdend zum oben gelegenen After. Nur felten 
erweitert ſich die vordere Hälfte des Magens zu einem 
befondern mit feinen Reibapparaten verfehenen Staus 
magen. Der ganze Verdauungsapparat hängt frei in der 
FSlüffigfeit, welche die Leibeshöhle erfüllt und von deren 
Bewimperung in fteter Bewegung erhalten wird. In fie 
wird auch der Nährftoff aus dem Darmfanal treten, ohne 

dag man den Weg dieſes Durchganges fennt, wie man 
auch noc feine Oeffnung in der Leibeswand zum Ein- 
und Austritt des Waſſers hat auffinden fönnen. Nur 

erft bei zwei Arten fah man zwifchen den Tentafeln einen 
Fleinen geöffneten Fortſatz, durch welchen die Leibeshöhfe 
ihren Inhalt wechfeln fönnte, aber weder beobachtete man 
den Wechfel, noch ließ ſich der Fortſatz bei zahlreich unter- 

fuchten andern Arten nachweifen. 
So feſt auch die Fleinen zarten Bryozoen an ihrem 

gemeinfchaftlichen Familienſtocke gebannt find, vermögen 
fie ihren Leib und die Tentafeln doch fehr Tebhaft und 
energifch zu bewegen. Es dient ihnen dazu ein ziemlic) 
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complicirter Mugfelapparat, den wohl Niemand bei diefen 

Ihierchen erwartet hätte. Bei einigen von ihnen hat 
man acht Muskeln gezählt, bei andern einige weniger, 

aber felbft auch noch mehr. Bon denfelben beſteht der 
große Zurücdziehmusfel des Nahrungsfanales aus zwei 
Faferbündeln, entfpringt vom hintern Ende der Leibes— 
höhle und geht zu beiden Seiten hinauf an den Schlund. 
Neben ihm nimmt ein anderer gleichfalls zweibündeliger 

Muskel feinen Urfprung und fest fih oben an vie huf- 
eifenförmige Tentafelfcheibe an, ift alfo Scheibenmusfef. 
Die zarten Faſern, welche von der Scheibe in die Ten— 
tafeln geben, fcheinen deren Muskeln zu fein, obwohl fie 
als folche noch nicht ficher erfannt find. Andere Musfeln 

fißen an der Leibeswand und an dem Dedel. Mit jenen 
vermag das Thierchen feinen Leib einzuftüfpen und in die 

Wohnzelle zurüdzuziehen, mit dem Sceibenmugfel die 
Zentafelfcheibe zu drehen, die Tentakeln allfeitig zu be- 
wegen. All dieſe Bewegungen gefchehen oft mit großer 
Energie, man ſieht fogar, daß ſämmtliche Thierchen eines 
reichbeſetzten Stockes plößlic ihren Leib einftülpen, lange 

in diefer Zurücfgezogenheit verharren und dann nad) ein= 
ander langfam wieder fich ausftülpen. Die mit eignen 

Muskeln begabten Vogelköpfchen fperren gewöhnlich und 
fchnappen plößlich zu, dann wieder langfam fich öffnen ; 
die geftielten fchwanfen dabei hin und her. Was fünnten 
diefe abfonderlichen Drgane anders fein al8 Fang- und 

Haltapparate. Man fah fie Würmchen ergreifen, aber 
diefelben zappelten tagelang in der Zange, etwa um 
andere Beute herbeizulocden oder um langfam zu ver 
wefen und dann durch den von den ZTentafeln unter= 

haltenen Wafferftrom zum Munde geführt zu werden. 
Die Fräftige Entwicklung des Musfelfyftemes läßt 

ein befonders zu dejjen Beherrfchung dienendes Nerven— 
ſyſtem erwarten und in der That ift folches auch mehrfach) 
beobachtet worden. Es geht von einem lappigen gelblichen 
Knoten aus, welcher afterfeits dem Schlunde anliegt. 

Bon diefem laufen zwei Faden zur Tentafelfcheibe und 
geben Zweige an die Tentafeln ab, ein dritter Faden 
wendet fich zum Schlunde. Der weitere Verlauf wurde 
nicht erfannt, auch fpecififche Sinnesorgane noch bei 
feiner Art aufgefunden. Und dennoch Außern die Moos— 
thierchen auffällige Wahrnehmungen. So meiden einige 
durchaus helles Licht, während andere ftets das Sonnen 
ficht fuchen. Ihre Tentafeln taften nad) Nahrunasitoffen, 
ftoßen das Ungenießbare ab und fordern dag Genießbare 
zum Munde, Ja hält fich ein Stüdchen ihrer Excremente 
innerhalb des Tentafeltrichters und wird es hier mit dem 
Wafferftrome wiederholt zum Munde getrieben: fo fehlägt 

fich ein Tentafel um dafjelbe und entfernt es. 
Die Fortpflanzungsorgane find einige Ausnahmen 

abgerechnet zwitterhaft in einem Individuum vereinigt, 

fiegen aber getrennt von einander an verfehtedenen Stellen 
in der Leibeshöhle und haben ihre Ausführungsaange noch 
nicht erfennen laſſen. Der Befeftigung der männlichen, 

rundfichen oder länglichen Seimprüfe an einem vom 

Magen nach hinten ziehenden Strange haben wir bereits 
früher gedacht. Sie befteht aus Fugeligen Zellen, welche 
wieder Fleinere enthalten, und im diefen entwiceln fich die 

Samenelemente, deren Korm eine fehr verfchiedene tft. 

Der ebenfalls rundliche Eierftod liegt dem Magen gegen= 
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über an der Leibeswand unmittelbar anfibend oder mit- 
telft eines Stielchens befeftigt. Die darin befindlichen 
Eier zeigen alle wefentlichen Theile andrer Gier, find 
bald zu vielen bald nur zu einigen oder gar einem vor— 
handen. Außer diefen beiderfei Keimen zur gefchlecht- 
lichen Fortpflanzung wurden bei einigen Bryozoen noch 
andere individuelle Keimförper, fogenannte Statoblaften 
beobachtet. Es find bohnen= oder linſenförmige Körper, 
welche fich an der innern Leibeswand bilden, dann vollig 
ablöfen, auf unbefanntem Wege nach außen gelangen und 
ein junges Moosthierchen entwiceln. Ihre breiten Sei- 

ten bilden uhrglasförmige hornige Schalen, dunfelbraune 
und aus fechsfeitigen Zellen beftehend, an den feſt an 
einander Tiegenden Rändern durch einen verdicten Ring 
feftgehalten. Diefer Ring ift hell und von ſchwammig 
neßartigem Anfehen, mit Luft in feinen fechsfeitigen 
Bellen. Uebrigens bieten diefe Statoblaften bei den ver— 
fhiedenen Gattungen noch mancherlei untergeorpnete 
Eigenthümfichfeiten, die wir nicht weiter befchreiben 
wollen. Ihrer Entftehung nach hat man diefe Keim— 
körper für reife innere Knospen gehalten, aber auch vers 
muthet, daß fie ein Product befruchteter Gier feien. 

Welche von beiden Anfichten die richtige fein wird, laßt 
fi) nicht Leicht durch die Beobachtung ermitteln. So 
fange fie im mütterfichen Leibe liegen, befteht ihr Inneres 
aus einer körneligen Mafje und an diefer Stelle fcheinen 
fie niemals fich weiter zu entwiceln. Meift gegen den 
Herbſt hin auftretend werden fie durch Abfterben und Ver— 
wefen der Mutter frei und ruhen während des Winters 
am Grunde der Gewäffer in Schlamm und Moder. Erft 
im Frühjahr gelangen fie an die Oberfläche des Waſſers 
und im Mat findet man in ihnen den in allen Theifen 
vollfommen ausgebildeten Embryo, der nun die Klappen 
aus einander treibt und fich hervorreckt, diefelben jedoch 
noch fo lange als Wohnzelle mit fich herumfchleppt, bis 
er irgendwo fich feitfeßt und einen eigenen Korallenftod 
bildet. 

Die gefchlechtliche Fortpflanzung erfolgt gewöhnlich 
in den Sommermonaten und die Eier werden ftet8 in der 

Leibeshöhle befruchtet, worauf alsbald der Furchungs— 
proceh des Dotters eintritt und dann ſich der Embryo 
bildet. Diefer verläßt noch im Mutterleibe das Ei, zeigt 

aber im Uebrigen je nach den Gattungen ein eigenthüm— 
liches Verhalten. Leider liegen erft wenige Beobachtungs— 
reihen über die Entwicklung der Bryozoen vor und wird 
deren Bervollftändigung gewiß noch neue eigene Erſchei— 
nungen zur Kenntniß bringen. 

Jedes aus einem Ci oder Statoblaften entftandene 
junge Moosthierchen feßt fih an irgend einer, ihm 
günftig erfcheinenden Stelle feft und begründet einen 

Familienſtock, deffen Mitglieder ſämmtlich dur Knos— 
pung erzeugt werden. Die Knospen fproffen aus dem 

Endocyſt hervor, bald an der Nückfeite bald an dem End— 
theile des Mutterthieres, und können, bevor fie reif und 
ausgebildet find, felbft ſchon wieder neue Knospen treis 

ben. Daher beftehen denn auch die meiften Bryozoenftöcke 
aus unmittelbar an einander gereihten Zellen. Nur 
einige bilden einen aufrehten Stamm oder friechende 
Ausläufer, welche Hohl find und die Zellen vereinzelt, 
gruppen= oder reihenweis in Fleinern oder größern Ab- 

Polppen. 

ftänden von einander tragen. Faſt fiheint e8, als wären 
diefe hohlen Stämme und Stofonen nur geftredte, nicht 

zur vollfommenen Ausbildung gelangte Thierchen, an 
welchen veifwerdende hervorfproffen. So wenigiteng er— 
flären fie fih am einfachften, aber Thatfachen zum Be= 
weife diefer Anficht find fchwer beizubringen. Sa von der 
An- und Abwefenheit folches gemeinfamen Stammes und 
von der eigenthümlichen Anospungsweife wird die Ver— 
fhievenheit in der Form und Anordnung der Polypen— 
zellen und in der Geftaltung der zierlichen Stöde bedingt ' 
und dieſe Verſchiedenheiten find fo wichtige und firenge, 
daß die Syftematif fie bei Seftftellung der Kamilien und 
Gattungen in eriter Reihe berüclichtigen fann. Die Ans 
heftung des ganzen Samilienftockes bleibt an dem Bunfte, 
an welchem das Stammindividuum defjelben ſich feſtge— 

feßt hatte, nur bei Friechenden und überrindenden Stöden 
wachfen alle folgenden Zellen oder ein Theil derfelben auf“ 
der fremden Unterlage feft. Im erſten Falle jedoch kann 
das Stammindividuum den immer größer werdenden 
Stock nicht allein tragen und zu feiner ftärfern Befeſti— 
gung bilden ſich fadenförmige hornige Wurzeln, welche - 
von der Mutter- und von höher fißenden Zellen her— 

fommen und auf der Unterlage fi ausbreiten. Bei ganz 
falfigen Stöcken verdickt fich die Kalfmafje der Stammes 
zelle durd) Ablagerung neuer Kafftheilchen in dem Maße, 
in welchem die ftrauchförmige Colonie fortwächſt. Da 
diefe aber nur dur und in dem weichen PBolypenleibe 
erfolgen kann: fo ift die fortgefeßte Ablagerung nad 
Abfterben der Stammzelle und der ihr zunächft fißenden 
Generation nicht wohl zu begreifen. Allerdings durch⸗ 
fegen Röhrchen oder feine Boren die Falfigen Zellwande, 
aber in den abgeftorbenen wirft eben fein Lebensproch 

mehr, welcher die Kalktheilchen herbeifchaffen könnte. An r 
vielen Stöcden Andern die einzelnen Bolypenzellen mit 
fortfchreitendem Alter mehr oder minder ihre Form und 
ihr Anfehen, wovon man fich bei Vergleichung der untern 
Altern Zellen eines Stockes mit den höher fißenden jüne 
gern fehr leicht überzeugen fann. So findet man an der 
ftrauchartigen Eschara cervicornis mit zufammengedrüdkte 
Zweigen die Zellen an ihrer freien Außenfläche anfangs 
faft hautig, wölbig, durch vertiefte Grenzlinien von eine 
ander gefchieden und mit vorragender Mündung verfehen, 
Mit zunehmendem Alter wird nun diefe Zellenfeite Dicker, 
härter, einförmiger und flacher, die Grenzfurchen ebenen 
fi) ganz aus und die früher vorragende Mündung fenkt 
fich trichterartig ein und wird Feiner und runder, ja fie 

ſchließt fich endlich vollig, nachdem auch der innere Zellen- 
raum durch Verdickung der Wände viel Fleiner geworden. 
Dennoch Lebt der eingeferferte Bewohner fort, indem er \ 
durch die Verbindung mit Nachbarzellen Nahrung bezieht | 
oder durch die feinen Röhrchen in der Zellenwand folde 
von außen erhält. Andere Eſcharen zeigen andere Alters 
unterfchiede an ihren Polypenzellen, die man durch aufs 
merffame Betrachtung ihrer Stöcke ermitteln Fann. Bet 
Hornera erfcheint Die eine porenfofe Seite der dreifantigen 

Aeſte anfangs fein fängsgeftreift, allmählig vereinigen [Su 
diefe Streifen zu breiten Banpftreifen. Bei aufgewachfe 

ner Unterfeite Eruftenartiger Stöcke füllen fich die anfünge 
fichen Lücken und Zwiſchenräume zwifchen den einzelnen 
Polypenzellen erft nach und nad aus, Freie Bolypenz 
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ftöde, die nur auf einer Seite Zellenmündungen tragen, 
beffeiden ſich gemeinlih auf der Nückfeite mit einem 

dickern, poröfen, gefurchten, gerippten, runzligen Kalf- 
überzuge, der wie in den vorigen Fällen durch) die feinen 
Poren der Zellenwände hervortritt. Cine anfangs mit 
ihren ftrahlig georoneten Zellen ganz auf der Unterlage 
feftgewachfene Tubulipore vichtet weiter wachfend ihren 
Rand auf und bildet dann alfo freie Zellen, allein diefe 
ſtützt noch ein Falfiger Neberzug an der Außenfeite. — Die 
Bellen entfpringen entweder aus einem gemeinfamen 

Stamme oder eine aus der andern, auch zwei, drei, vier 
aus einer, Die durch ſolche Knospung entitehenden Zellen— 
reihen fünnen ganz regelmäßig oder unregelmäßig fein, 
gerade, gebogene, fchiefe, geknickte, einfache, ſich gabelnde. 
Sie find feitlich mit einander verwachfen oder bleiben ge- 
trennt, laufen alfe nach einer Richtung oder ftrahlig aus 
einander, bilden ebene Kruften, zweifeitige Blätter, Fantige 
Zweige und diefe erfcheinen bisweilen wie gegliedert. 
Die Richtung des Wachsthumes eines Stockes hänat von 
der Knospentreibung ebenfalls ab. Kruftenartige Stöcke 

pflegen fi) am ganzen Umfange zu erweitern, foweit nicht 
äußere Hinderniffe die Knospung ftellenweife hemmen. 
Dagegen wachen die ein= bis vielzeiligen faden=, ftrauch- 
und baumfdrmigen Stöcke nur am Ende der Fäden und 
Zweige, die blattförmigen an einem Seiten- und dem 

Endrande, Manche baumartigen Stöde richten ihre 
Zellen fammtlich nach einer Seite und entwiceln dann 
auc nur nach diefer alle Verzweigungen, oder fie wuchern 
blos längs eines Seitenrandes fort. So erzeugen Die 
überaus zarten und fleinen einfach gebauten Moosthier- 

chen eine wundervolle Geftaltenfülle durch ihr geſetzlich 
geregeltes, aus fich felbft ih entwicelndes Beifammen- 
leben, einen Reichthum an zterfichen Formen, deren ein— 
gehende Betrachtung die ernftefte Aufmerffamfeit lange 
und fehr anziehend befchäftigen Fann. In den Bellen- 
wänden Fommen zahlreiche feine Poren vor, bisweilen 
aber auch zwifchen den Zellen einzelne und garuppirte 
Poren. Diefelben unterhalten bei einigen die Verbin- 
dung mit der zellenlofen Rückſeite des Stockes offen, bei 
andern an der Vorderfeite entfprechen fie eingefenften 

Bogelföpfhen, noch andere fiheinen von unentwickelten, 
zufällig geöffneten Zellen herzurühren. Die Syftematif 
berücfichtigt diefelben, aber ihre Entftehung, ihr Zus 

fammenhang und Zweck ift noch nicht aufgeklärt worden. 
Jedenfalls vermitteln fie, wie oben angedeutet, zugleich die 
Ernährung folcher Thierchen, die freiwillig ihre Wohn- 
zelle gefchloffen haben oder die von andern gewaltfam 
überwachfen find und dann von ihren Tentafeln feinen 
Gebrauch mehr machen fünnen. Allerdings muß man 
fich fragen, weshalb Diefe eingemauerten Thierchen noch 

fortleben, da fie für die Vermehrung und Vergrößerung 
des Stockes gar nicht mehr wirken können, von ihnen 
ferner alle Beweglichfeit genommen, die Tentafeln völlig 
überflüffig geworden, felbft der Berdauungsapparat, weil 

nun blog mit flüffigen aufgelöften Nabrungsftoffen ver- 
forgt, eine neue Thätigfeit erhält. Es ift nicht anzu= 

nehmen, daß folhe Individuen noch lange leben. Auch 
entgegengefebte Erfcheinungen diefer Art fommen vor, 
wenigftens darf man fo die freiwillige Theilung einer 

Golonie in zwei auffaffen. Es ſchnürt fih der Stod 
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an einer Stelle ein und löſt ſich endlich Has eine Stück 

ganz ab, um als eigene Golonie fortzuwachfen. 
Die Bryozoen find vorherrfchend Meeresbewohner 

und nur fehr wenige von ihnen in füße Gewäfjer ver 
wiefen und zwar in ftehende Sümpfe. Hier fißen fie an 

Blättern, Steinen, Holzſtücken, leeren Mufchelfchafen 
und zwar allermeift an der untern befchatteten Seite und 
an dunfeln Stellen, gewöhnlich nur in fehr geringer Tiefe. 
Sowohl im Flachlande wie im Gebirge bis zu anfehn- 
lichen Höhen hinauf werden fie angetroffen. Da in ges 

mäßigten und falten ändern diefe Gewäfjer während des 
Winters einfrieren: fo gehen die zarten Thierchen ing= 
gefammt zu Grunde. Aber vorher entwiceln fie eigen= 
thümliche Wintereier und Winterfnospen, welche hin— 
länglich gegen die Kälte geſchützt, im Frühjahr wieder 
Brut liefern und fo diefes vergängliche Thierleben in den 
Sommergewäfjern nicht ausfterben laſſen. Diefe Süß— 
wafferbewohner fterben in Salzwaſſer verfeßt und eben— 
fo ertragen die viel zahlreichern Meeresbewohner den 
Aufenthalt in ſüßem Waffer durchaus nicht. Aber auch 
im Meere wählen fie Zange, Steine, Mufcheln u. dal. zur 
Anfierelung, einige an gefchügten ftillen Plätzen, andere, 
zumal fruftenbildende, in der heftigften Brandung, alle 
aber Lieben klares Waffer und vermeiden fchlammige un— 
reine Stellen. Am üppigften entfalten fie ihren Formen— 
reichthum da, wo Tebhafte Strömungen über klarem feiten 
Grunde einen beftandigen Wafferwechfel unterhalten. 
Dort bedecken fie bisweilen einem dichten Rafen gleich den 
Meeresgrund und gehen bis über taufend Fuß Tiefe hin— 
ab. Doch halten die Arten beftimmte Tiefenregionen 
inne Man fennt bis jebt aus den gemäßigten Meeren 

“ zahlreichere Arten als aus den warmen und tropifchen, 
wohl nur, weil jene forgfältiger auf ihren Bryozoenreich— 
thum unterfucht worden find. So werden aus dem Nord— 
meere zumal an den engfifchen Küften 163 Arten, aus 
dem Mittelmeer 102, aus dem rothen Meere nur 59, 
aus den oftindifchen Gewäffern gar erft 51 aufgezählt. 

Die meiften befchränfen ihr Vaterland nicht gerade ängſt— 
lich, fehr viele Mittelmeerarten kommen zugleich auch in 
der Nordfee vor, viele europäifche Arten wieder an der 
nordamerifanifchen Küfte, ja einige wenige wurden 
in den entfernteften Meeren verfchiedener Klimate ges 
funden. Ihren Unterhalt nehmen fie nur von fehr 
fleinen Thierchen und aufgelöften organifchen Stoffen, 
von Bacillarien,, Snfuforien, Würmchen und zarter Brut 
verfchtedener Thiere, Die verfchlucte Nahrung verweilt 
einige Zeit im Magen und tritt dann aufgelöft als braune 
Maffe in den Darm, deffen Wände die Nahrungsflüffiafeit 
auffaugen, während der Reft zu Fleinen Ballen geformt, 
von Zeit zu Zeit plöglich durch den After ausgeftoßen 
wird. Der zarte Bau der Thiere aeftattet die Fortbe— 
wegung der Nährftoffe im Darm zu beobachten, man ſah uns 
verdaufiche Refte in drei, zwei Stunden und in weniger Zeit 
vom Munde bis zum After gelangen. Da wir Deffnungen 
in der Darmwandung nicht fennen: fo müfjen wir ans 
nehmen, daß die Nahrflüffigfeit durch Endosmoſe derfelben 
in die Leibeshöhle gelangt und mit der in diefer befindlichen 
Flüffigfeit, welche hauptſächlich aus Seewaſſer beſteht, 
fi) vermifcht und alle Theile des Körpers innen beſpült. 
Dean hat num die Leibeshöhle als eigentlichen Circulations— 
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apparat gedeutet und die hohlen Tentafeln als Athem— 
organ. Dadurch ift aber die Einficht in den Lebens— 
proceß diefer Thierchen auch nod) um feinen Schritt er= 

weitert. Was follen Thiere mit einem befondern Athem= 
organe ohne Blut und ohne Gefäße, die Tentafeln wären 
ein ganz unverhältnigmäßig aroßes Refpiratorium und 
was fie verrichten, Fann ebenfogut auch die Wandung 
der Leibeshöhle, wir halten fie für ein zu großes und zu— 
aleich vollig überflüſſiges Athemorgan; fie find nur 

Taſt- und Greifapparate. Biel wichtiger ift die außerft 
fehwierige Frage zu löſen, wie der flüffige Nährftoff von 
der Zeibeswandung aufgenommen wird und ihre und des 
Darmfanales Vergrößerung bewirkt. Wenn wir auch die 
Leibeshöhle mit den Gaftrovasfularfanälen der Qualen 
gleichjtellen, fo haben wir auch in dieſer Barallelifirung 
noch feine phyſiologiſche Aufklärung. 

Die Bıyozoen waren bereits in allen früheren 
Schöpfungsepochen reichlich vertreten und erfchienen in 
einigen derfelben fogar mafjebildend. Es gibt einzelne 
Gebirgsfchichten, welche hauptſächlich aus ihren Korallen- 
ftöcen aufgehäuft find, wie noch gegenwärtig fich diefelben 
maffenhaft anfammeln. Der menfchlichen Deconomie 
dagegen bieten fie weder irgend welchen unmittelbaren 
Nutzen noch benachtheifigen fe dieſelbe in irgend einer 
bemerfbaren Weife. 

Die vorhin angedeutete große Manichfaltigfeit der 
Bryozoen wollen wir jeßt nach ihren wichtigften Formen— 
freifen noch näher anfehen, ohne jedoch bei den wenig 

auffälligen Gattungs- und Artunterfchieden fange zu ver- 
weilen. Wer diefe eingehend ftudiren will, muß eine 
reiche Sammlung und die Arbeiten von Ehrenberg, Busk, 
d'Orbigny, Goffe, Allman u. U. benugen. 

Erste Familie. 
Sedermoosthiere. Plumatellina. 

Die Federmoosthiere find fehr zarte Bewohner füßer 
Gewäſſer, deren walzenförmige Zellen einen ungegliederten, 
dichotomifch fich veräftelnden Korallenftocd ohne befondern 
Stamm bilden. Im diefe Zellen können fie fih voll 
ftändig zurückziehen. Hervorgeſtreckt zeigen fie am vordern 
Ende einen großen Trichter, welcher aus zahlreichen, am 
Grunde durd eine Haut verbundenen Tentafeln auf huf— 
eifenförmiger Scheibe beſteht. Die Zellen und der ganze 

Stof find honig. Man erfannte bei einigen diefer 
Thierchen fehr deutlich das Nervenfyftem und fonnte die 
Fortpflanzungsorgane fehr forgfältig unterfuchen. Die 
eigenthümlichen Statoblaften find langoval mit breitem 
Ringe, der weit auf die Seitenflächen greift. Die Ent- 

wicklung wurde bei einigen Arten im wefentlichen über— 
einftimmend beobachtet. Die in unfern Gewäffern weit 
verbreitete Aleyonella fungosa befruchtet ihre Eier im 

Juli und Auguft. Nach Verlauf des Furchungsproceſſes 
bifdet fich in dem noch in der Leibeshöhle der Mutter be— 
findlihen Ei ein ovaler hohler Embryo mit reichlichen 
Slimmerhaaren beffeidet. Er öffnet fi) an einem Ende 

und treibt eine flimmerloſe Ausftülpung hervor. Sn 
feiner Zeibeswand unterfcheidet man bereits eine Außere 

und eine innere Schicht. Aus dem Grunde tritt eine 

Polypen. 

Hervorragung bis zur Oeffnung heraus, ſo daß deren 
Rand dieſelbe als Kragen umgibt. Innen im Ende die— 
ſer Ausſtülpung entſteht nun eine Knospe und bald da— 
neben noch eine zweite, zu deren jeder von außen her eine 
Oeffnung durchbricht, aus welcher ſpäter der Tentakel— 
trichter ſich hervorſtüſpt. In beiden Knospen entwickeln 

ſich nun alle Theile des reifen Thieres. Man erkennt 
zuerſt den hufeiſenförmigen Tentakelträger mit feinen 
anfangs ſchwachen Enden, dann Warzen als Anfänge der 
Tentakeln, die länger werden und zwei Reihen von 
Wimperhaaren erhalten. Am Darmrohr laſſen ſich bald 
auch Schlund, Magen und Darm unterſcheiden, ebenſo 
die verſchiedenen Muskeln. Mit dieſer Bildung vergrößert 
ſich der Embryo und verläßt jetzt erſt die Eihülle, und 
ſchwimmt nun ſich ſchnell drehend und wendend in der 
Flüſſigkeit der mütterlichen Leibeshöhle umher, wobei er 
die beiden Knospen ganz in ſein hinteres Ende zurück— 
ziehen kann. Endlich verliert er aber dieſe Fähigkeit ſich 
kragenförmig einzuſtülpen, zugleich verſchwinden die 
Wimpern und bildet eine äußere Hülle. Das geſchieht 
im Verlaufe eines Tages. Er ſetzt ſich nun irgendwo 
feſt, gabelt ſich tiefer zwiſchen beiden Knospen, die zu 
reifen Thieren herangewachſen ſind und ihre eigene Hülle 

erhalten. Innen neben der äußern Seite dieſer beiden 
Sprößlinge entſteht darauf je ein neuer Keim und ſo 
ſchreitet die Ausbildung der Colonie weiter fort, bis ſie 
einen über Zoll dicken und mehre Zoll langen Ueberzug 

auf Zweigen von Waſſerpflanzen, Holzſtücken u. dgl. dar— 
ſtellt, der aus einer dichten ſcwwammigen Maſſe ſtrahliger 

und gabliger Röhrchen zuſammengeſetzt erſcheint. Andre 
Arten der Familie erzeugen nur einfache Embryonen, an 
denen die Sprößlinge ſpäter hervorwachſen. 

Die Familie der Federmoosthiere umfaßt nur wenige 
Gattungen mit etwa zwei Dutzend Arten. Von dieſen 
gehören zu Plumatella die pergamentartigen, verzweigten 
und von einander getrennten Röhren, zu Aleyonella die ver- 
einten, mafjig nebeneinandergewachfenen Röhren, die Arten 
von Lophopus dagegen bilden einen ſackförmigen Zellenſtock 

—— — 
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mit galfertiger Hülle. Wir bilden als Beifpiel nur das 
gemeine Federmoosthier, Pl. stagnorum (Figur 530) ab, 
das in Zeichen und klaren Tümpeln an Pflanzen und 

Pfählen vorfümmt. Es war fchon den Altern Beobachtern 
befannt. Seine Röhren find fo Flein, daß erſt gegen 1600 

den Raum eines DQuadratzolles füllen. Die Zahl ver 

Tentakeln, welche zweireihig ftehen, beläuft fich auf funfzig. 
Eng an die Federmoosthiere fehließt fich die eigen— 

thümliche Süßwaffergattung Cristatella an. Sie bildet 
nämlich fcheibenförmige Golonien ohne feftes Gerüft. 
Die Thierchen figen in drei concentrifchen Tänglichen 
Kreifen um einen mittlen feeren Raum auf einer gemein- 
ichaftlichen Sriechfcheibe, welche ſich ſehr langſam, in 24 

Stunden höchſtens drei Zoll weit, fortfchiebt. Die galler- 
tige Cr. mucedo kömmt im weftlichen Europa vor. 

Zweite Familie, 
Buſchmoosthiere. Paludicellina. 

Auch diefe Familie gehört den Süßwaſſern an in ihrer 
einzigen Gattung Paludicella, deren einzige Art in 
Europa, Alten und Nordamerifa beobachtet worden ift. 
Sie hat mit der vorigen Familie nod) die die Tentafeln 

am Grunde verbindende Haut gemeinfam, kann aber den 
Zentafelfrang nicht vollftändig einziehen und es beiteht 
derfelbe nur aus zwanzig Tentafeln. Die fpindelfürmigen 

Zellen find hornig und haben eine ftirnfeitliche engröhrige 
runde Mündung. Die hervorfprofjenden Zellen fißen 
ftet8 auf dem Endpole der alten und mit diefer in gleicher 
Flucht; oft fibt noch eine zweite, etwas mehr rückwärts 
der Zellenmündung gegenüber und unter rechtem Winfel 

zur vorigen, wodurd dann ein fadenfürmiger, gabelig ver 
zweigter Stod entitebt. Die auf einander folgenden 
Spindelzellen find äußerlich durch die ftarfe Einfchnürung 
ihrer Enden abgegrenzt, innen durch eine ringförmige 
Querwand von einander gefchieden, deren Deffnung durch 
eine zellige Anfhwellung ausgefüllt if. Die neuen 
Zellen beginnen als Wärzchen, die länger und hohl 
werden, dann keulenförmig und nun in fi aus einer 

Anfhwellung das junge Thier erzeugen. Deſſen Wachs— 
thum mit der allmähligen Entwicklung der einzelnen 
Theile des reifen Thieres erfolgt noch innerhalb der 
Mutterfnospe, welche zuletzt aufbriht. An den Stellen, 

wo im Sommer diefe Sprößlinge fi entwideln, trifft 

man zu Anfang des Winters derbhautige Knospen, welche 
im nächſten Frühjahr in zwei feitliche Klappen fich öffnen 
und zwifchen diefen das junge Thierchen hervortreten 
laſſen. Das find alfo Winterfnospen, welche ſtets erjt im 

Spätherbft erfiheinen und ihre Entwidelung im Frühjahr 
vollenden. Die zarten Golonien der P. Ehrenbergi 
werden Zoll groß. 

Dritte Familie. 

Glockenmoosthiere. Lagunculina. 

Die Glockenmoosthiere ſtecken in freien chlindriſchen 
Bellen mit endftändiger weiter Mündung, deren Rand 
von einem Borftenfreife umſtellt ift. Diefer legt fich vor 
die Mündung, wenn der Polyp zurücdgezogen ift, und 
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dient daher zum Schuße defjelben. Die Zellen, klar 
hornig oder leifchig, Daher nicht immer fcharf vom Thiere 

nefchieden, Stehen alfermeift umgeftielt mit aufrechten 
Mündungen neben einander, bald dicht gedrängt, bald 
weit getrennt und auf gemeinfamen friechenden Ausläufern 
oder auf aufgerichteten Aftigen Stämmen, deren innere 

Maſſe weich und oft auch längs der Achfe hoplift. Wenn 
feßtereg der Ball ift: ſteht Diefe Höhle mit der Zelle in Ver— 
bindung, im eriteren Falle dagegen haben die Zellen feinen 
unmittelbaren Zuſammenhang unter einander. Auch find 
die Zellen nie durch Nachbarzellen beengt und in ihren 
Formen durch diefelben beftimmt. Die Zahl der ihren 
Mündungsrand befegenden feinen fteifen Borften beträgt 
nur etwa acht und alle find mit einander durch eine Außerjt 
zarte Haut verbunden, wodurd) fie zu einem eigenthüm- 
fichen Halsfragen des hevvorgeftülpten Thieres werden. 

Die Gattungen, wie die der vorigen Familien nur in 
den heutigen Gewäſſern lebend und nicht im foſſilen Zu- 

ftande befannt, find der Mehrzahl nad) nur in der Nord- 
fee heimifch und nur erft in fehr vereingelten Arten auc) 
in andern Meeren beobachtet worden. Sie fondern ſich 
nach der Befchaffenheit ihres Zellenftodes und der Ans 
ordnung der Bellen in drei Gruppen, nämlich in Veſi— 

eufarien, Alcyonidien und Sislopien. 
Die Veſicularien haben einen Friechenden oder aufs 

rechten Aftigen Stock mit biegfamen, am Ende Fahlen 
Zweigen, an welchen die Zellen kahl ftehen und die Altern 
oft abfallen. Kinige ihrer Gattungen haben acht oder 
zehn Tentafeln und bilden ftets einen Aftigen Stod. 

Dahin gehören Serialaria mit zufammenhängenden 
fpirafen Zellenreiben um die gegliederten Aeſte, Amathia 

mit ebenfolchen, aber unterbrochenen Zellenreihen, dann 

die typifche Gattung Vesicularia, deren einzige Art in der 
Nordſee ungeglieverte Berzweigungen und einen Kaumagen 
vor dem eigentlichen Magen beiist. Bei der ebenfalls mit 
Kaumagen verfehenen Gattung Bowerbankia ordnen fich die 
röhrenförmigen Bellen unregelmäßig an den Aeſten. Der 
fugelige oder längliche und ſehr dickwandige Kaumagen 
zeigt hier zwei gegenüberliegende dunkele ftrahligfafrige 
Ballen und innen dazwifchen ein fein getäfeltes Anfehen 
von vielen Fleinen rautenförmigen fpigen Zahnhöckerchen. 
Die Entwiclung wurde im Auguft beobachtet. In jedem 
Polyp findet fich hinterwärts zu Diefer Zeit ein grofer 

runder glängendgelber Körper, in deren größtem ein bes 
wimperter Embryo rotirt. Diefer wird länger und tritt 

dann hervor aus der nunmehr abgejtorbenen Mutter und 
fhwimmt munter und gewandt umher. Die gemeinjte Art 
ift B. densa in der Nordfee. Während bei all diefen Gat— 

tungen die Zellen in einfacher Reihe an der Seite der Zweige 
fteben, ordnen fich dieſelben bei der nur in einer Nord» 
feeart befannten Mimosella in zwei beweglich zufammen= 
legbare Reihen. Die übrigen Gattungen unterfcheiden 

fih ſogleich durch den Beſitz von zwölf bis dreißig Ten— 
tafeln und unter ihnen bewohnt Laguncula röhrenförmige 

Zellen, welche entfernt von einander an fadenartigen 
Stöcken figen. Den fünf fehr winzigen Arten in der Nord— 
fee fehlt der Kaumagen. Die Entwicklung der L. repens 

hat van Beneden in fihönen Abbildungen dargeftellt. 
Die Alcyonidien bilden einen ſchwammig fleifchigen, 

maffigen oder Fruftenförmigen Stock, in welchen die mit 
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contraftifem Munde verfehenen Zellen eingefenft find. 
Aleyonidium fennzeichnet feine ſechs Arten in der Nord» 

fee durch vier= oder fechsfeitige Zellen in dem aufrechten 
fappigen Stode, Cyeloum feine einzige ebenda Tebende 
Art durch einen überrindenden Stock mit warzigen Her— 
vorragungen. Diefe Wärzchen des C. papillosum find 
befondere Eierzellen, in welchen die Eier kreisförmig ges 
ordnet fiegen. Sobald die bewimperten Embryonen in 
denfelben reif find, fhlüpfen fie durch ein Rohr im Scheitel 
der Warze aus und fehwimmen als runde weiße, randlich 

bewimperte Thierhen davon, Im einer nur einen Zoll 

fangen und halb fo breiten Golonie wurden 120 Eier- 
zellen mit durchfchnittlich je neun Eiern, alfo über 1000 
Eier gezähft. 

Die Hislopien endfih mit der einzigen Gattung 
Hislopia zeichnen fich durd) Tiegende Zellen in einem hor— 
nigen fruftenförmigen Stocke aus, welche durch Furze 
Röhrchen oder unmittelbar mit vier bis ſechs Nachbar— 
zellen verbunden find. Die einzige Art H. lacustris febt 
in Sümpfen Oftindiens und hat 1/55 Zoll große Zellen. 

Vierte Familie. 
Röhrenmoosthiere. Tubuliporina. 

Eine befonders in früheren Schöpfungsperioden über- 
aus vielgeftaltige und noch gegenwärtig in allen Meeren 
vertretene Bryozoenfamilie, deren Mitglieder kurze ver— 
falfte, an ihrer Bafis zu gemeinfchaftlichen Gruppen ver— 
bundene Röhrchen bewohnen. Die rundmündigen nie 
mals mit Borftenfranz verfehenen Nöhrenzellen bilden in 
ſehr verfchiedener Anordnung verfchiedene Familienſtöcke 
und laſſen ihre Knösplinge meift aus der Rückſeite her— 

dortreten. Ihr hinterer Theil verfalft ftets vollfommen 
und hat dann eine Tanggeftreckt kegel- oder tutenfürmige 
Geftalt mit weiter runder Mündung, nad) welcher auch 
die ganze Familie die der Rundmäuler oder Cycloſtomen 
genannt wird. Diefe Mündung geht unmittelbar in den 
vordern nur hautigen und einftülpbaren Polypenleib mit 
endftändiger Tentafelfrone über. Die Sprößlinge ſchie— 
Ben zu einem nder zweien aus dem Anfange, der Mitte 

oder dem Ende des Muttertbieres hervor und üben da= 
durch einen beftimmenden Einfluß auf die Geftalt der 

Wohnzellen und des ganzen Stodes aus. Die Mün— 
dungen find bald alle nach einer, bald nach zwei ent= 
gegengefeßten und bald nad) allen Seiten des walzigen 
Zweiges oder der Fugeligen Maffe gerichtet. Nur aus— 
nahmsweife fehliegen fie fih durch einen Deckel, der 

harnierartig an ihrem Rande eingelenft ift und mittelft 
befonderer Muskeln bewegt wird. Diele Arten fcheinen 
befondere Eierzellen an ihren Stöcken zu bilden, deren 
Verhalten feider noch nicht befriedigend aufgeflart werden 

fonnte, wie denn leider die Entwiclungsgefchichte diefer 
Thierchen überhaupt noch nicht beobachtet worden ift. 
Dagegen ift Fr. Müller's Entdeckung eines alle Mitglieder 
deſſelben Stodes verbindenden Nervenfyftems bei Röhren 
pofypen von höchſtem Intereffe. Die zahlreichen Gat- 
tungen fondern fih im gegliederte und ungegliederte. 

Erſtere befchränfen ihre Manichfaltigfeit auf den einzigen 
Formenkreis der Grifien, deren kalkiger Stod durch hor- 

Polppen. 

nige Würzefchen‘ auf feiner Unterlage befeftigt ift und die 
Zellen auf einzelnen Gliedern gemeinfamer Stammitiefe 

fien. Die typifche Gattung Crisia hat große Glieder 
mit unbegrenzter Zellenzahl und einreihigen oder zwei— 
reihigen Zellen. Ihre Arten find über alle Meere zer— 
ftreut. Bon ihnen find in neuerer Zeit die Arten mit 
furzen Gliedern und begrenzter Zellenzahl gefchieden und 
werden folche mit je zwei Zellen unter Bierisia, die mit 
je einer Belle unter Crisidia aufgeführt. Zu letztern ge= 
hört die borftige Grifidie, Cr. chelata (Figur 531 a in 

natürlicher Größe und b vergrößert), auf Seetang an den 
englifchen Küften und die ihr ganz ähnliche Cr. cornuta 
im Mittelmeer. Die am Rande der Zellen ftehende 

Borfte wird als verfümmerte Zelle, als in Borfte ver 
wandelter Sprößling betrachtet. 

Fig. 531. 

Borftige Erifidie. 

Die Gattungen mit ungegliederten und zugleich 
wurzellofen, ftets in ihren erften Zellen unmittelbar auf- 
gewachfenen Stöden gehen in mehre Formenfreife aus 
einander. Don diefen zeichnet fih das im Mittelmeer 
lebende Myriozoum durch gedeckelte Zellen unter allen übri— 
gen deckelloſen fehr charakteriftifch aus. Ein anderer be- 
fonders in der Borwelt manichfaltiger Formenfreis merk 
malt feine Gattungen durch getrennte, röhrenförmig vor 
tragende Zellenmündungen und durch befondere Poren 

zwifchen den Zellen auf beiden Seiten der Aeſte. In 
diefen Kreis der Gaveiden gehören unter andern die 
gegenwärtig fehr artenarmen Gattungen Unicavea in der 

Nordfee mit nur einer Zellenreihe in jedem Zuge des 
friechenden Stodes und Discocavea in der Nordfee und 
dem Mittelmeere mit ebenfolchen Zellen im feheiben- 
fürmigen Stode. Die Sparfiden haben Feine ſolche 

Poren und zertreut ftehende Zellen. Dahin gehört die 
an den europäifchen Küften längſt befannte Gattung 
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Tubulipora, zu welcher gegenwärtig nur noch die Arten 
mit unregelmäßigen fchiefen oder fenfrechten aufgewach— 
jenen Bellenbündeln gezählt werden, wie die mehr als 

zollgroßen Stöde der T. verrucosa im atlantifchen 
Oceane. Berner die Gattung Proboseina mit Aftigem 
Stocke, an welchem die Zellen in mehre Linien vertheift 
find und nod) Berenicea mit ebenfo angeordneten Zellen 
in rundlich ausgebreiteten Stöden. Der in den gegen= 
wärtigen Meeren gleichfalls nur fehr ſpärlich vertretene 
Kreis der Tubigerinen unterfcheidet fih von den letzt— 
genannten Gattungen fogleich durch die in Querreihen ge- 
ordneten Zellen. Sehr befannt in vielen foffilen und 

einigen febenden Arten ift die Gattung Idmonea, deren 
zierliche Kalkſtämmchen blos auf einer Seite und zwar 
einzeilige Zellenzüge befiken. Ihre Arten heimaten im 
Mittelmeer und in der Nordfee. Als Iekten Kreis er 
wähnen wir noch die Bündelträger, von allen vorigen 
durch die büfchelartig vereinigten Zellenmündungen unter- 
fihieden. Sie haben in ihren heutigen Vertretern feine 
Neben= oder Zwifchenporen an den Stöcken und zwar bil- 
den bei Fascieulipora die Zellen enge Bündel am Ende 
der zierlichen walzigen Zweige, bei Discofascigera nur 
ein Bündel auf dem feheibenförmigen Stocke und bei der 
zu Ehren de8 berühmten Krufenftern benannten Gattung 
Krusensternia mehre in Linien aneinander gereihte Bündel. 

Fünfte Familie, 
Dellenmoosthiere. Cellariea. 

Die Zellenmoosthiere find in ihren zarten und zier- 
fihen, hornigen und falfigen Korallenſtöcken die bekann— 
teften unter den Mooskorallen. Sie fommen in allen 

Meeren vor und fehlen eben deßhalb auch in feiner 
Sammlung, denn Jeder, der am Meere Thiere auffucht, 

nimmt fie gern auf. Einige bilden nur Außerft zarte 
florähnliche Ueberzüge auf Mufchelfchalen und andern 
todten oder febenden Körpern, andere erheben fich zu 
fappigen, blattförmigen, äftigen Stöden, oder moos— 
ähnlichen Büfchen, an welchen die Zellen zweifeitig über 
einander folgen. Jede einzelne Zelle ift oval, in ihren 
äußern Umriffen oft auch eig, ftets an beiden Enden 
verengt, und öffnet ihre Mündung nicht im Endpole, 
fondern feitfich vor demfelben. Diefe kann durd einen 
rückwärts aufgefchlagenen Deckel verfchloffen werden, wenn 
fi) das Thierchen zurücgezogen hat. Der etwas hornige 
Deckel hängt mit feinem Hinterrande mittelft elaftifcher 
Haut am Mündungsrande aufgeklappt und wird durch 

zwei an feiner Innenfeite befeftigte Muskeln angezogen. 
Der Korallenftocd enthalt bald nur wenig Salferde und 
erfcheint dann hornig und biegfam oder er nimmt der— 

felben viel auf und ift fteif und hart. Die Zellen bieten 
auf ihrer freien Seite mancherfei Eigenthümlichfeiten und 
ftehen durch einige Deffnungen mit ihren Nachbarzellen in 
Verbindung. Sie Tiegen allermeift neben einander und 
nehmen, je nachdem fie einzeln am Bolende der Mutter- 
zelle oder feitlich davon oder aber paarig davon zu beiden 
Seiten defjelben mit Tanger oder kurzer Baſis entfpringen 
und fi) mehr oder minder drängen, einen rechtecigen, 
tautenfdrmigen oder fechsfeitigen Umfang an. Die freie 
Mündungsfeite verfafft nicht immer vollftändig bis an 
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den Mündungsrand, fondern bfeibt bisweilen auf eine 

Strecke häutig. Die Mündung felbft ift halbkreisförmig, 
rundlich, quadratifch, blos fpaltenförmig, oft mit einer 

Verdickung theilweife over ringsum eingefaßt und dann 
diefer verdickte Rand mit zwei bis acht beweglichen ein= 
fachen oder Aftigen Borften oder Stacheln, wie auch die 
Bellenwand ſelbſt beſetzt. Selten ftehen zahfreichere 
Stacheln am Umfange der Zellen. Diefe ordnen fi in 
Längs-, quere oder fchiefe Reihen, welche fettlich mit ein- 
ander verwachfen oder getrennt find und ihre Mündungen 
nad) einer, zwei, vier oder allen Seiten fehren. Bei 

falfigen baumartig äftigen Stöcken mit nur wenigen Zellen— 
reihen an den Xeften Fommen bisweilen Streefen mit nur 
einer Zelle oder mit blos neben einander liegenden Zellen 

vor, die auch wohl hornig bfeiben, wodurch dann der 
ganze Stock wie gegliedert erfcheint. Gemeinlich trägt ein 
und derfelbe Stod gleiche, nur Altersunterfchiede zeigende 
Bellen, aber an einigen fommen auch noch befondere in 
Form und Größe eigenthümtiche Zellen zwifchen den charaf- 
teriftifchen Wohnzellen vor und diefe nennt man Eierzellen. 

Diefelben ftehen ftets in einem innerlichen Zufammenhange 

mit dem Endtheife der nächftgelegenen Wohnzelle und find 
ganz zwifchen folche eingefenft und verſteckt oder ragen 
hochgewölbt, kuppel- und heimartig über diefelben her— 

vor. Wie fhon in voriger Familie treten auch hier bis— 
weifen völlig verfiimmerte oder umgeftaltete Sprößfinge 
auf in Form von Ranken und Fortfaßen, mittelft deren 
ih der Stock von Zeit zu Zeit an feine Unterlage bes 

feftigt. In diefer Familie treffen wir nun auch die früher 
befchriebenen Vogelköpfe oder Avicularien und die Wedel- 
organe oder Bibracula, nicht bei allen Arten und Gat- 

tungen, fondern bei vielen ohne beftimmtes Gefeg. Die 
Entwidlung wurde leider erft an einer Fluftra und einer 
Lepralia beobachtet und bei beiden nicht einmal die 

früheften Zuftände. Der im Juli gefundene Embryo 
der erftern war weiß und oval, oberfeits gewölbt, unten 
flah und rundum am lappigen Rande dicht bewimpert, 

im Innern mit einem dunfeln Kern und an beiden En 
den mit Büfcheln längerer Wimpern. Oben am Rüden 
über dem Kerne fibt ein Knopf, welcher verfehwindet, 

wenn das Thierchen fich feftgefebt hat. Bis dahin rudert 
es gefchiet und behend umher und riecht auch mittelft 
feiner Wimpern am Boden umher. Nach der Feftfebung 
aber verfchwinden die Wimpern und in ihm entwickelt 

fich die Zelle mit dem reifen Thierchen, deffen Tentakeln 
endlich die Zelle gewaltfam öffnen. An einer, Seite der 

fertigen Zelle entſteht nun eine Fleine Anfchwellung als 
Anfang einer neuen Belle, welche ſich allmählig längs der 

ganzen Seite der Mutterzelle ausdehnt und nad) etwa 
vierzehn Tagen ihren reifen Bewohner heraustreten läßt. 
An ihr fproßt alfo gleich wieder eine Tochterzelle hervor 
und fo fort. Die Brut der Lepralien weit in Form 

und Bewimperung von der Fluſtrenbrut ab, feßt ſich 
gleichfalls feft und verwandelt ſich in einigen Tagen in 
das reife Thier. Die Sprößlinge treten, wie bereits er= 

wähnt, an verfhiedenen Stellen der Mutterzefle hervor, 
meift nur je einer, bisweilen auch mehre. Die Befefti= 
gung des Stockes gefchieht nur durch die erften Bellen 

oder durch befondere Wurzeläfte, welche fi) mit dem 
Wachsthum des Stores vergrößern, 

36 
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Die mehr denn 400 bekannten Arten der. Zellenmoos- 
thiere leben in allen Meeren zerftreut und find neuerdings 
in fehr zahlreiche Gattungen vertheilt. Wir wollen die 
wichtigiten derfelben mit ihren Formenkreiſen nur kurz 
charafterifiren. Sie fondern ſich zunächſt in ſolche mit 

aufrechten frauchartigen Stöden, welche mittelft horniger 
Wurzeläſte auf fremden Körpern befeftigt find, und in 
fofche mit breit oder ſchmal unmittelbar aufgewachfenen 

Stöden. Erſtere bilden gegliederte oder ungegliederte 
Korallenſtöcke. 

Unter den Zellenmoosthierchen mit bewurzelten und 
gegliederten Stöden nennen wir als eriten Formenkreis 
den der Gatenicellen, deren Stöde einreihige aus je einer 
Zelle beftehende Gtieder haben. Die typifche Gattung 
Catenicella Ffennzeichnet ihre fehr zahlreichen nur in 

fernen tropifchen Meeren heimatenden Arten durch dicho— 
tome Zellenreihen ohne Eizellen und Chlidonia ihre ein= 
zige mittelmeerifche Art durch zellenfofe aufrechte Stengel- 
theife, auf welchen die Zellen entfernt von einander ftehen. 
Der Kreis der Cellularien begreift ähnliche Gattungen, 
an deren Stöcken aber jedes Glied aus mehren Zellen 
neben einander befteht und diefe Zellen hornig find und 
ftets nur auf einer Seite der Zweige in einer Ebene 

liegen. Die meiften derfelben gehören wiederum den 
warmen Meeren ferner Welttheile an, nur vereinzelte 
wurden in der Nordfee gefunden, So drei Arten der 
typifchen Gattung Cellularia, deren Zellen hinten durch— 

föchert find und zu mehr denn vier in einem Gliede 
neben einander Tiegen. Die Thierchen haben ein fißen- 
des Nogelföpfchen an der äußern obern Ede, aber fein 
Wedelorgan. Ein folches befißt bei mangelndem Bogel- 
föpfchen die außereuropäifche Gattung Canda, bei welcher 
überdies die Stodglieder zweis und mehrzeifig find, wie 
die Abbildung von C. arachnoidea (Fig. 532, beia in 
natürlicher Größe, bei b Zweig von oben, bei e von 

unten) zeigt. Die ebenfalls hieher gehörige oftindifche 

Candia. 

Menipea (Fig. 533) hat wieder das ſitzende Vogel— 
köpfchen, auch Eierzellen und ſechs- und mehrzellige 
Glieder. Die kleine Gruppe der Salicornarier unter— 
ſcheidet ſich durch ihre kalkigen Zellen, welche auf zweien 
oder allen Seiten um die Achſe herumliegen. Von ihnen 

Polypen. 

Menipen. 

münden bet der in einer mittelmeerifchen Art befannten 
Tubicellaria die bauchigen Zellen röhrenförmig und find 

in fang vierzellige Glieder gruppirt. Die auch in der 
Nordfee heimifche Salicornaria hat neben einander ein— 

gefenft Tiegende Zellen mit eigener IUmrandung und mit 
Vogelköpfchen. Nellia endlich befigt am Ende der hoch— 
umrandeten Zellen durchbohrte Wärzchen und feine Avi- 

cularien. 
Sn der Gruppe der Zellenmoosforallen, welche uns 

gegliedert, biegfam, aufrecht oder Tiegend und ‚nie der 
Länge nach aufgewachfen find, zeichnen ſich die wenigen 
faft nur in der Nordfee heimifchen Sfruparien durch die 

Drdnung ihrer Zellen in einzelne Tineare Reihen aus. 

Sie haben entweder hornförmige, vorn gefchloffene Zellen 
mit faft endftändiger fchiefer Mündung wie Scruparia 
und Salpingia oder aber breite Zellen mit offener Stirn- 
feite und mit Dornen an beiden Rändern der Deffnung 
wie Brettia, deren Stock frei aufrecht fteht und Beania, 
deren Stock frieht. An fie ſchließen ſich zunächſt die ' 

Gfectrinen an, unterfchieden durch Zellen in mehren 
wechfelftändigen Reihen in einer Ebene neben einander, 
durch ſchmale und zungenförmig verzweigte Stöde und - 
durch den Befiß von Wedelorganen oder von fißenden Avi- 
cularien. Bei der typifchen Gattung Electra ordnen fid 
die Zellen auf zwei entgegengefeßte Seiten des Stodes 
in regelmäßige Querreihen. Ihre einzige Art, E. verti- 
eillata (Fig. 534, a in natürlicher Größe, b vergrößert), 
febt in den europäifchen Meeren. Mit ihr drei Arten 

von Electrina, welche ihre Zellen in Längs- und Wechfel- 
reihen ordnen. Don ihnen unterfcheiden ſich die Bicel— 
farien durch den Mangel der Wedelorgane. Sie ftellen 
ihre zweis bis mehrzeiligen Zellen ebenfalls in Wechfel- 
reihen an dem aufrecht ftrauchförmigen hornigen oder 
nur etwas Falfigen Stode. Die wenigen aber weit vers 
breiteten Arten der Gattung Bicellaria haben entfernt 



Mooskorallen. 

ftehende zweizeilige Freifelförmige Zellen mit Mund- und 
andern Stacheln am Rande und Rüden, z. B. B. ciliata 
(Big. 535, a in natürlicher Größe, be vergrößert). 

Andere Arten ftehen unter Acamarchis, weil ihre ellip- 
tifchen, mehr an einander liegenden faft gleichlaufenden 

Fig. 535. 

Bicellaria. 

Bellen geftielte Avicufarien befigen. Solche fommen in 
allen Meeren vor, im Mittelmeere drei und in der Nordfee 

fogar fünf Arten: A. neritina (Fig. 536, a in natür- 
licher Größe, b vergrößert) und A. avicularia in ber 

Nordfee. Eng an diefe Gruppe fchließt ſich die in unfern 

Fig. 536. 

Acamarchis. 
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Meeren häufige und deshalb wohl Jedem, der ſich einige 
Zeit an der Meeresküſte aufhielt, ſchon bekannte Gruppe 
der Fluſtren. Es ſind allermeiſt breite blattartige durch— 
ſcheinende und nur wenig kalkige Stöcke mit vielzeiligen 
wechſelſtändigen oder unregelmäßig geordneten Zellen. Die 

Zahl dieſer Zellen ſteigt ins Erſtaunliche, wovon ſich wer 

Zeit und Luſt hat leicht überzeugen kann. Bei einigen 
Arten zählt man deren 18 auf einer Quadratlinie Raum, 
alſo im Quadratzoll ſchon 1800 und auf einem Stocke 
von zehn Quadratzoll Fläche 18000, welche zuſammen 
396000 Tentakeln beſitzen. Dazu kömmt nun die ganz 
ungeheuerliche Häufigkeit mancher Arten. Burmeiſter 
ſchätzte nach mäßigen Anſätzen die Zahl der an den 
Pflanzen des großen Sargaſſumfeldes im atlantiſchen 

Oceane auf 135 Billionen. So wirkt das kleinſte und 
einfachſte Thierleben, wo es die günſtigen Bedingungen 
ſeines Daſeins findet. Wegen der äußerlichen Aehnlich— 
feit der Stöcke vereinigte man früher unter dem Namen 
Flustra, Seerinde, viele Arten, aber in neuerer Zeit hat 

die eingehende Unterfuchung erhebliche Unterfchiede an 
denfelben nachgewiefen und den alten Linneifchen Namen 

nur auf wenige Arten befchränft, welche außer dem eben 
angegebenen Charakter noch die Zellen in zwei Schichten 
mit dem Rüden auf einander Tiegend haben. Go die 
an den europäifchen Küften fehr gemeine blattförmige 
Sluftra, Fl. foliacea (Fig. 537, bei a der Stod in 

natürlicher Größe, bei b einige Zellen vergrößert), deren 

Fig. 537. 

Blattförmige Fluftra. 

Thierhen 14 ZTentafeln befißen und deren Stock bis 
ſechs Zoll hohe Sträucherchen bifdet. Diefe werden an 

manchen Küften fo mafjenhaft ausgeworfen, ‚daß man 
fie als Packmaterial verwendet. Andere Arten find Fl. 
papyracea und Fl. truncata, beide an den englifchen 

Küften häufig. Die Stöde mit nur einer breiten Zellen- 
fhicht werden generifh von Fluſtra getrennt und zwar 
die aufgerichteten Aftigen mit röhrigen Zellenmündungen 
unter dem Namen Pherusa, wie Ph. tubulosa (Fig. 538 B, 
a in natürlicher Größe, b vergrößert) an der neuhollän- 
difchen Küfte und Elzerina (Fig. 538 A, a und b ebenfo), 
die ganz ähnlichen mit nicht röhrigen Mündungen unter 

36 * 
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Pherufa und Elzerina. 

Carbasea, wie C. papyracea (Fig. 539) an der englifchen 
Küfte und andere an der afrifanifchen und neuhollän- 
difchen Küfte. Noch andere Gattungen ordnen ihre fehr 
großmündigen Zellen in Reihen um die Achſe walzen- 
förmiger Zweige wie Fareiminaria oder paarig neben 
einander wie Gemellaria und einige aufereuropäifche 
Gattungen. 

Garbafen. 

Die Abtheilung der Fruftenbildenden Zellenmoos— 
thierchen, deren Stöde alfo Rinden oder Ueberzüge bilden 
und mit den hornigsfalfigen Zellen unmittelbar aufwachfen, 
entfalten einen noch größern Formenreichthum in allen 
Meeren als die bis jeßt aufgezählten bewurzelten Stöde. 
Häufig an den europäifchen Küſten ift von ihnen zunächſt 
die Gruppe der Hippothoen, welche ihre von einander 

entfernten Zellen nur durd) die mattenartige Unterlage 
oder durch Querfortfäße verbinden. Mollia hat Tiegende 

frugförmige Zellen, deren von einander getrennte radiale 
Reihen nur dur) eine Matte verbunden find, die arten= 
reiche Hippothoa nur durch feine Fortfäße verbundene 

Bellen und Aetea röhrenförmige, welche aufrecht auf 
friechenden Nanfen ftehen. Die übrigen Formenfreife 
unterfcheiden fi dur ihre an einander gedrängten 
Zellen und unter diefen zeichnet fid) nebſt einigen min= 
der wichtigen die Gattung Membranipora mit aufge 
wachfenem überrindenden Stocke aus durch die weiten 
häutig gefchloffenen Zellenöffnungen mit der Mündung 
in der Haut und durch den Mangel der Nebenporen. 

Ihre Arten kommen zahlreich in allen Meeren vor, zehn 
im Mittelmeer und fechs in der Nordfee. Andere haben 
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mäßige Zellöffnungen mit verſchließbarem Klappdeckel und 
ohne Boren neben der Mündung. So der weit über 200 
Arten zahlende Formenfreis der Eſcharen, die man an 
jeder Meeresküfte fehen Fann, wenn man nur Augen für 
die ebenfo zarten wie zierfihen Moosforallen hat. Die 
typifche Gattung Eschara bildet fehr nette plattäftige 
oder blattartige Stöde, welche aus zwei Zellemvänden 
beftehen, die Zellen in Längsreihen geordnet. Auf diefen 
Charakter befchränft begreift Efchara nahe an 200 vor- 

weltliche und zwei Dutzend lebende Arten, von letztern die 
Hälfte in europäifchen Meeren. Die gemeine Eſchara, 
E. foliacea (#ig. 540, a in natürlicher Größe, b ver= 

größert, ce Zellen, d fenkrechter Durchfchnitt eines Blattes), 
iſt an allen Küften auf Mufcheln, Steinen, Seetang u. dal. 
zu finden. Ebenſo haufig find die zierlich geweihäftigen 
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Stöde von E. cervicornis, deren Zellenmündungen ſich 
mit zunehmendem Alter ftarf verengen und ganz runden 
und die vertieften Grenzlinien zwifchen den Zellen völlig 
ebenen. Bei E. incrassata ftehen anfangs zwei Spißen 
rechts und links von der Mündung, erft parallel gegen 
das Ende der Zellen gekehrt, dann jenfeits der Mündung 
wie zwei Hörner von beiden Seiten her gegen einander 
gerichtet, endlich Die Mündung umfaſſend und verfleinernd. 
BeiEE. sulcata undE. lobata ftehen mitten auf der Zellen- 
deefe einige birnförmige Anhänge mit hornigem Fortfaße, 
die mit zunehmendem Alter fi) immer weiter über die 
Mündung verlängern und endlich fogar bis auf die Bafis 
der nächftfolgenden Zelle erſtrecken. Ueberhaupt eigenen 
ſich die Eſcharenſtöcke vortrefflic zum Studium der Ver— 
anderungen, welche das fortfchreitende Wachsthum und 
zunehmende Alter an den einzelnen Zellen hervorbringt 
und deren Kenntniß leider von den Palaontologen bei 
der Artbeftimmung der foffilen Stöde fo gut wie gar nicht 
berücfichtigt wird. Die Arten, welche ihre Zellen um 
walzige Aefte ordnen, gehören der Gattung Vineularia an ; 
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fie fommen ſpärlich in warmen Meeren und zahlreich foſſil 
vor. Andere Gattungen bauen ihre Stöcke nur mit einer 
Bellenwand auf. Unter diefen bildet die Nebforalfe, 
Retepora, freie ſchmaläſtige, mit den Anfangszellen feit- 
gewachfene Stöcke, deren neßartig zufammenfließende Aeſte 
die Zellen in mehren Reihen tragen. Die Arten fommen 
nur fpärlich in den europäifchen Meeren vor, fo R. bea- 
niana an der englifchen Küfte und Die gemeine Neb- 
foralle, R. cellulosa (#ig. 541), in größerer Tiefe im 
Mittelmeer. Sehr häufig und gemein dagegen find die 

Fig. 541. 

h N mo J 

001% 

Gemeine Nebforalle. 

florartige Ueberzüge bildenden zarten Stöde der Eelleporen, 
welche der alten Fabricius’fchen Gattung Cellepora zu— 
gefchrieben werden, wenn fie ihre Zellen in Längsreihen 

ordnen, wie die zerreibliche Gellepore, C. pumicosa (Fig. 
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542, a in natürlicher Größe, b vergrößert), die man oft 
an zarten Stengeln von Seepflanzen findet, C. vitrina 

und C. Hassalti an den englifchen Küften u. a. Noch an= 
dere dieſes Efcharenfreifes wie Celleporaria häufen ihre 

Fig. 542. 

Berreibliche Gellepore. 

Schlauchzellen fchichtig über einander rundum an ftrauch- 
fürmigen Stöcken. Wieder andere Gattungen zeichnen 
fich durch den Befib einer Pore neben oder hinter der 
Mündung aus, fo die Weberzüge bildende Reptoporina 
und die freien blattartigen Stöde von Semiporina. Die 
Eicharellinen haben zwei oder mehre Poren um die Mün— 
dung der Zellen und fo noch viele andere, die man in 
reichen Sammlungen und auf Reifen an und über das 

Meer ftudiren muß, ihre Befchreibung ermüdet die Auf- 
merffamfeit und kann nur bei der Vergleichung mit 
Exemplaren Intereſſe erwecken. 

Zweite Ordnung. 

Blumenkorallen. 

Alle Polypen ohne Darm und After, nur mit Magen— 
ſchlauch und mit häufig verkalkendem Periſom heißen 

Blumenkorallen oder Blumenpolypen nicht blos wegen 
der in ein- oder mehrfachen Kreiſen um die Mundöffnung 

geordneten, blumenblattähnlichen Tentakeln, ſondern auch 
wegen der blühtenprächtigen Farben, mit welchen die 
meiſten ſich ſchmücken. Sie leben theils einzeln, theils 
wie die Bryozoen zu vielen und Tauſenden in Familien— 
ſtöcke vereinigt, indem ſie ſich durch Knospung oder 

Theilung vermehren. Die kalkigen Stöcke pflegen größer, 
feſter und meiſt auch maſſiger zu ſein wie die zarten Moos— 

korallen, ſelbſt wenn auch die Thierchen mikroſkopiſch 
klein ſind. 

Den feinern Bau des Periſoms oder der Leibes— 
wandung haben wir bereits oben in der allgemeinen 

Anthozoa. 

Charakteriſtik der Klaſſe erläutert und dabei bemerkt, daß 

dieſelbe bei den ſogenannten Fleiſchpolypen völlig weich 
und fleiſchig bleibt, bei den andern aber ganz oder nur 

in einigen Schichten zur Bildung des Korallenſtockes ver— 
kalkt. Weil eben ein Theil der fleiſchigen Leibeswand 

ſelbſt, läßt die Struktur der Koralle ſtets ſicher auf den 
Bau ihres Bewohners zurückſchließen, man hat in ihr 

die verwandtſchaftlichen Verhältniſſe des Thieres ebenſo 

klar und beſtimmt vor ſich wie in dem einzelnen Knochen 
oder Zahne eines Säugethieres, ſicherer, als in den todten 

Schalen der Muſcheln und Schnecken. Wegen der allge— 
meinen Strukturverhältniſſe der Korallen auf die obige 

Darſtellung zurückweiſend beſchäftigen wir uns hier noch 
mit ihrer Entwicklung und ihrem Wachsthum, das ung 
weitere Einficht in ihre Drganifation eröffnet. 
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An den fogenannten Gekrös- oder Mefenterialfalten, 

welche von der Keibeswand ausgehen und deren Struftur 

beißen und den Magenfchlaud in feiner Lage erhalten, 
entwiceln fi) aus Zellen die Eier und die männlichen 
Samenfeime zu deren Befruchtung. Nach derfelben be— 
fleiden fich die Eier mit Wimperhaaren und ſchwimmen 
wie Snfuforien umher mit dem Bußende voran und um 

ihre Achfe fich drehend. Bald fenft fih an ihrem vordern 
Ende eine runde oder quere Grube ein, fo fehr ſich ver- 
tiefend, daß fie mit der inzwifchen im Innern ent— 

ftandenen Höhle in Verbindung tritt. Um diefe Mund— 
öffnung erheben fich vier, ſechs oder acht Höckerchen als 
Anfänge der Tentafeln. Nun werden die Thierchen 
ruhiger, verlieren ihr Wimpernfleid, finfen träge zu 
Boden, friehen, den Mund nad unten gewendet, mit 
ihren Tentafeln wie auf Füßen langſam umher, bis fie 
einen günftig erfcheinenden Ort zur Anfiedelung gefunden 
zu haben glauben und fegen fid) an diefem mit dem 
Rücken fett, Mund und Tentafeln alfo nad) oben gewandt. 
Sept nehmen fie fichtlfih an Größe zu, vermehren ihre 
Tentafeln durch Einfchaltung neuer zwifchen den ſchon 
vorhandenen, entwiceln unter denfelben in gleicher Weife 

in der Leibeshöhle neue Gefrösfalten, und bewehren fid) 
mit den Neffelorganen, welche allen Bryozoen fehlen. 
Das weitere Wachsthum bildet je nad den Bamilien 
mancherfei Eigenthümlichfeiten, die wir hier im Zus 

fammenhange betrachten müfjen. 
Die Hydrinen und Alcyonarien mit foder Falfigem 

Storallenftoce, acht Zentafeln, ebenfovielen Kammern und 
Gefrösfalten in der Leibeshöhle fcheinen ſchon beim Feſt— 
fegen ihre reife Geftalt zu haben und erfeiden durch das 
Wahsthbum, außer in der Größe, feine erhebliche Umge— 

ftaltung mehr. Die übrigen Bolypen dagegen vermehren 
mit Zunahme ihres Umfanges die Zahl ihrer Tentafeln, 
Kammern und Gefrösfalten. Der Kammern find ftets 
doppelt fo viel wie Tentafeln vorhanden find, indem eine 

Sammer unter jedem Zentafel und eine unter dem 
Zwifchenraume zwifchen je zwei Tentafeln fteht, fo daß‘ 
alfo eine Kammer in die Höhle des Tentafels fortfeßt, 
die nächſtfolgende aber unter dem Tentafelfranze abge= 
fchlofjen ift. Diefe blinden Kammern entftcehen zwifchen 
zweien in dev Mitte der andern eingefchafteten, einander 
fehr genäherten und nur durch einen Schliß getrennten 
Falten, welche nicht fo weit wie die Zwifchenwände ver 
andern fih gegen den Magenfchlauch erſtrecken und daher 
auch mit demfelben nicht verwachfen. Se mehr fih nun 
der Leib ausdehnt, um fo weiter rüden fie auseinander 

und aus jenem Schlib entfteht eine neue Kammer, an— 

fangs ohne Tentafel darüber. Wenn diefer endfich nad) 
oben bervorfproßt, haben die beiden die neue Kammer 

begrängenden Falten ſchon wieder fi) zu verdoppeln und 
jede einen neuen Schlig zu bilden angefangen, der fpäter 
zur Kammer werden kann. So fümmt das neu einzu- 
fchaltende Tentafel nicht auf die Gefrösfalte, fondern ftets 
zwifchen zweien derfelben, alfo über eine Kammer zu 
ftehen. Diefe kann fich abermals auf diefelbe Weife 
unterabtheifen wie die alte und der Vorgang fich fo oft 
wiederholen, als es das die Familie beberrfchende Gefek 
vorschreibt. Bei einigen derfelben finden feine fpäteren 

Einfhaltungen ftatt. Die urfprüngfiche Zahl der Ten- 
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tafefn und Gefrögfalten ift vier, ſechs oder acht, Teßtere 
reichen ftets bis an den Magenfchlauch heran. Da nun 

die neu fich einfchaltenden Falten immer fürzer und kürzer 
je jünger fie find: fo fann man die Entftehungsfolge 

aller aus ihrer relativen Länge Teicht ermitteln. Die 
fech8 erften Falten heißen die primitiven und alle, die 

fich fpäter zwifchen je zweien einfchieben, bilden mit der 
primitiven ein Syftem, alfo find ſechs Syfteme von Fal— 

ten vorhanden, bei denen mit vier primitiven Falten 
natürfich nur vier Syfteme; fünf, drei oder zwei Syfteme 
find ausnahmsweife, abfonderliche Erfcheinungen. Die 

Vergrößerung der Syfteme fteht in engfter Abhängigkeit 
von der Dieenzunahme des Polypenleibes und diefe hat 

bei den blos fleifchigen Bolypen fein materielles Hinder- 
niß, d. 5. fie fann mit der Höhe in gleichem Verhältniß 
zunehmen, big das Individuum feine endfihe Größe er- 
reicht hat. Die Polypen mit verfalfendem Perifom da- 
gegen vermögen den bereits ftarren Körperabfchnitt nicht 
mehr feitlich zu erweitern, fondern wachfen nur in dem 
obern mit der Tentafelfcheibe verfehenen weichen Theile an 
Umfang. Dieſes Wachsthum Fann nun vorherrfchend 
die Länge oder Höhe vergrößern bis zur langgeſtreckten 
Walzenform oder e8 geht wefentlich in die Breite big zur 
Scheibenform, zwifchen diefen Eytremen kommen alle 
Uebergänge der Kegel- und Tutengeftalt vor. Bei den 
fheibenförmigen Polypen müffen alle jüngern Gekrös— 
falten, die man ihrer ftrahlenartigen Anordnung wegen 
im Korallenftode auch die Strahlenlamellen nennt, in der 
gleichen Ebene mit den primitiven Falten liegen und ihre 
Syfteme können bei großem Scheibendurchmeffer fehr zu= 
fammengefeßte werden. Bei den Freifelförmigen und 
vorherrfchend in die Höhe wachfenden Formen dagegen 
werden alle fpäter eingefchalteten Falten und Kammern 
nicht nur um fo weiter nad) außen, fondern auch erſt 

um fo weiter nach oben anfangen, je fpäter fie fich ent- 
wiceln, weil fie eben erft mit der Höhenzunahme Platz 
gewinnen. Die Syfteme zeigen bier alfo eine andere 
Zufammengefegtheit, ja fie bleiben ganz einfach und ohne 
neue Einfchaltungen, wenn der Polyp ohne Didenzu= 
nahme in die Höhe wäcft, alfo völlig walzenförmige 

Geftalt bewahrt. Um fih die Geſetze der Einfchaltung 
neuer Kalten, oder die verfchiedenen Syfteme der Strahlen 
lamellen recht Flar zu machen, nehme man Korallen zur 
Hand, in deren Wohnzellen die Lamellen unverfehrt er= 
halten und deutlich zu überfehen find, alfo Garyophyllien, 
Fungien u. dal. und zeichne deren Lamellen in einen Kreis 
ein, welcher die außere Peripherie des Stodes vdarftellt. 
Man erhält dann ſechs Radien, welche von der Mitte bis 

zur Peripherie reichen und die primären Falten find, da— 
zwifchen immer fürzere und fürzere zu Syftemen einge— 
fchaltet. Die gleich Tangen bilden ganz beftimmte Kreife, 

indem man ihre Endpunfte durch eine Linie verbindet. 
Syiteme find alfo die ſämmtlichen zwifchen zwei primären 
Falten Tiegenden fürzern Falten, Kreife heißen alle gleich- 
fangen Falten ſämmtlicher Syfteme und ihre Zahl ift fo 

groß, wie verfchieden lange Falten vorhanden find. Die 
primären Kalten bilden den erften Kreis, die nachit fürs 
zern den zweiten, die wieder etwas kürzern den dritten 
u. f. w. Kreis. Die forgfältige Prüfung diefer Ver— 
hältniffe führt nun auf die herrfchenden Geſetze. Ent- 
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weder erfolgt nämlich die Einfchaltung neuer Falten gleich 
zeitig in allen Kammern, welche von Falten der nämlichen 
Ordnung begrenzt find oder aber fie erfolgt zu verfchiedenen 
auf einander folgenden Zeiten in allen Kammern, welche 

durch Die Ordnungen ihrer Falten von einander abweichen. 
Drittens müffen die Einfchaltungen in allen Kammern 
eines Sreifes vollendet fein, ehe die im nächſten Kreife 

beginnen können und fommen endlich fucceffive Falten 
mehrer Ordnungen in einen reis zuftehen : fo geht jederzeit 
die Bildung derjenigen Ordnung den Übrigen voran, welche 
unter ihren beiden Falten die Altefte oder die zweitältefte 
Sternlamelle zählt. Nur an den Korallenftöcen, deren 

Lamellen und dem entfprechend die Zahl der Tentafeln des 
Polypen die Grundzahl fechs zeigen, laſſen fich diefe Ber- 
hältniſſe erfennen, alle lebenden Bolypen mit der Grund- 

zahl vier bilden im Korallenftocd feine Strahlenlamellen 
und müſſen alfo in ganz frifchem Zuftande auf jene Ge- 
feße unterfugyt werden. Ihre Eigenthümflichfeiten werden 
wir in der Charakteriftif der betreffenden Familien fennen 

fernen und machen hier nur noch auf die nicht felten vor= 
fommenden Ausnahmen von jenen Bildungsverhältnifjen 

aufmerkſam. Diefelben beftehen hauptfächlich in der über- 
wiegenden Ausbildung eines oder mehrer Syfteme von 
Strahlenlamellen und in der gleichzeitigen Berfiimmerung 
der übrigen. Solche Korallen täufchen bisweilen fehr, 
wenn man ihre Entwicklung von den jugendlichen Stadien 

an nicht mehr unterfuchen fann. Auch durch das Zurüd- 
bleiben einzelner Lamellen oder ganzer Dronungen der= 
felben fann das wahre Bildungsgefeß trügerifch verfteckt 
erfiheinen. Je zufammengefegter überhaupt ein Kelchge— 

rüſt iſt, deſto fehwieriger wird die richtige Reihenordnung 
feiner einzelnen Theile, deſto Leichter fommen normale und 
blos individuelle Störungen in der Entwiclung derfelben 
vor. Normale oder zur Regel werdende Störungen ver- 
dienen ganz befondere Beachtung. Bisweilen überwiegt 
ein ganzes Syſtem alle übrigen an Stärfe der Entwicklung. 
Die abwechfelnden primären Sceidewände bleiben Fleiner 
als die drei andern und das Syftem des Kelchgerüftes er— 
fheint in Folge davon nach der Grundzahl drei beftimmt 

zu fein. Scheidewände zweiter und dritter Ordnung wers 
den allmahlig fo ftarf wie die der erften und verdoppeln 
oder verdreifachen jedoch nur feheinbar die Anzahl der 
Syfteme in ältern Kelchen, ja fie werden bisweilen felbft 
ftärfer als die erften. Ein oder zwei benachbarte primäre 

Scheidewände bleiben auch wohl gegen die übrigen zu— 
rüd, fo daß nur fünf oder vier vorhanden zu fein fcheinen, 
welche dann aber ungleich find. Zwei einander gegen- 
überliegende Scheidewände bilden fich überwiegend jtarf 
aus und theilen den Polypenkelch in zwei Hälften, wäh— 
rend dagegen in elliptifchen und vieredigen Kelchen bis— 
weilen die dem längern Durchmeffer entfprechenden Sterns 
Tamellen wegen Mangels an Raum in der Entwiclung 
zurückbleiben. Ferner verjtärft fich bei einigen vorwelt— 

lichen Polypen eine einzelne primäre Scheidewand fehr 

beträchtlich und dann werden die ihr zunächit anliegen- 
den Fleinern aus ihrer radialen Richtung herausgerüct 
und fie ordnen fich fiederartig und im umgekehrten Ver— 
häftniß entſteht eine Lücke. Unvolljtändige Syſteme wer 

den hin und wieder durch Selbſttheilung oder Knospen— 

bildung veranlaßt. Außer in ihrer Anordnung überhaupt 
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bieten die Sternlamellen in ihrer eigenen Beſchaffenheit 

dem Syſtematiker wichtige Eigenthümlichkeiten, ſo in 
ihrem Höhenverhältniß zur äußern Kelchwand, die ſie 

überragen oder nicht erreichen, in ihren glatten, höckrigen 
oder ſtacheligen Seiten, ihrem ganzen oder zackigen, ge— 

zähnten, freien Rande, ihrer Verbindung durch Querfäden 
mit den Nachbarzellen, in ihrer Solidität oder Durch— 

löcherung, der Einfachheit oder Zuſammenſetzung aus 
zwei Platten u. ſ. w. Häufig entſprechen den innern 

Sternleiſten äußere Rippen am Polypenkelch, welche als 
unmittelbare Fortſetzungen jener ſich ähnlich verhalten 
in Einſchaltung, Theilung, ungleicher Stärke, Verlauf 

von unten nach oben. An Stelle der Rippen können 

auch Rinnen oder Furchen auftreten. 
Von den beſondern Theilen, welche noch an einigen 

Korallenzellen vorkommen, ſind zunächſt die Stäbchen 
oder Pfählchen zu berückſichtigen, die ſich zwiſchen dem in 
der Mitte der Zelle ſtehenden Säulchen und dem Ende 
der Sternlamellen einſchieben. Sie entſtehen immer 
ſpäter als die betreffenden Lamellen ſelbſt und fehlen da— 
her im letzten oder jüngſten Kreiſe dieſer allgemein. Sie 
können als Hülfsſcheidewände betrachtet werden und er— 
ſcheinen in ein, zwei oder mehren Kreiſen. Das Säul— 
chen oder die Columella bietet in Dicke, Höhe und Struk— 
tur einige Eigenthümlichkeiten. Die Verkalkung der innern 
Haut als ſogenannte Endotheeca macht ſich beſonders in 
hohen walzenförmigen Polypenzellen bemerkbar, in wel— 

chen bei raſch fortſchreitendem Höhenwuchs das Thier 

ſich gradweiſe aus dem untern Theile der Zelle herauf— 
zieht und dadurch Veranlaſſung zu wiederholter Ver— 
kalkung an ſeinem untern Leibesende giebt. Erfolgt 
dieſe Zurückziehung allmählig: ſo füllt ſich der Kelch— 

grund mit einer dünnblättrig zelligen und ſelbſt blaſigen 
Endothek aus; geht ſie dagegen ruckweiſe in größern Ab— 
ſtaͤnden vor ſich: ſo entſteht von Zeit zu Zeit eine hori— 
zontale Querwand, ein Boden durch die ganze Breite des 
Kelches, und derſelbe wird dadurch in über einander— 

liegende Kammern getheilt. Die Verkalkungen der äußer— 
ſten Hautſchicht oder die Exothekalgebilde erſcheinen bald 

nur als dünner gleichartiger Kalküberzug mit querrun— 
zeligen Wachsthumsſtreifen gleichmäßig feſt anliegend oder 
nur auf den Rippen befeſtigt, zuweilen mit Zacken oder 
Fortſätzen, um dem Kelch an fremden Gegenſtänden Halt 
zu verſchaffen, bald aber als zelligblättrige Ausfüllungen 
zwiſchen mehren Polypenkelchen, als tafelförmige Aus— 

breitungen oder als röhrenförmige Fortſätze zur Ver— 
bindung der Nachbarkelche. Die erſtern Gebilde heißen 
Epithek, die letztern Perithek. 

Der verſchiedenen Geſtalten der Korallenſtöcke, welche 

durch Knospung und durch Theilung entſtehen, haben wir 
bereits in der allgemeinen Charakteriſtik gedacht und wer— 

den dieſelben im Einzelnen bei Darſtellung der Familien 
und Gattungen näher kennen fernen. 

Mit Ausnahme der Armpolypen find ſämmtliche 
Anthozoen ftrenge Meeresbewohner, welche in den wars 
men Meeren ihren größten Kormenreichtbum zugleich mit 
Maffenhaftigkeit entfalten, in den gemäßigten Meeren 
minder manichfaltig, in den falten nur fpärfich auftreten. 
So find aus dem Eismeere erft 8 Gattungen in 13 
Arten befannt geworden, aus der Nordfee dagegen ſchon 
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31 Gattungen mit 81 Arten, aus dem Mittelmeer 47 

Gattungen mit 77 Arten, aus Weftindien und von den 
Bermudasinfeln 58 Gattungen mit 122 Arten, aus dem 
ftillen Meere dagegen 85 Gattungen mit 200 Arten und 

von den Philippinen, Sundainfeln, dem indifchen und 
chinefifchen Meere 91 Gattungen mit 175 Arten. Die 
Gefammtzahl der Tebenden Anthozoen ftellt fich rund auf 
200 Gattungen und 1000 Arten, fteigt aber alljährlich) 

noch beträchtlich.  inzelne Familien und Gattungen 
haben eine fehr beftimmte und zum Theil aud) eng be— 
grenzte Verbreitung, und ſelbſt unter den Arten kommen 
nur fehr wenige in mehren großen Saunengebieten zugleid) 
vor: fo Coeloria labyrinthiformis im rothen Meere und 
an den Bermuden, Tridacophyllia laetuca bei Neu-Guinea 
und an der amerifanifchen Küfte, Leptoria phrygia im 
ftillen und im oftindifchen Dean. Das Mittelmeer hat 
mit der Nordfee kaum ſechs Arten gemein. Die Zahl 

der bis jeßt befannten vorweltlichen Anthozven ftellt ſich 
um ein Drittheil höher als die der lebenden und fällt 
deren größte Manichfaltigkeit auf die Alteften Forma— 

tionen, auf das Jura- und Kreidegebirge. Bon ihren 
Gattungen find etwa fechzig in die gegenwärtige Schöpfung 
übergegangen, alle übrigen den früheren Epochen eigen— 
thümlich. Des großartigen Einfluffes der Blumen 
forallen auf die Geftaltung der Erdoberfläche und damit 
auf die Entwicklung der marinen Thierwelt überhaupt 

haben wir früher ſchon Erwähnung gethan. 
Die neuere Syftematif der Anthozoen ift befonders 

durch die Arbeiten von Ehrenberg, von Milne Edwards 
in Verbindung mit I. Haime und von Dana begründet 
worden auf die eingehende Unterfuchung der feinern 
Drganifationsverhältniffe, wie wir diefelben in ihren alle 
gemeinen Umviffen dargelegt haben, Wir würden weit 
über den Plan diefes Buches hinausgehen müffen , wenn 

wir alle Abtheilungen diefer neuen Claſſifikation auch 
nur bis auf die Gattungen kurz charakteriſiren wollten. 
Indem wir blos auf die wichtigften Typen und deren 
Formenfreife unfere Darftellung befchränfen, gehen wir 
von der Syitematif jener Zoologen infofern ab, als wir 

jene SHauptfamilien ohne Rüdficht auf ihre gegenfeitige 
Dignität nach einander vorführen, jedoch mit Hinweis 
auf ihren Werth, um den Lefern, welche ſich nad) unferer 
Darftellung an das Studium jener eingehenden Mufter- 
werfe wenden wollen, gleich die Einficht in die natürliche 
Claſſifikation zu erleichtern. 

Erste Familie. 
Fleifchpolypen. 

MWie der Name angibt, befigen die Mitglieder diefer 
Familie fein ftarfes Gerüft, feinen Korallenftod, viel= 
mehr bleibt ihr Leib fleifchig, mehr oder minder leder— 
artig. Sie haben vier oder ſechs, ausnahmsweife fünf 
als Grundzahl in ihren bald in einen einfachen, bald 
einen doppelten Kreis geordneten Tentafeln, welche ein= 
fach oder Aftig oder von beiderfei Art zugleich find und 
entweder über den Kammern der Leibeshöhle ftehen oder 
über deren Zwifchenwänden. Sowohl die Spigen der 
Tentafeln wie die Leibeswand ift durchbohrt und fprigen 

Holosarca. 

Polypen. 

die Thiere, ſobald ſie ſich ſchnell zuſammenziehen, durch 

dieſe Deffnungen das Waſſer in ihrer Leibeshöhle in langen 
Strahlen aus. Uebrigens find diefe Deffnungen fo weit, 
daß durch fie aud) die ganz eigenthümfichen oft fehr langen 

Fäden hervortreten, deren phyfiofogifche Bedeutung man 

noch nicht hat ermitteln können. Diefelben fißen zu bei- 

den Seiten deg freien innern Randes unten an den Ge— 
frösfalten eingefnäuelt, find fehr contraftil, innen hohl 
und befißen Außerlich eine dichte Schicht von Neffelzellen 
und Slimmerhaare. Sie wurden für Gallengefäße, Blut— 

gefäße, Abfonderungsorgane und für Kortpflanzungswerf- 
zeuge gehalten. Die Deffnung ihres innern Kanales ift nod) 
nicht erfannt worden, daher die Deutung fo fehr fehwierig. 
Als befondere Ausfheidungsorgane fommen zumal am 
Grunde der Tentafeln eigenthümliche Wärzchen vor. Auch 
die Haut ſelbſt fcheidet bei einigen Fleiſchpolypen eine 
klebrige Flüffigkeit aus und lebhaft gefärbte Punkte unter- 
halb der Tentafeln gemeinlich voller Nefjelbläschen mögen 
gleichfalls als Abfonderungsorgane dienen. Lebtere find 
ſchön blau oder mildweiß, auch gelb, grün, purpurn und 

anders gefärbt und da eine befondere Deffnung an ihnen 
nicht zu erfennen: fo wurden fie auch ſchon auf Augen 
gedeutet. Die Kortpflanzungswerfzeuge verhalten fich fehr 
verfchieden. So liegen bei den Gereanthen männliche und 
weibliche Keime in jeder Gefrösfalte beifammen, während 

bei den Aftinien beide auf verfchiedene Individuen ver 
theilt find. Bei Tegteren tritt zu beiden Seiten einer 
jeden Gefrösfalte ein braunes quer gefaltetes Band als 

Behälter der Keime deutlich hervor, bei Gereanthus da= 
gegen ſchwellen während der Fortpflanzungszeit die un— 
tern Theile der Gefrösfalten an und je ein Eichen fteckt 

in einem Schlauche und Fleinere darum gelagerte Schläuche 
enthalten die männlichen Sanenelemente, etwa je ſechs 
bis fieben taufend. Die bewimperte Brut verwandelt fi) 
durch einfache Berwandlung in die reife Geftalt. 

Die Sleifchpolypen find in zahlreichen Gattungen und 
Arten über alle Meere zerftreut, am manichfaltigften jedoch) 
in den warmen heimifch. Sie fondern fi) zunächſt in die 
ſchon namhaft gemachten zwei Gruppen: in die Aftinien 
und die Gereanthen, zu denen man noch die ganz eigen- 
thümlichen Lucernarien als dritte, wenn auch nicht ganz 
naturgemäß untergeordnet hinzufügen kann. Wir be 
ginnen mit Teßteren. 

1. Zucernarie, Lucernaria. 

Die nur in fünfArten der nordifchen Meere befannten 
Lucernarien find gallertartige, aber Dice und fefte Polypen 
von felten mehr als einem Zoll Größe, die ſich gewöhnlich) 
an Seetang feftfegen, ſich Tebhaft hin= und herbewegen, 

aber auch fteif aufrichten oder herabhängen und über- 
haupt ihre Geftalt vielfach verändern können. Abgeriffen 
fhwimmen fie durch Ausdehnen und Zufammenziehen 
ihres Körpers. Die Anheftung gefchieht mittelft eines 
ftielartigen Bußes. Ihre Tentafeln verwacfen in acht 

freisftändige Büfchel, welche nicht frei mit den vier kreuz— 
ftändigen Kammern in der Leibeshöhle zufammenhängen. 
Der Mund fteht rüſſelförmig und gelappt hervor. Der 
Magenſchlauch ragt tief in die Leibeshöhle hinab und 
diefe ift Durch vier Falten aefammert, jede Kammer aber- 
mals geteilt. Die Sortpflanzungsorgane figen an den 
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Falten. Die Tentafeln haben gefnöpfte Enden, welche wie 

Saugnäpfe zum Feftfeßen dienen. Im Fuße öffnet fich eine 
kleine Taſche nach außen, welche mit der Keibeshöhle in 
feiner unmittelbaren Verbindung fteht. Der fehr fcharf 

beobachtende Dwen glaubte bei Lucernarien ein befonderes 
Gefäßſyſtem erfannt zu haben, und andere Unterfuchungen 
haben daſſelbe beftätigt. Wegen des eigenthümlichen 
Baues der Tentafeln, der gallertigen Befchaffenheit des 
Körpers, der freien Bewegungsweife und einiger anderer 
Beziehungen find diefe Bolypen auch ſchon als Jugend— 
zuftand von Medufen gedeutet worden und diefe Anficht 
verdient alle Beachtung und weitere Nahforfhungen. 
Bon den Arten ift die achtitrahlige Lucernarie, L. auricula 

(Fig. 543), von den Küften Englands bis Norwegen und 
Grönland verbreitet und durch Fleine zwifchen den Ten— 

takeln ftehende Warzen von den übrigen unterfchieden. 

Fig. 543. 

Zucernarie. 

L. quadricornis in der Nordfee ordnet ihre acht Tentafeln 
zu zwei und zwei in vier Gruppen, während Die weiter 
verbreitete L. campanulata ihre Tentafeln in gleiche Ab— 
ſtände ſtellt. Alle Arten zeigen auch im anatomifchen 

Bau ihres Fußes befondere Eigenthümlichkeiten. 

2. Gereanthe, 

Der auffalligfte Charakter der Gereanthen Tiegt in der 
doppelten Tentafelfrone, einer Lippen- und einer Rand— 
frone, jede aus mehren Kreifen gebildet und je ein Ten— 
tafel aus beiden fteht über einer Kammer ſich gegemüber 
und mündet in diefelbe. Die außern find innen unter 
der Spibe durchbohrt, die innern aber gefchloffen. Die 
innern Falten find abwechfelnd von ungleicher Größe und 
reihen weder bis in den Grund der Leibeshöhfe hinab, 
noch bis an den Magenfchlaud. Die Zahl der Tentafeln 
fteigt auf 64, 96, 128 in der randlichen Krone und ge— 

nau ebenfoviel in der Lippenfrone. Das Junge befibt 
nur vier Tentafeln und ebenfoviele Kalten im Innern, 
welche ſich bis zur Zahl der Tentafeln eines Kreifes ver- 
mehren. Ein eigentlicher Fuß fehlt und die Anheftung 
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gefchieht mit dem Ende des Leibes felbft und zwar fon- 

dert diefer zahlreiche Tanggezogene zähe Neffelzellen ab, 
welche eine biegſame Hülle, ein Haus bilden, in welches 

das Thier nach Belieben fich zurüczieben kann. Fällt es 
aus demfelben heraus, fo Friecht e8 unbeholfen mit Hülfe 

der Tentafeln umber und erft wenn eg fich irgendwo an- 

lehnen und aufrichten Fann, fondert e8 in wenigen Stun- 
den eine neue Hülle ab. 

ALS eigentliche Gereanthen gelten gegenwärtig nur die 
geſtreckt walzenförmigen Arten mit am untern Ende nad) 

augen geöffneter Zeibeshöhle, welche jedoch niemals als 
After zum Ausgang der Eyfremente dient, fondern nur 
zum Austritt des Waſſers. Zwei innere Falten find 

größer als die übrigen und reichen auch bis in ben 
Grund der Leibeshöhle hinab. C. membranaceus im 
Mittelmeer ift alatt mit hellen Seitenftreifen und fehr 
vielen dünnen geringelten Tentafeln. 0. cylindricus bei 
Venedig unterfcheidet ſich durch die viel geſtrecktere Geftalt. 
Einer Nizzaer Art fehlt die hintere Deffnung und ihre 
innern Falten find alle von gleicher Größe, deshalb wird 
fie generifch al$ Saccanthus getrennt. Sie wird fingerg- 
lang, ift unten violet, oben weiglich und ihre Tentafeln 
braun und grün geringelt, 

3. Seeanemone. Actinia. 

Früher hießen alle Polypen mit blos Tederartigem 
Körper, einfachen zurüdziehbaren Tentafeln und mit 
breiter Fußfcheibe zum Feſtſetzen Seeanemonen oder Afti= 

nien. Neuerdings befchränft man den Gattungsnamen 
Actinia auf einige Dugend Arten mit völlig nacdtem Leibe, 
faft gleichen pfriemenförmigen Tentakeln und mit farbigen 
Höckern am Kelchrande. Sie haben mit den nächften Ver- 
wandten gemein die breite musfuldfe Fußſcheibe am 
untern Körperende, mit welcher fie ſich auf Steinen, 

Schnedengehäufen und andern fremden Körpern feſtſetzen. 
Shre Leibeshöhle ift durch fehr zahlreiche Falten ges 
fammert und an bdiefen fiben die Fortpflanzungsorgane, 

Die Brut entwidelt fi entweder innerhalb der mütter- 
lichen Höhle oder die Eier gelangen durch den Mund nad) 
außen. Zugleich kömmt Vermehrung durch Knospen— 
bildung und Längstheilung vor. Die Seeanemonen 
ſpielen zum Theil in den prächtigſten und ſelbſt grellen 
Farben, und bilden, wo ſie zahlreich beiſammen ſitzen, 
einen herrlichen Blumengarten am Grunde des Meeres. 
Und ſie waren es auch beſonders, welche die Aquarien in 
England ſchnell in Aufnahme brachten. Sobald man 
ſie aber aus dem Waſſer herauf holt, verſchwindet die 

Farbenpracht und ſie ziehen ſich zuſammen, ſchieben dann 
auch gewöhnlich die langen Gekrösfäden hervor. Ihre 

Nahrung beſteht in kleinen Kruſtenthieren und Mollusken, 
die ſie mit den Tentakeln fangen und ſelbſt ſo große, daß 

dieſelben keinen Raum in ihrem Leibe finden und die 

Leibeswand zerreißen, woran aber die gefräßige Aktinie 
keineswegs ſtirbt. Aber dabei können ſie in Gefangen— 
ſchaft viele Monate lang hungern, wenn ſie nur hinläng— 
lich mit friſchem Seewaſſer verſorgt werden. Auch ſtarke 

Verletzungen ertragen ſie, erſetzen verlorene Tentakeln und 
ſelbſt die ganze Tentakelkrone wieder. Einige vermögen 
ſogar kleinere Bruchſtücke ihrer Fleiſchmaſſe abzuſtoßen, 
welche dann zu neuen Aktinien auswachſen. Dagegen 

37 
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fterben fie, in Süßwaſſer gebracht, fehr fihnell. Ihre 
Größe fihwanft von wenigen Linien bis mehre Zoll 
Durchmefjer. Wegen ihrer Lebenszähigfeit eignen fie fic) 
vorzüglich zur Beobachtung in Seewafjeraquarien und 
dauern mehre Jahre lang in denfelben aus. 

In den europäifchen Meeren kommen mehre Aftinien 
fehr haufig vor. Eine der gemeinften Arten ift die braune 
Seeanemone, A. mesembryanthemum (#ig. 544), im 
adriatifchen Meere ebenfo haufig wie an der frangöfifchen 
Küfte atlantifcher Seite. Sie hat mittle Größe, wenige 
Zoll meffend, kann fich ziemlich Tang ausjtreden und furz 
zufammenziehen und ändert in der Färbung vielfach ab, 
von roth viofet big tief dunkel olivenbraun in grün oder 
mit grünen Flecken, mit Streifen und heller Berandung. 

Sehr große Exemplare haben bis 192 Tentafeln in mehr— 
fachen Streifen. Der in der Jugend vierlappige Mund 

ändert fpäter durch ungemeine Dehnbarfeit feine Form 
vielfah. Am Außern Rande der Tentafelfcheibe ftehen 
meift hellblaue Knöpfchen, 18 bei Individuen mit noch 
nicht entwideltem fünften Tentafelfreife, 24 bei folchen 

Fig. 544. 

Braune Seeanemone. 

mit Ddiefem ZTentafelfreife, 48 bei folchen mit höchiter 

Tentakelzahl in ſechs Kreifen. Ihren Wohnplag wählt 
diefe Art vom tiefiten Ehbeftande bis mehre Fuß abwärts, 
daher man fie an einigen Küften fortwährend haben kann 
und fie denn auch fchon feit ven Alteften Zeiten befannt 
und wiederholt gründlich unterfucht worden if. Die 
Brut entwicelt ſich in der Leibeshöhle der Mutter und 
erhält Fuß und ZTentafeln erft, nachdem fie durch den 
Mund ausgeftopen frei lebt. Die an den engfifchen 
Küften heimifche A. chiococca unterfcheidet fich nur durch 
die weißen Knöpfchen an der Tentafelfcheibe, A. candida 
an der norwegifchen Hüfte durch weiße Farbe, fehr breite 
Fußſcheibe und ungemein dünne und lange Tentafeln. 

Die Arten ohne Knöpfchen an der Freisrunden Tentafel- 

ſcheibe ftellt Milne Edwards unter Paractis zufammen : fo 
die an der dänifchen Küfte auf Fucus figende P. viduata, 
grau mit fenfredhten weißen Streifen und gelblichem 
Mundrande, die norwegifche P. rosula, ganz weiß mit 
fehr dien ftumpfen Tentafeln, die fchottifche P. explo- 
rator, bräunlich weiß mit geringelten Fühlern. Aftinien 
mit fehr Furzen nicht zurückziehbaren Tentafeln, die von 
innen nad) außen ftarf an Größe abnehmen, mit glattem 

Körper und fehr großer gelappter Tentafelfcheibe typen 
die Gattung Metridium. Bei einigen ihren Arten gelang 

Polppen. 

es von den Gekrösfäden an den innern Falten befondere 
und ungemein zahlreiche Nefjelfäden zu unterfcheiden, 
welche mit ihren Enden am Rande der Falten aufligen 
und wie jene dur die Poren der Leibeswand hervor- 

treten fönnen. Von den Arten lebt die Nelfenanemone, 
M. dianthus (#ig. 545), in der Nordfee und dem Stanale 
auf Steinen und Conchylien, Leicht Fenntlih an ihrer 
tief fünffappigen Tentafelfcheibe, den fehr zahlreichen und 

Nelfenanemone. 

ganz Furzen, blos papillenähnlichen Tentakeln, deren 
innere weiß, die Außern braun find, während der Körper 
röthlich graut. Aus dem Rande des Fußes fprofjen zahl- 

reiche Knospen hervor, welche zu neuen Individuen heran— 
wachfen und mehr Brut liefern als die fpärfich erzeugten 
Gier. In viel größerer Tiefe an der grönländifchen Küfte 
wohnt M. nodosum, röthlich weiß mit Längsfurchen, mit 
96 furzen rothen Tentafeln und Fleinen Warzen am Rande . 
der Scheibe. Die nur durch gleiche Tentakeln auf nicht 
lappig getheifter Scheibe Fenntlichen werden unter Disco- 
soma vereinigt. Zu diefen gehört die riefigfte Aftinie, D: 
giganteum, ausgebreitet bis zwei Fuß breit, gelblich oder 

grünlich grau, mit ganz furzen, grünen und violet be= 
randeten Tentafeln, im rothen Meere. Eingezogen mißt 
fie noch fehs Zoll im Durchmeffer. Die warzige See- 
anemone, D. brevieirrhata (Fig. 546, a Fuß, b Kopf: 

fcheibe), im Mittelmeer heimifch, ift bläulichgrau mit fehr 
furzen Fegelfürmigen durchfcheinenden Tentakeln. Die 

Fig. 346. 

Warzige Seeanemone, 

unter Corynactis begriffenen Aftinien haben gefnöpfte 
oder Feulenförmige Tentakeln, fo die rothmeerifche C. 
quadricolor, bräunfich mit weißen Tentafelfeulen. Cap- 
nea ſchließt fich den eigentlichen Aftinien enger an, unter- 
ſcheidet fih aber dennoch auffällig durch eine befondere 
am obern Rande gelappte Oberhaut. Ihre fehr Furzen 
zurücziehbaren Tentafeln ftehen fehr getrennt von einan- 
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Big. 547. 

Blutrothe Seeanemone. 

der. Die bfutrothe Seeanemone, C. sanguinea (Fig. 547), 
an den Küften Irlands, grellt roth mit etwas orangefar- 
benen Tentafeln. Dagegen berühren fich bei Dysactis die 
Tentafeln am Grunde und die des innern Kreifes find fehr 
fang und einander gleich, die des Außern kurz und ungleich, 
3. B. die fchlanfe, braune, blau geftreifte D. biserialis. 

Während alle eben aufgezähften Aftinien eine glatte 
Leibesoberfläche haben, giebt es noch viele mit dichten 
Warzen, welche im Habitus und den befonderen Merk- 
malen jene zum Theil wiederhofen. Unter diefen entfaltet 
die Gattung Cereus einen über alle Meere verbreiteten 
großen Artenreichthum. Keine einzige ihrer Arten hat 
farbige Knöpfchen am Kelchrande. Kinige vertheifen ihre 
Warzenhöcker über die ganze Seitenfläche des Körpers, 
wie die an den europäifchen Küften gemeine rothe See— 
neſſel, ©. coriaceus (Fig. 548 aufgefihnitten, bei a dag 

Periſom, bei b die Kammern, e Die Tentakeln, d der 
Mund, e der Magen, f die Fortpflanzungsorgane), welche 
fhon von den Alteften Beobachtern Rondelet, Geßner und 

Aldrovani abgebildet worden ift. Ihre Färbung gebt 
aus roth in grün und die grauen kurzen dicken Tentafeln 

Rothe Seeneffel. 

haben breite rofenrothe Binden. Die Warzenhöder, 
welche 3. Haime für wirffihe Saugnäpfe erklärt, find 
unregelmäßig geordnet. Bei C. bimaculatus an der 
ſchwediſchen Küfte bilden die fehr Fleinen Warzenhöder 

ſenkrechte Reihen am gelben Körper und die ZTentafeln 
ringeln fich gelblich grau und grünlic grau. Unter den 
Arten mit längern Tentafeln erfcheint die geringelte See— 
nefjel, O. gemmaceus (Fig. 549), als die gemeinite an 
den europaifchen Küften. Sie ift mit Fleinen Warzen in 
dicht gedrängten Längsreihen dicht befeßt, blaßroth in 
hellgrün und an den Tentafeln weiß und grün geringelt. 
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©eringelte Seeneffel. 

C. thalia an den englifchen Küften ift grünfich blau, mit 
etwa dreißig Längsreihen von je 25 Warzen, deren obere 
ſich verlängern und mit 48 dicken bräunlichgrauen Ten- 
tafeln in zwei Kreifen. Viele andere bewarzen nur die 
obern Segenden ihrer Zeibesfeiten und unter diefen Fommt 
die bunte Seeneffel, C. bellis, fehr häufig im Mittefmeer 
und dem atlantifchen Oceane vor. Diefelbe vermag ſich 
ungemein lang zu ftreeden, ift mit einer dünnen blaßgelb- 
fichgrauen Haut beffeivet und nur am Kelchrande be= 
warzt. Shre Tentafelfcheibe wellt fich gern ftarf und er— 

fcheint dann weiß und grau ftrahlig, die Tentakeln felbft 
find fehr zahlreich, Fury und dünn, nad innen verfürzt 

und fein grau und weiß geringelt. O. aurantiacus im 
Bufen von Neapel iſt im obern fein bewarzten Theile 
braun, im untern glatten weiß mit ſchön rother Marmo— 
rirung, ihre grünen Tentafeln rothſpitzig. — Alle Arten 
mit farbigen Warzen am Selchrande verweift Milne 
Edwards unter Phymactis, fo Ph. Sanctae Helenae an 
der gleichnamigen Infel, dunfelrothbraun mit hellrothem 

Munde, und andere außereuropäifche. 
Die Seeneffeln mit durchbohrter Leibeswand, aus 

welcher die langen Gefrösfäden hervortreten, auch bei 
plöglichem Zufammenziehen lange Wafferftrahlen hervor— 
fhießen, bilden einen befondern Formenfreis, ben der 
perforirten Aftinien, wiederum in einigen Arten fehr ges 
mein an unfern Küften und der Beachtung werth. Ihre 
Gattung Adamsia befißt folche Poren nur am untern 

Theile in der Nähe des Fußes und feine Knöpfchen am 
Kelchrande. A. effoeta ftreift ihren walzigen, breitfüßigen 
Körper gelblichgrau und röthfichhraun und ringelt ebenfo 
die Tentafeln. Sie ift fo haufig im adriatifchen Meere, 
daß fie in Trieft alltäglich auffigend auf Murex brandaris 
auf den Markt kömmt, natürlich mit völlig eingeftüfpter 
Tentafelfcheibe, aber oft mit vorgeftredten rothen Gekrös— 
fäden, welche bisweilen das ftachelige Schnedengehäufe 
mit einem zarten grellrothen Fadennetze überziehen. Auch) 
an den atlantifchen Küften gehört fie zu den gemeinen 

Arten. A. palliata, ebenfalls im Mittelmeer, hellgelblich— 
weiß mit rothen runden Flecken, orangerothem Sceiben- 
rande und feinen weißen Tentafeln, feßt ſich am Tiebften 
auf folchen Schneckengehäuſen feft, welche von Bernhards- 

frebfen bewohnt find. Ueberhaupt wählen diefe Aftinien 
37* 
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faft fümmtlich Schnecken zu ihrer Anſiedlung, durch welche 
fie unfreiwillig, aber doch gern zum Drtswechfel genöthigt 
werden. Einige Arten fiheinen fogar ſtets von denfelben 
Pagurenarten fi tragen zu laſſen und die Gaftfreund- 
ſchaft zwifchen beiden hat Daher noch eine befondere 
räthfelhafte Beziehung. Auch in der Nordfee und in den 
entfernteften tropifhen Meeren leben Adamſien. Bon 
ihnen unterfcheiden fi) die wenigen Nemactisarten, daß 
fie die Boren in der Nähe des Scheibenrandes und auf 

diefem felbft Knöpfchen haben. 

4. Styanthus. 

Aftinien von fehr geſtrecktem Körperbau mit dünnem 
zugefpigten Fuße, welcher kaum geeignet ift, auf breiter 
fefter Unterlage ſich feftzufeßen und die Thiere vielmehr 
nöthigt, in Schlamm oder Sand fich einzugraben, Der 
fehottifche Syanth, I. scoticus (Fig. 550), an der Küſte 

Schottlands in vier Klafter Tiefe, ift beſonders fchlanf 
und im Fußtheile fpißig verdünnt, vofafarben mit weißen 
Längsftreifen und hat zahlreiche fadendünne grüne Ten— 
tafeln mit brauner Längslinie. Der neuholländifche I. 
clavus ift Flein, zart durchfiheinend mit nur zwölf fehr 
furzen ZTentafeln, 

Ilyanthus. 

Fig. 550. 

Schottifcher Ilyanth. 

Die Eowardfien fondern auf dem mittlen Theile ihres 
fchlanfen Körpers einen dicken zähen Schleim ab, welcher 
Sandförner und Mufchefftückchen feft verflebt und dadurch 
eine Röhre bildet ganz ähnlich der mancher Röhrenwürmer. 
Wie diefe vermögen fich denn auch die Edwardſien in Das 
Rohr zurückzuziehen, und mit demfelben aufrecht im Sande 
oder Schlamme zu fteden. Sie find übrigens fehr leb— 
hafte, bewegliche und gefräßige Aftinien in den europäi— 
ſchen Meeren. Unter den Arten mit zweireihigen Tentafeln 
lebt E. vestita (Fig. 551) im Mittelmeer und fennzeichnet 
fich durch 32 fehr fange Tentafeln im äußern Kreife und 
Durchfcheinendheit ihres Körpers. E. beautempsis an 
der atlantifchen Hüfte dagegen hat einreihige ſchön voth- 

gelbfpigige Tentafeln und einen goldgelben Mundkegel. 

5. Minyade. Minyas. 

Frei bewegliche, ſchwimmende Aftinien und zwar 

mittelft einer nach außen geöffneten Luftfammer im Fuß— 

Polppen. 
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theile des beutelförmigen Körpers, der ſich niemals feft- 
zufeßen fcheint. Wegen diefer freien Beweglichfeit ver- 
wies Cüvier, dem wir die erfte nähere Kenntniß diefer 

merkwürdigen Thiere verdanfen, diefelben zu den Si— 
punfeln (vergl. Band IV. Seite 533), aber Lefueur er- 
kannte bei der anatomifchen Unterfuchung ihre entfchiedene 
Aftinien » DOrganifation. Die wenigen Arten gehören 
den warmen Meeren an, feine einzige den europäifchen. 

Einige derfelben befigen kurze einfache Tentafeln und an 
den Leibesfeiten bewarzte Längsrippen, fo die am guten 
Hoffnungscap Lebende M. cyanea, ſchön azurblau mit 

weißen Warzen und drei Kreifen weißer Tentafeln. Da— 
gegen hat die antilfifche M. olivacea fehr furze warzige 
Tentafeln, welche im äußern Kreife gelappt erfcheinen. 

Noch einige Aftinien zeichnen fich durch den Befik 
von zweierlei Tentafeln, nämlich einfachen und zufammen- 
geſetzten aus und werden deshalb als eigene Gruppe, 
Phyllaktinen zufammengefaßt. Bei der typifchen Gat— 
tung Phyllactis mit glattem Zeibe bilden die zuſammen— 
gefeßten Tentakeln den außern, die einfachen den innern 

Streis. Ph. praetexta in der Bucht von Rio Saneiro 
fißt auf Steinen feſt und bededt fih mit Sand, Ihr 
walziger Leib ift glatt, fleifchroth, mit Linien vother 
Punkte gezeichnet; ihre Außern Tentakeln gleichen oliven- 
braunen gelappten Blättern und find zu etwa funfzig vor- 

handen. Die Arten mit warziger Oberfläche ftehen unter 
Oulactis, jo die peruanifche Ou. concinnata mit furzem, 

an beiden Enden erweiterten Körper, pfriemenförmigen 
innern und blattartigen Außern Tentafeln. Bei Rho- 
dactis fteht zwifchen dem Außern und innern Kreiſe ein— 
facher Tentafeln ein Kreis vieläftiger. Deren einzige Art, 
Rh. rhodostoma, im rothen Meere ift grauröthlich mit 

rofigem Munde und aelbbraunen Tentafeln. 
Die Gruppe der Thalafjanthinen charafterifiren zu— 
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fammengefeßte Tentakeln. Bei Thalassianthus ftehen 
diefelben auf Aftigen Stämmen und haben fehlanfe vier 
fiederige Zweige: Th. aster im rothen Meere von ge— 

drungenem Bau, ftahlblau, mit zahlreichen dünnen Ten— 
tafeln. Bei Actinodendron fchwellen die Tentafelzweige 
die an und bedecken fih mit Warzen. Die durd) ihre 
ftarf neffelnde Straft befannte Art, A, arboreum an der 

Küfte von Neu-Guinea punftirt ihren röthlichen Leib 

tothbraun und hat fehr ftarfe hellgelbe, braun geftreifte 
ZTentafeln. Dagegen befißt Actineria Tentafeln mit ein= 
fahem Stamme und mit zerftreuten äſtigen Fädchen. 
Shre Art lebt an der Infel Tonga und andere ver 
wandte Gattungen im rothen Meere, 

Zoanthus. 6. Zoanthe. 

Die Zoanthen oder Lederforallen fchließen ſich als 
eigenthümlicher Typus den Aftinien eng an, unter 
fcheiden fih von denfelben aber ziemlich auffällig durch 
ihre derb Tederartige Hülle mit lofen Sfleriten, aug deren 

breiter Baſis die Sprößlinge herworfnospen und fi nicht 
ablöfend Kolonien bilden. Die Gattung Zoanthus be- 
ruht auf nur wenigen außereuropäifchen Arten, deren 

Sprößlinge aus einer teppichartigen Ausbreitung hervor- 
fproffen. Wir erwähnen von ihnen Solander's Zoanthe, 
Z. Solanderi (Fig. 552 A.), auf Seetang und Steinen 

in den wejtindifchen Gewäfjern, röthlichgelb mit blauen 

Zoanthen. 

Flecken und weißen Linien und mit kurzen Tentafeln auf 
braunrother Scheibe. Z. Bertholeti im rotben Meere 
bildet neßförmig verbundene Ausläufer, aus welchen dicht 
gedrängt die walzigen Bolypen mit. Feulenförmigen Ten— 

tafeln hervorfproffen. Viele andere Lederforallen wachen 
aus einer nur häutigen Fußausbreitung hervor und blei= 
ben getrennt von einander oder ftehen fo dicht beifammen, 
daß fie eine dicke Mafje darftellen, am deren Oberfläche 
die Einzelthiere nur frei hervortreten, wenn fie ſich, um 

Nahrung zu fuchen, recht lang ausſtrecken. Diefe werden 
gegenwärtig unter Palythoa in eine Gattung zuſammen— 
gefaßt. Die Warzenzoanthe, P. aurieula (Fig. 552 C.), 
in den antillifchen Gewäſſern erreicht bisweilen Hand» 

größe umd zeigt furze rothe walzige Bolypen mit grün- 

licher Scheibe und 26 bis 30 Tentafeln auf derfelben 
in einfachem greife. P. denudata in der Bucht von 
Neapel hat fchlanfere Polypen mit drei Tentafelfreifen, 
P. fuliginosa im rothen Meere dünne Feufenförmige 
Polypen mit zwei Kreifen braun und weißgeringefter 
Tentakeln. P. ocellata (Fig. 552 B.) an St, Domingo 
gehört zu den fehr dicken Lederſtöcken mit rothen Bolypen. 
Bei nod andern treten die Einzelthiere nur als ſchwache 
Warzen aus der dicken Ledermaffe hervor, 3. B. bei P. 
flavoviridis im vothen Meere, deren Bolypen gelblichgrün 
find und fechzehn durchfcheinende Tentafeln im einfachen 

Kreife haben, P. argus ebenda mit vierzig Tentafeln in 
zwei Streifen u. a. 

Zweite Familie. 
Polyaktinien. Polyactinia. 

Die Volyaktinien haben mit den eben vorgeführten 
Sleifchpofypen und mit der nachfolgenden Familie der 
Dodefaftinien gemein, daß ihre Tentafeln und innern 
Falten mit zunehmendem Alter durch Einfchiebung neuer 
fi) vermehren und gewöhnlich zwei oder mehr Kreife 
bilden. Deshalb werden alle in eine Hauptgruppe, die 

der Polycyclien vereinigt, zum Unterfchiede von den in 

die zweite Hauptgruppe als Monochclien vereinigten 
Familien der Röhrenpolypen, Iſideen und Gorgonien, 
deren Tentafelzahl fi mit dem Wachsthum nicht fteigert. 
Zum Unterfihiede von den Sleifchpolypen haben nun die 
Bolyaktinien und Dodefaftinien ftetS einen feften Falfigen 
Polypenſtock und werden daher beide jenen gegenüber 
in eine Gruppe als Lithophyten oder Sflerodermata 
zufammengefaßt. Sie find die hauptſächlich Riff- und 

Snfelbildenden, die eigentlichen Steinforallen, Die in 
frübern Schöpfungsperioden beſonders manichfaltig und 
noch in eigenthümfichen, den gegenwärtigen Meeren 
fehlenden &ormenfreifen auftraten. Wir befchäftigen 
uns bier zunächft mit der fehr formenreichen Gruppe der 
Bolyaktinien, welche Milne Edwards unter dem Namen 

der Sclerodermata eporosa von den Dodefaftinien trennt. 
Ihre Stöcke find dicht Falfig, fehr gewöhnlich außen 
fängsgerippt, in den Kelchen mit fehr entwicelten derben 
Sternlfamellen in mehren reifen verfehen und Ddiefen 

entiprechend beißen die Polypen fehr zahlreiche, meift Furze 

und felbft blos warzenförmige Tentafeln. Im Einzelnen 
zeigen die Mitglieder erhebliche Unterfchiede, welche aber 

erft in der Bildung der Korallenſtöcke forgfältig unter: 
fucht worden find, an dem weichen Polypenleibe meift 
noch nicht beobachtet worden find. Allerdings befundet 
gerade in dieſer Familie der in feinen Theilen fehr aus— 

gebildete Korallenftock die umfasjenpften Beziehungen zum 
weichen Thierleibe. Derfelbe zeigt ung ftets eine ftarfe 

äußere Kelchwandung und innerhalb derfelben die ſchön 
ausgebildeten Strahlenfamellen. In jungen Kelchen 
find deren nur fechs vorhanden, aber mit zunehmender 
Höhe und Dicke fchieben ſich neue Kreife ein, fo daß 
12, 24 u. f. w. Lamellen gezählt werden. Die von die— 
fen begrenzten Kammern feßen entweder big in den Grund 
des Kelches hinab oder find nach unten durch Balken und 

Böden abgefihloffen. Ihre weitere Vergleichung führt 
auf befondere Eigenthümfichkeiten, welche Eleinere Formen— 
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freife charafterifiren. Diefe wollen wir nad) ihren wich— 
tigften Iebenden Typen kennen Iernen. 

1. Pilzkoralle. 

Die Pilzforallen laſſen ſich als ftarfverfaffte und 
niedergedrückte breite Aftinien betrachten. In der That 
überwiegt ihr breiter Durchmeffer fehr gewöhnlich die Höhe 
und da fie zugleich große und fogar riefenhafte Bolypen 
find: fo erfennt man ihre Korallen Leicht ſchon am all= 

gemeinen Habitus, der pilze, kegel-, halbfugeligen oder 
breiten, flachen Geftalt mit den fehr zahlreichen hoch her— 
vorftehenden Sternlamellen. Diefe Stöde find einfache, 
Einzelthieren gehörig und nicht unmittelbar fetgewachfen 
oder fie bilden Colonien und wachfen feſt. Erftere trei— 
ben niemals Knospen, feßtere bilden Knospenſprößlinge. 

Der ganze Stod ift völlig von dem weichen Mantel des 
Thieres eingehüllt. Die kurzen Tentakeln ftchen uns 
regelmäßig auf der Scheibe vertheilt. Die Sternlamellen 

zähneln oder beftachelm ihren obern freien Rand, tragen 

an den Seiten Warzen oder Stacheln, welche fih zu 
Querbälfchen entwideln, und find bisweilen perforirt. 

Die Pilzforallen haben entweder eine ftachelige und 
fein poröfe äußere Wand als Achte Fungien oder eine 
platte nicht perforirte Wand als Lophoferinen. Erftern 
fehlt der äußere Falfige Ueberzug, die Epithefa gänzlich. 
AM ihre Gattungen gehören fernen Meeren an, feine hat 

europäifche Arten, d. h. in den heutigen Meeren, wohl 
aber foffife in Europa aufzuweifen. Die typifche Pilze 
foralle, Fungia, bildet ſtets einfache ſcheiben- oder linſen— 
fürmige Stöde mit wagrechter und geförnelter und durch— 
Löcherter Unterfeite ohne Anheftungsfläche und mit hohen 
zahlreichen, am innern Ende verbundenen Gternleiften. 

In der Jugend mehr Freifelförmig geftaltet ift er feſtge— 
wachſen, Löft fich fpäter aber los und verwächft die Haft: 
fläche völlig oder es bleibt an deren Stelle nur ein Wärzchen 
oder ftielförmiges Spitzchen zurück. Die unregelmäßige 
Durchlöcherung der Unterwand verſchwindet ebenfalls mit 
zunehmendem Alter bei einigen Arten. Die fonft ge 
wöhnlich vertiefte Becherzelle ift hier durch gänzliche Ver— 
fümmerung des Randes und die beträchtliche Erhöhung 
der Sternleiften mehr minder hoch gewolbt, nur in der 
Mitte tiefgrubig. Die Balken zwifchen den Lamellen 
pflegen ſehr ftark zu fein. Da die ausgewachfenen 
Fungien nicht feftgewachfen find: fo fünnten fte ſich be— 
wegen und man glaubte fogar, daß fie mit ihren wenig— 
ften bei einigen Arten gefnöpften Tentafeln kröchen, allein 
die Muskulatur ift zu ſchwach, als daß fie den fehweren 
mafligen Stock von der Stelle fchaffen könnte und man 
hat abfichtlih auf die Mundfeite gefehrte Thiere ſich 
nicht umwenden ſehen. Die Arten haben zum Theil 
Stacheln an den freien Rändern ihrer Sternfeiften und 
bilden einen freisrunden Stod, fo die gemeine Pilze 
foralfe, F, patella (Fig. 553 junges Eyemplar, a von 

oben, e von der Geite, b von unten), im rothen und 
indischen Meere. Sehr große Exemplare pflegen un— 
regelmäßig gerandet, unterfeits etwas convey, oben mehr 

gewölbt zu fein. An der Anheftungsftelle in der Jugend 
bleibt Tange eine Warze fichtbar, welche erft im Alter ganz 
fhwindet. Die Unterfeite trägt Dicht gedrängte ſpitz— 
höderige Rippen. Die Sternfeiften bilden fieben, acht, 

Fungia. 
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Gemeine Pilzkoralle. 

felten mehr Kreife, find fehr dünn und die Zähne ihrer 
Ränder ſitzen ftreifig an den Seiten hinab. F. dentata 
in den oftindifchen und chinefifchen Gewäſſern hat eine 

tief concave Unterfeite mit ftarfen Stacheln, welche in der 
Mitte unregelmäßig ftehen, an der hochgewölbten Ober- 
feite fieben Kreife von Sternfeiften mit feinftacheligen 
Rändern. Andere Arten dehnen fich überwiegend in die 
Zinge aug, wie F. Ehrenbergi im rothen Meere mit 
800 Sternfamelfen und F, echinata im indifchen Dceane. 
Noch andere Arten zähneln ihre freien Leiftenränder Außerft 
fein, nur nach innen ftarf, wie F. scutata im rothen 
Meere mit über 300 Sternleiiten. 

BZufammengefeste Pilzkorallen, bei welchen die deut— 
lich geftrahlten Becher fih um einen freien mittfen ordnen 
und die gemeinfchaftliche Unterfeite ſtark ftachelig ift, 

werden auf Dana’s Vorfchlag unter Halomitra vereinigt. 

Die oftindifche H. pileus zeigt an der Unterfeite große 
unregelmäßige Löcher, zahlreiche Stacheln und dicke War- 
zen, oben drei Kreife von Strahfenfeiften und in der cen= 
trafen Grube ein Säulen. Eng an fie an fehließt ſich 
die oftindifche Gattung Herpetolitha. 

Die Lophoferinen treten in den heutigen Meeren nur 
ſehr vereinzelt auf, in der Gattung Cyeloseris mit runs 

den Stöcken, wagrechter körnig gerippter Unterfeite und zahle 
reichen innen verbundenen Sternleiften, Lophoseris mit 
zufammengefeßtem blättrig lappigem Stocke, zuſammen— 
fließenden Kelchen und höckerigen Sternleiſten, Pachyseris, 
Leptoseris und noch einigen andern ſehr feltenen Formen. 

2, Sternforalle. 

Die Sternforallen find durchweg maffige Formen, 

aus mehren big fehr. zahlreichen Becherzellen gebilvet, welche 

Astraea. ' 



Slumenkorallen. 

allermeift durch Theilung fih vermehren und eng ver- 
bunden oder ganz mit einander verfchmofßgen find. Die 
Wände der Zellen erfcheinen niemals durchlächert, aber 
die Lamellen durd) zahfreiche ftarfe Querfeiften verbunden. 

Der Sormenfreis ift einer der reichſten und wichtigften in 
der ganzen Klaſſe. Er liefert das Hauptmaterial zu den 
Korallenriffen und zeichnet fih außer durch die riefige 

Größe feiner Mitglieder, welche bis auf zwanzig Fuß 
fteigt, noch durch bunte prächtige Färbung der Polypen 
aus. Befonvders haben Dana und Milne Edwards die 

Gattungen fehr zerfplittert und Scharf harafterifirt. Nur 
die wichtigften derfelben beanfpruchen unfere Aufmerk- 
famfeit. Sie find Achte Aſträen, wenn ihre Sternleiſten 
oben gezähntrandig und innen zuweilen ferbig find, oder 
aber Eusmilinen, wenn ihre Sternfeiften oben und innen 
ganzrandig, fchneidend find. 

Die eigentlichen Aſträen bilden ihre Familienſtöcke 

entweder durch Knospung oder durch Selbittheilung. 
Im eriten alle fproffen die Knospen am Grunde hervor, 

ftofonenartig bei den Aftrangien, oder fie fproffen feitlich 
und nur ausnahmeweife aus dem Sterne hervor, dieſe 

vereinen ihre Polypenkelche in mafjige Stöde bei den 
Aſträen im engern Sinne oder fie trennen die Kelche auf 
äftigen und blättrigen Stöden bei den Gladocoraceen. 

Unter den Aſtrangien fallen ung zwei Gattungen be= 
fonders auf, Cylicia und Astrangia. Erſtere beffeidet 

ihre Kelchwand mit einer vollftändigen Epithef und hat 
ganzrandige Hauptiternleiften. Die Stöde breiten fid 
auf fremden Körpern aus und beftehen aus einander blos 

genäherten Kelchen, fehr kurzen, walzigen, ziemlich 
freisrunden mit dünnen Sternfamellen, von welchen die 
untergeordneten ihre Ränder tief zähneln. Sie find von 
winziger Größe und leben nur in tropifchen Meeren: 
C. rubeola an Neufeeland, fihon hellroth mit grünem 
Scheibenring, die Kelche Freisrund mit fehr großer und 
tiefer Grube und drei Kreifen von Sternleiften; C. Ver- 
reauxi an Neuholland mit vier Zamellenfreifen. Die 

Gattung Astrangia unterfcheidet fih durch nackte feinge- 
rippte Kelchwand und Lauter zahnrandige Lamellen: 
A. astraeiformis an den Küften der vereinten Staaten 
drangt ihre Kelche nah zufammen, fo daß einige derfelben 
eckig werden, während andere freiere rund bfeiben; ihre 
Sternleiften ftehen in drei Kreife georonet. 

Unter den Gladocoren beſitzt Cladocora eine mäßig 
dicke, faft in ganzer Höhe unbedeckte Kelchwand und innen 
um das Säulchen herum Pfählchen vor faft allen Stern- 
Tamellen. Ihre Kelche find verlängert walzenförmig, 
freisrund, die Sternlamellen bilden ſechs Syfteme, find 

feitfich geförnt und randlich fein gezähnt. Die Polypen 
haben 32 bis 36 gleichgroße, am Ende ſchwach gefnöpfte 
ZTentafeln, welche fein bewarzt find. Die Arten heimaten 

mehr in milden gemäßigten als in tropifchen Meeren und 

find im Mittelmeere fchon feit Jahrhunderten befannt. 

Gemein ift dafelbjt Cl. caespitosa, Dicht gedrängte Rafen 
mit langen etwas gebogenen Kelchen, deren fehr fein ge— 
rippte Oberfläche mit einer äußerſt dünnen Haut be— 
leidet if. Don den vier Kreifen der Sternlamellen ift 
der vierte ſtets unvollftändig, die Zahl aller Lamellen 
32 bis 36. Die ebenfalls mittelmeerifche Cl. stellaria 
unterfcheidet fi durch die vollſtändige Entwicklung der 
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vier Lamellenfreife, Cl. debilis an Madeira durch gänz— 
fiche Verfümmerung des vierten Kreifes und die fehr 
feinen Kelche. Diele andre Arten Fommen foffil vor. 

Die maſſigen Stöcke der eigentlichen Aftraen zeigen 

eine erſtaunliche Manichfaltigfeit in ihrem feineren Bau 
und find danach neuerdings in ein ganzes Heer von 
Gattungen aufgelöft, deren fpecielle Charafteriftif jedoch 
nur bei Benußung einer fehr reichhaltigen Sammlung 
die Aufmerffamfeit feſſeln kann. Unter denen mit fcharf 
gefchiedenen Kelchen iſt Heliastraea durch zahlreiche 

lebende Arten für ung wichtig. Sie hat Rippen zwifchen 

den mehr oder minder erhöhten Kelchen, dichte und am 
ganzen freien Nande gezähnelte Sternfeiften, ein wohl 

entwiceltes Säulchen in der Mitte des Kelches, zahlreiche 

Balken. Die Sprößlinge fnospen überall zwifchen den 
Kelchen hervor und fo entfteht ein rundlicher maffiger 
Stod. Einige Arten entwideln vier vollftändige Lamellen- 
freife in ihren hohen Kelchen: H. Forskaelana im rothen 
Meere mit ftarfen ungleichen gezähnten Rippen an der 

Dberfläche der Freisrunden diefrandigen Kelche, mit dicker 

Epithek, ungleichen, Dichtgedrängten, nad innen ftarf 
verdünnten Lamellen und mit ſchwach entwickelten 
Säulchen in deren Mitte. H. heliopora mit niedrigen 
enger ftehenden Kelchen, deren Rippen abwechfelnd fehr 
dick und fehr dünn find, deren centrafes Säulchen ftarf 
entwicelt, die Lamellen drei vollftandige und einen un- 

vollftändigen Kreis bilden und am Nande ftarf gezähnt, 
an den Seiten fchwach gefürnt erfcheinen. Andere Arten 
haben große Kelche, wie die amerifanifche H. cavernosa, 
wo fie fehr getrennt von einander fich ftumpffegelig er— 
heben, dicht gedrängte ungleiche Rippen, ein ftarfes Säul- 
chen, einen völlig rudimentären vierten Zamellenfreis be- 

fißen. Don den Arten mit drei Zamelfenfreifen febt 
H. radiata an den amerifanifchen Küften, H. annuligera 

an Neuholland, H. stellulata mit viel Fleinern Kelchen 

in Oftindien. Bei der oftindifchen H. acropora erfcheint 
auch der dritte Kreis der Sternlamellen in den fehr nie= 
drigen Kelchen unvollftändig. — Die Gattung Cypha- 

straea fpaltet ihre Sternfamellen in der innern Hälfte und 

verbindet ihre Kelche durch eine fehr dichte Exothek, deren 
Oberfläche ſtark gefdrnt oder ftachelig ift. Ihre Arten 
bilden nur fehr Fleine Kelche. C. Savignyi im rothen 
Meere mit unvollftändigem dritten Zamellenfreis und 
vieflappigem Stocke, C. Bottai ebenda mit drei voll- 
ftändigen Lamellenfreifen. — Solenastraea begreift alle 
Arten mit fehr zelligloderm Stode, Tangen, durch ftarfe 
Exothek verbundenen Kelchen, deren freie Ränder freig- 
rund find, mit fihwammiger und wenig entwickelter 

Golumella und fehr dünnen gezähntrandigen Stern— 
famellen. Einige haben drei vollftändige Lamellenfreife 
und eine rudimentäre Cofumella wie S. Hemprichana und 
S. gibbosa, beide im rothen Meere, andere eine ftarfe 
Columella wie S. Bournoni an den Antilfen und S. Fors- 
kaelana im rothen Meere. — Die früher fo ungemein 

umfangreiche Gattung Astraea wird gegenwärtig auf nur 
etwa Sieben Lebende und einige vorweltliche Arten be— 
fchränft, nämlich auf folche, deren Sternleiften regelmäßig 
und gegen die Kelchmitte hin ftärfer gezähnt, an den 
Seiten aber grob geförnt find, das in der Mitte des 
Kelches befindliche Säulchen oben warzig, unten dicht iſt. 



296 

Die Kelche eines Stodes verwachfen vollig mit einans 
der und vermehren fich durch ftern= oder randftändige 
Knospenſprößlinge. Die Wände der Kelche pflegen fehr 

dünn zu fein und werden bisweilen in Folge der Ver— 
wachfung fogar undeutlich. Einige Arten zeichnen fich 
durch Unvollftändigfeit des vierten Lamellenkreiſes aus. 
So die ftrahlige Afträe, A. radians, im indifchen Ocean, 
deren Stock oft auf Voluten feftgewachfen oder häufiger 
völlig Fugelig und frei ift. Die vieledigen Kelche er— 
füllen dichte Strahlenleiſten in drei vollftändigen Kreifen. 
Andere haben vier vollftändige Strahfenfreife, z. B. A. 
siderea in den antiflifchen Gewäffern, deren Kelche durch 
deutliche erhabene Leiften von einander getrennt find. Die 
Aſträen, welche ihren Stoc mit einer Epithef beffeiden, 
die Kelchwände unten nur unvollfonmen verfchmelzen 
und das Säulchen in ganzer Höhe ſchwammig bilden, 
werden unter Prionastraea zufammengeftellt. Ihre viel- 
feitigen Kelche find tief, oben leiftenartig umrandet, die 
Lamellen dünn, fehr fein gefürnt und am Rande ftarf 

fügezähnig, die Anospenbildung randlid. Wir heben 
aus der großen Anzahl nur ein Baar beifpielsweife her— 
vor, Die Wabenforalle, Pr. abdita (Figur 554), 
im indifchen Oceane bildet fechsfeitige tiefe Becherzeflen 

(ill 
Wabenkoralle. 

mit deutlichem Säulchen in der Mitte, vier fehwierig 
unterfcheidbaren LZamellenfreifen und unregelmäßigen 
Balken zwifchen den fehr dünnen Zamellen. Pr. tesse- 
rifera im vothen Meere befigt minder tiefe Becherzellen 
mit 30 bis AO Sternleiften und niedriger Umrandung ; 
Pr. Hemprichi ebenda mit wenig entwidelter Golumella 

und 32 abwechfelnd gleichen Lamellen, deren fchiefer Rand 
fehr fein gezähnelt if. Die ganz ähnlichen, aber ges 
lappten Aftväenftöde ohne Epithef und mit völlig ver 
ſchmolzenen Kelchwänden typen die Gattung Metastraea, 
z. B. M. aegyptorum halbfugelig und frei mit 24 Stern— 
famellen in den dünn berandeten Kelchen. 

Während alle bisher erwähnten Afträen fih durch 
Knospung vermehren, gibt es auch ſolche, die einfach) 
bfeiben oder durch Theilung ihre Familienſtöcke bilden. 
Auch dieſe Töfen fih wieder in zwei engere Formenkreiſe 
auf. Die eine derfelben, um die Gattung Favia ſich 

Polppen. 

ſchaarend, befteht aus maffigen Korallenftöcen, in welchen 

die unterſcheidbar bleibenden Becher nicht in Reihen ges 
ordnet find. Jene typiſche Gattung Fennzeichnen die 
durch Rippen und zellige Exothek verbundenen Kelche 
mit freier runder oder ovaler Berandung, ſchwammiger 
Gofumella und gezähntrandigen Sternfeiften. Von den 
vielen lebenden Arten bewohnt Favia dentieulata das 
rothe Meer und hat fehr genäherte Kelche mit drei voll- 
ftändigen und einem unvollfommenen Kreife fehr dünner 
fein gezähnter Sternfeiften. Die weftindifche Favie, 
F. rotulosa (Fig. 555), unterfcheidet ſich durd ihre ziem— 
fich gedrängten faft freisrunden Kelche mit wenig ent 

Weſtindiſche Favie. 

wicelter Golumella und drei Kreifen ungfeicher dicker 
Sternfeiften. Die gelappte Favie, F. lobata, im rothen 
Meere hat tiefere Freisrunde Becher als vorige am lappi— 
gen Stode und einen unvollfommenen dritten Lamellen= 
freis. Die Ananasforalle, F. ananas (Fig. 556), in 
den amerifanifchen Meeren drängt ihre hoch umrandeten 
Becher dicht aneinander und zeigt eine fehr entwicelte Colu— 
mella und drei vollftändige Kreife von Sternfeiften, nebft 
noch einem vierten unvollftändigen; F. Savignyi im rothen 

Meere bildet halbkugelige Stöde mit elliptifchen Bechern 

Fig. 556. 

Ananaskoralle. 

und 24 bis 30 fehr dicken, ftarf ftachelrandigen Stern- 
feiften. Bei F. aspera find die Kelche durch Furchen um— 
gränzt und die Sternfeiften ftarf gezähnt. Den Favien 
ſchließt fi als nädyfter Verwandte die Gattung Gonia- 
straea an, unterfchieden durch die ſchwammige, von Pfähl— 
chen umſtellte Columella und die mit einander verwach- 
fenen dicken Wände der Kelche, welche vielſeitig und ziem- 
lich tief find. G. solida im rothen Meere und an den 
Sechellen hat fechsfeitige Kelche mit drei Kreiſen fehr 
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dünner, ungemein und unregelmäßig gezähnelter Stern- 

lamelfen. G. Grayi in Auftralafien mit vier vollftändigen 
Kreifen fein geftreifter Lamellen in den fehr tiefen Bechern. 

Der den Favien zugehörige zweite Formenfreis, durch 
die einfachen oder in Rafen und Reihen zufammenfliehen- 
den Kelche ausgezeichnet, entfaltet einen größern gene— 
rifchen Reichthum, welcher bei der Häufigkeit feiner 
maffigen und fehr eigenthümlichen Stöcde in allen Samm— 
lungen zu finden ift. Er wird unter dem fehr bezeithnen= 
den Namen der Lithophyllien zufammengefaßt. Die 
Gattung Lithophyllia bildet allerdings ftets nur einfache 
Stöde mit unvollfommener oder gar feiner Epithef, mit 

dorneligen Leiften und Rippen und mit ſchwammigem 
Säulchen. Die Stöde find breit aufgewachfen umd 
haben ftarfe fehr gefürnte Sternfamellen. L. lacera in 
den amerifanifchen Meeren ift fehr ang Freifelförmig mit 
vielen Stachelrippen und ſechs Kreifen ungleicher Stern= 
feiften. Ungfeich artenreicher war die fehr nah verwandte 
Gattung Montlivaltia in den Meeren früherer Schöpfungs- 
perioden. Alle übrigen Lithophyllien bilden zuſammen— 
geſetzte Stöde, und zwar bleiben bei einigen derfelben 
die Seiten der Polypenkelche ganz frei oder verwachen 
nur unvollfommen mit ihren Wänden. Unter diefen 
zeichnet fih die Gattung Mussa durch dörnelige oder 
ftachelige Rippen und Dornenzähne an den Sternfeiften 
aus, welche nach innen fleiner werden. Die Stöde find 
vafenförmig, die Kelche außen nackt oder nur unvoll- 
fommen überzogen, innen ziemlich tief mit ſchwammigem 
Säulchen und mit ungleihen und unregelmäßigen 
Lamellenſyſtemen. Die fihon fehr fange befannte M. 
angulosa bewehrt ihre deutlichen Rippen mit nad) oben 

gerichteten Stacheln und die fünf oder ſechs Kreife bilden— 
den GSternfamellen mit ftarfen ſpitzigen Randzähnen. 

Sie bewohnt den antillifihen Deean. M. corymbosa im 
rothen Meere hat ebenfalls völlig freie Kelche oder Dies 
felben zu dreien und vieren gereiht, Die Rippen nur an 

deren oberem Theile deutlich entwidelt, die Golumella 

verfümmert und die Sternleiften in vier Kreifen und 

oben mit drei ftarfen Stacheln. Die Thiere felbft find 

blaßbraun mit gofdiger Tentafeffcheibe und Knöpfchen 

an deren Rande. Die amerifanifche M. carduus zeichnet 

fih durch hohe walzige, weit getrennte Kelche mit ein— 

fachen Stachefreihen und fehr dünnen ungleichen groß— 

zähnigen Sternfeiften aus, Bei andern Muſſaarten ver- 

fehmelzen die Kelche in Tange Reihen. So bildet die 

rothmeeriſche M. Hemprichi aus ihren Kelchen fehr tiefe 

gefaltete Thäler mit vudimentärem Säulchen und fehr 

ftachefigen ungleichen Sternfeiften, deren große durch eine 

oder drei Feine von einander getrennt werden. Die fehr 

wenigen Arten mit ſchwachen und faft gleichen Zähnchen am 

Rande der Sternfeiften find unter Trachyphyllia zufammen= 

geſtellt, fo die chineſiſche Tr. amarantum und Die roth⸗ 

meeriſche Tr. Geoffroyi. — Bei den übrigen Gattungen 

verſchmelzen die Kelhwände völlig mit einander und die 

Kelche ſelbſt bilden Reihen in den maffigen Stöden. Sie 

haben eine deutliche Mitte und ftarfe nad) innen an Größe 

abnehmende Zähne an den Sternleiften bei der Gattung 

Symphyliia, deren Arten im Uebrigen denen von Mussa 

entfprechen. 8. grandis im oftindifchen Ocean zeigt fi) 

veräftefnde große tiefe Kelchthäler mit vier Kreifen un- 
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gleicher Sternleiften, S. Valenciennesi ebenda freie Kelch— 
ränder und ftarf gezähnte Sternfeiften. Bei Ulophyllia 
mit der oftindifchen U. erispa werden die Nandzähne der 
Sternfeiften nach außen Kleiner. Andere Gattungen 
laſſen die Kelcheentra gar nicht mehr erkennen, haben aber 
noch ein aut entwideltes Säulchen von ſchwammiger 

Beichaffenheit. Hierher gehört die fehr gemeine, früher fehr 
umfangreiche, gegenwärtig auf ein Dußend febende und 
ebenfoviel vorweltliche Arten befchränfte Gattung Maean- 
drina. Ühre Becher verfließen im eigenthümlich ges 

wundene Thaler, wegen deren man diefe fehr maſſigen 
Stöde auch Hirnforallen genannt hat. Sie wachfen 
mit fehr breiter Bafis feft und find von ziemlich. dichter 
Struftur. Die Sternfamellen ftehen dicht gedrängt neben 
einander, find an den Seiten nur ſchwach geförnt, am 
Rande dicht gezähnt. Die vielgewundene Mäander- 
foralle, M. filograna (#ig. 557), im indifchen Oceane, 

nicht felten in unfern Sammlungen, bildet buckelige Stöcke 

Big. 557. 

Dielgewundene Mäandra. 

mit langen, ſtark gewundenen, aber nicht gerade fehr 
tiefen Thälern, deren Lamellen fehr dünn und dicht ge- 
drängt, ungleich und fehr fein gezähnelt find. Nicht 
minder häufig find die halbkugeligen Stöcke der M. sinuo- 
sissima in den amerifanifchen Meeren mit fügezähnigen 
Leiftenrändern. Die fehr ähnlichen Arten der Gattung 
Manicia, in der Jugend Ereifelförmig, zeigen an der Unter— 
feite ſtets feine Rippen und einen epithefalen Heberzug 
und am innern Ende der Hauptleiften einen deutlichen 
pfahlähnlichen Lappen. Die ſchon feit Jahrhunderten bes 
fannte M. areolata aug den antillifchen Gewäſſern ift in 
der Jugend geftielt kreiſelförmig, fpäter halbkugelig und 
frei, hat breite und fange Thäler mit fehr entwickelter 
Columella, fehr dünne dicht aedrängte Lamellen in drei 
Kreifen und wird von violeten, vofafarbenen, blaßgelben 
und grünen Polypen mit völlig verfümmerten Tentakeln 
bewohnt. Noch einige andere Gattungen wie Coeloria, 
Diploria, Kydnophora faffen wir unbeachtet. 

Der zweite Formenfreis der Sternforallen, die Eus— 
milien mit ganzrandigen fihneidigen Sternleiften fpielen 

38 
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in den gegenwärtigen Meeren eine minder hervorragende 
Rolle, wie die Aſträen und Mäandrinen, waren aber in 
frühern Epochen gleichfalls zahlreich vertreten. Da wir 
nur wenige von ihnen vorzuführen haben, fo wollen wir 

auf die Gliederung des Kreiſes nicht weiter eingehen. 
Eine ihrer artenreichften Gattungen tft Galaxea mit 
zufammengefeßtem dur Knospung ſich vergrößerndem 
Stode, deſſen Bolypenfelhe unten in Schichten eines 
perithefalen Cönenchymes eingefenft find, während ihr 
oberer Theil frei bleibt, ihre Wände ftarf und gerippt 

find. Einige ihrer Arten haben walzige unter einander 
parallele, Freisrunde Becher und zwar G. Lamarcki im 
rothen Meere mit drei Kreifen dünner Sternfeiften in den 
dichtgedrangten Kelchen, G. musicalis im indifhen Dcean 
mit mehr getrennten freieren Kelchen, G. Bougainvillei 
ebenda mit vier Kreifen Sternleiften; andere dagegen 
freifelförmige divergirende Fantige Kelche, fo G. fascieu- 
laris im rothen Meere mit drei Kreifen ungleicher Stern- 
feiften, G. irregularis ebenda mit unregelmäßig lappigem 

Kelchrande und ohne Säulchen, G. astraeata im indifchen 
Deeane mit zwei Kreiſen Sternfeiften in den runden Kelchen, 
u.a. Die typifche Gattung Eusmilia bildet rafenförmige 
Stöcke mit zweis und dreitheiligen Aeſten mit im Allge- 
meinen rundlichen Kelchen, deren Sternlamellen fehr dünn, 
faum geförnelt, das Säulchen fhwammig ift. Die Arten 
fommen nur in tropifchen Meeren vor und nehmen Theil 
an der Riffbildung, wenn auch nicht fo wefentlichen wie 
die Aftrien und Mäandrinen. Eu. fastigiata in Weftindien 
beffeidet feine Stelche mit einer ungemein zarten Kalfhaut 
in der untern Hälfte, berippt diefelde nad) oben ftachelig 

und erfüllt fie mit vier Kreiſen geftreifter Sternlamellen. 
Eu. aspera ebenda hat divergirende faſt nadte Kelche mit 

ungleichen ftarfen Stachelrippen und ungleichen fehr dünnen 

Lamellen in vier Streifen. Die Gattung Euphyllia unter- 
ſcheidet fich fogleich durd; den Mangel des Säulchens in 
der Mitte der tiefen Kelche, welche rafen= oder blattförmige 
Stöcke bilden und äußerſt dünne Sternlamellen haben. 
Die auftralifhe Eu. glabrescens ordnet ihre außen fehr 
feingeförnten und fchwachgerippten Kelche in Reihen und 
hat fehr ungleiche Lamellen in vier Kreifen,; Eu. turgida 

im oftindifchen Oceane bilvet die glatte Aeſte mit äußerſt 
dünnen Zamellen in fünf Kreifen; die chineſiſche Eu. fim- 
briata ijt eine große faltige Stockplatte mit vierfreifigen 

Lamellen in den eben nicht tiefen Kelchen. 

3. Augenforalle Oculina. 

Die weißen fehr feten und dickzweigigen Augen- 
forallen fommen ebenfo häufig wie die Sternforallen aus 
den tropifchen Meeren in unfere Sammlungen. Sie 
treiben ihre Knospen an den verfchiedenften Stellen und 
machen dadurch den Aftigen, niemals maffigen Stod fehr 
vielgeftaltig. Die Becher füllen fih von unten her aus 
und enthalten minder zahlreiche folide und ungleiche 
Sternfamellen als die Aſträen, an der Außenfläche nur 
Schwache Streifen oder Körnelungen ftatt der Rippen. 
Die von Lamarck zuerft begründete, neuerdings aber fehr 
befchränfte Gattung Oculina ordnet die Becherzellen an 
den glatten feſten Stöden in fpirale Reihen oder unregel- 
mäßige Dertheilung, zeigt in deren Tiefe eine fehr ent- 
wicelte Columella, umftellt von einigen SKreifen von 

Polppen. 

Pfählchen und mit Kreifen ungfeicher Lamellen. Einige 
ihrer Arten haben außen am Becherrande deutliche Streifen 
und drei reife von Sternfeiften. Die in unfern Samm— 

fungen häufige fehneeweiße Augenforalle, O. virginea 

(Fig. 558, bei a ein eingelmer Aft, bei b Durchſchnitt 

eines Bechers), kömmt aus dem indifchen Dceane zu ung 
und fällt durch ihre harten weißen walzigen Aefte auf. Ihre 
Becher treten nicht fehr fang hervor, find außen gleic)- 
mäßig berippt, innen nicht gerade fehr tief mit zwei 
Kränzchen von Pfählchen und ziemlich dicken ſtark ge— 
körnelten Sternfeiften. Die Stöde erreichen gewöhnlich 

Fig. 558. 

nur Handgröße. Die antillifche O. diffusa erfcheint 
ftärfer veräftelt, ihre Aeſte geförnelt, ihre Becher chief 
oval, ihre Pfählchen gezähnelt. Andere Arten haben 
noch einen vierten unvollfommenen Kreis von Stern— 
feiften, noch andere feine Streifung am äußeren Becher— 
rande. Die japanifche Augenforalle, O. axillaris (Fig. 
559), treibt ihre Knospen gegenftändig an den Aeſten 

hervor und in Achſeln, daher fie als befondere Gattung 
Cyathohelia von Oculina getrennt wird. Die Becher find 
anfangs Freifelförmig, ſtrecken ſich aber bei fortfchreiten- 
dem Wachsthum mehr in die Länge, erfcheinen am Nußen- 
tande vippig geftreift und enthalten vier Kreife ziemlich 
dünner geförnter Zamellen. Die bei St. Helena Tebende 
O. hirtella mit nur einem Kranze von Pfählchen um das 
Säufchen in den alternivend an den Aeſten ftehenden Bechern 
typt die Gattung Sclerohelia. Ihre dicken Aefte haben 
effenbeinernes Ausfehen, die Säulchen in den Bechern 
wohl fieben oder acht Wärzchen und die fehr ungleichen 
Sternlamellen bilden drei Seife. Unter Lophohelia 
werden die Arten ohne Pfählchen begriffen mit meift 
famellirtem Rande der fehr tiefen Becher. Die um Nor- 
wegen lebende L. prolifera förnelt ihre ſchlanken walzigen 
Aeſte und hat ungleiche dicht gedrängte, nad) innen fehr 
verdünnte Sternlamellen, die oftindifche L. anthophyllites 
unterscheidet ſich durch feinere Körnelung der fchlanfkreifel- 
fürmigen Becher. Der mittelmeerifchen Amphihelia ocu- 
lata fehlt auch das Säufchen in den alternirend geftellten 
Bechern mit drei Kreifen ungfeicher Sternleiften. Die 
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oftindifche Axohelia myriaster unterscheidet ſich von allen 
vorigen durch die völlige Gleichheit der Sternleiften, weldye 
als ſechs primäre und vier ſecundäre betrachtet werden 
müffen. Darin ftimmt fie mit der Gattung Stylaster 
überein, die ihre Becher rauh beffeidet und die Stern- 

leiften viel weniger entwicelt. Die an der Infel Bour— 
bon in fehr bedeutender Tiefe Tebende Art, St. flagelli- 

formis ordnet die Becher gegenftändig an den Aeſten und 
hat in denfelben zwölf Sternleiften, bei St. gemmascens 
im indifchen Deeane verfchmelzen die Aefte mit einander 

und die jungen Becher find feinftachelig. 

4. Kreifelforalfe 

Die in frühern Schöpfungsepochen häufiger, in den 
gegenwärtigen Meeren jedoch nur fpärfich vertretenen 
Kreifelforallen oder Turbinolien zeichnen fih von allen 
vorigen fehr charafteriftifch Dadurch aus, daß fie fich weder 
durch Knospung noch dur Selbfttheilung vermehren, ihr 

Stock alfo ſtets ein einfacher, nur eine Polypenzelle tra= 
gender iſt und eine Freifel- bis walgenförmige Geftalt hat. 

Die meiften Arten beffeiden ihre Oberfläche mit einer 
dünnen Haut oder Epithef, andere bleiben nadt. Die 
Becher find tief, die Kammern zwifchen den Stern- 
famellen bis auf den Grund Teer, ohne Balfen und 

Böden, die Lamellen felbit oft aus zwei dicht zufanımen= 
gedrückten Blätichen gebildet, ganzrandig und an den 
Seiten geförnelt. Das Säulen ijt meijt vorhanden, 
aber niemals von Pfählchen umftellt. Die Fortpflan— 

zung gefchieht nur durch Eier. Früher wurden alle Arten 
unter dem Namen Turbinolia auf Lamarck's Vorſchlag 
vereinigt, gegenwärtig gift derfelbe nur noc für eine 
Anzahl vorweltficher und die lebenden haben andere Gat- 
tungsnamen erhalten. Einige europäifche heißen Desmo- 
phyllum, nämfich die mit breiter Fläche angewadhfenen 

und mit fehr tiefem Becher ohne Säufchen und ohne 

Epithef. Das mittelmeerifche D. costatum ift ſchwach 

Turbinolia. 
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zufammengedrückt, ftarf gerippt und mit glatten, äußerſt 
dünnen Sternfeiften in fünf Kreifen verfehen. D. cerista- 
galli bei Bayonne bildet höhere Kreiſelſtöcke. Die mit 
einer Epithek beffeideten Stöde der Gattung Flabellum 

haben ein aus Verzweigungen der Sternleijten gebildetes 
fhwammiges Säulchen und find ſtets gerade und zu— 
fammengedrückt. Fl. pavoninum in den indifchen und 
hinefifchen Meeren, in der Jugend geftielt und feitfißenp, 
im Alter frei feitlich gerippt, mit fechs Kreifen ungfeicher 

Sternlamellen ; Fl. aculeatum an den Philippinen, an den 

Seiten mit Stacheln, fehr ftarf comprimirt und mit vier 
Kreifen ungemein dünner Sternfamellen; Fl. compressum 
im indifchen Oceane, in der Jugend breit feitgewachfen, 
fpäter frei, ebenfalls fehr ftarf zufammengedrüct, an der 
Bafis jederfeits mit drei ftarfen Stacheln und mit ſechs 
Kreifen fehr dünner Sternfamellen ; Fl. rubrum bei Neu— 
feefand bfeibt zeitlebens angeheftet und hat fünf Kreife 
ganz dünner Sternlamellen, der Polyp ift an den Seiten 
röthlich, auf der rothen ZTentafelfcheibe weißfleckig und 
mit weißen Tentafeln. Das ganz ähnliche mittelmeerifche 
Fl. antbophyllum hat nur vier Kreiſe dünner ſtark ges 

förnelter Sternleiften. Noch einige andere in tropifchen 
Meeren, wo auc die nächftverwandten Rhizotrochus und 
Placotrochus heimaten. 

5, Nelfenforalfe, 

Nur die Pfählchen, welche franzförmig die Columella 
umſtellen, unterfcheiden den einft fo großen Formenfreis 
der. Caryophyllien von den Kreifelforalfen, in den übrigen 
allgemeinen Beziehungen ftimmen beide mit einander 
überein und werden gemeinfich auch als gefchloffene 
Gruppe aufgeführt. Im gegenwärtigen Meeren leben fie 
nur äußerſt fpärlih, Fommen aud in den Sammlungen 

nicht gerade häufig vor, doch find fie fo vortreffliche 
Storallengebilde, daß wir fie nicht ganz unbeachtet laſſen 
dürfen. Die Arten der typifchen Gattung Caryophyllia 
find einfache ziemlich freifelförmige Korallen, welche ftets 
mit der Baſis feftgewachfen und mit deren Erweiterung 
die Unterlage zu umfaffen fuchen. Ihre Becher find faft 
freisrund und von mittler Tiefe, das Säulchen in deren 

Mitte Fraus, die Sternlamellen ungleich, geförnt, in ſechs 
Syftemen auftretend, die Pfählchen nur in einfachem 
Sranze Die Golumella umgebend, die Außenfeite der 
Becher ſchwach gerippt. Die gemeine Beherforalle, 0. 
eyathus (Fig. 560), im Mittelmeer bifdet Freifel- oder 
walzenförmige Kelche, welche außen ungleich berippt und 
mit einer Außerft dünnen Hautfchicht überzogen find. Die 
Sternlamellen find fehr die und ftehen Dicht gedrängt, die 
Pfählchen find gut entwicelt und die Thiere ſelbſt grau— 
lich mit weißgeringelten Tentakeln. Die andere mittel- 

meerifche Art, C. clavus, hat eine mehr Fegelfürmige Ge— 
ftalt und fißt mit dünnerem Fuße feft, ihr ovafer Becher 
mit fünf Streifen von Sternlamellen, deren fünfter jedoch) 
unvollftändig if, — Die wenigen zufammengefeßten 

Stöde, welche in diefem Sormenfreife vorfommen und 
durch feitfiche bafiläre Knospung entftehen, werden unter 
Coenoeyathus aufgeführt. Im Uebrigen find diefelben 
ächte Caryophyllien mit Freisrunden, außen glatten 
Berhern und vier 2amellenfreifen.  C. corsicus mit 

ftarfen Pfählchen und C. anthophyllites mit fehr Fleinen 
38* 

Caryophyllia. 
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Gemeine Berherforalle. 

Pfählchen, beide im Mittelmeere. Kinige Arten mit 
mehren Kränzen von Pfählchen und mit büſchelförmigem 
Säulchen gehören zur Gattung Paracyathus, fo P. pul- 
chellus im Mittelmeere, gerade geftreifte Kegel mit kreis— 

rundem Becher und vier Kreifen ungleicher Sternfamellen, 
und P. striatus ebenda mit geförnelter Oberfläche. 

Dritte Familie. 

Dodekaktinien. 

Die Mitglieder diefer Familie erreichen weder als 
Einzelthiere, noch in ihren alfermeift zufammengefegten 
Storallenftöcken die impofante Mafligkeit der Bolyak- 
tinien, obwohl unter Teßtern einige die größten Bäume 
und Raſen bilden. Sie unterfcheiden ſich fehr charakfte- 
riftifch won den vorigen dadurch, Daß fie nur zwölf ein= 
fache Furze fadenförmige Tentafeln und diefen entfprechend 

auch nur zwölf Falten in der Leibeshöhle, namlich fechs 
primäre und ebenfoviele ſecundäre befiken. Diefe Gekrös— 
falten verfalfen nicht fo vollftändig wie bei den Polyak— 
tinien und wir finden daher in den Zellen an den Stöcken 
entweder gar feine Sternlamellen, vielmehr diefelben feer 
bis auf den Grund, oder nur an der innern Wandung 
herablaufende Leiſten, ſechs. Balken, Böden, Säulcen 
und Pfählchen entwideln fich niemals, dagegen find ab— 
weichend von allen Bolyaftinien die Wände der Kelche 
durchlöchert, porös und hiervon entlehnte Milne Edwards 
die Bezeichnung der ganzen Gruppe mit Madreporaria 
perforata zum Unterfchiede von den Bolyaktinien, welche 
er Madreporaria eporosa nannte. Die Korallen arbeiten 

fehr thätig an der Aufführung der Riffe und zeichnen fich 
zum Theil durch die zierlichften Formen aus, welche aus 
Millionen von Einzelthieren aufgeführt find. 

Die Gattungen fondern fi) wieder in mehre engere 
Formenkreiſe, welche ſämmtlich in den gegenwärtigen 
Meeren und zwar hauptfächlich in den warmen vertreten 
find. 

Dodecactinia. 

1. Madrepore. Madrepora. 

Die Madreporen im weiteften Sinne bilden Aftige 
ſehr poröfe Stöde mit deutlich entwickelten Sternfeiften 
in ihren kleinen dicht gedrängten Zellen. Bei einigen 

Polppen. 

entwickeln fich zwei diefer Sternfeiften überwiegend und 
reichen bis in die Mitte der Zelle, welche dadurch in zwei 
Hälften getheilt wird. Diefer Charakter beftimmt wefent= 
lich den heutigen Umfang der fehon von Linne eingeführten 
Gattung Madrepora. Ihre Stöde find ſtark veräftelt, 
gebüfchelt oder gelappt, die Zellen treten mit Fleiner Die 
umrandeter Deffnung ringsum an den Aeften hervor; die 
oberfte an jedem Afte pflegt die größte zu fein, ragt freier 
hervor, während die feitlichen fi) mehr und mehr in 
das Falfige Gewebe einfenfen. Diefes ift fehr locker— 
fhwammig, faft genebt, nur bei einigen Arten dichter 
und dann mit feinen Spigen befeßt und bei fehr dichter 
Struftur auch geförnt. Die Zellen treten röhrig hervor 
an der Oberfläche oder durch Bergrößerung ihres halben 
Randes lippenartig und noch anders. Darin wie in ber 

Stellung der Zellen an den Aeften und Lappen des Stores 
liegen Merkmale für die Gruppirung der Arten. Aus der 
großen Anzahl derfelben können wir jedoch nur fehr wenige 
hervorheben. Einige ordnen die Bolypenzellen ringförmig 
um die Aeſte deg Stodes: M. cervicornis im antiffifchen 
Meere mit gewundenen pfriemenförmigen Aeften (Fig. 
561) und einfeitig verdicktem Rande der runden ſchwach 

Madrepore. 

geſtreiften Polypenzellen; M. arbuscula im indiſchen 
Oceane mit walzigen Aeſten und röhrigen Zellen; M. pro— 
lifera an den Antillen mit ſtark geſtreiften ſchief geöffneten 
vöhrigen Zellen; M. abrotanoides in Indien mit fehr 
unregelmäßigen Aeſten und theils eingefenkten theils 
töhrigen Zellen; M. borealis im weißen Meere als nörd— 
fichfte Art unter allen mit großen Polypenzellen und 

rauher Oberfläche; M. arabica im rothen, Meere mit den 
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fleinften dünnrandigen Zellen an walzigen gewundenen 
Aeſten; M. corymbosa im indifchen Oceane mit fehirm- 
artig geordneten Aeften und röhrigen Zellen an denfelben. 
Andere Arten bilden bfattartige lappige Korallenſtöcke: 

der Neptunsfarren, M. palmata, an den Antillen, fehr 
breitbfätterig, Dis fechs Fuß große Laubſtöcke darftellend, 
mit furzen nafenförmigen Zellen an der Unterfeite und 
vöhrigen fchiefen fehr ungleichen an der Oberfeite, M. 
flabellum ebenda, nur durch dünnere Blätter des Stores 
und viel Fleinere Falten unterfchieden, 

Alle Madreporen mit fechs ftarf entwidelten Stern= 
leiten heißen QZurbinarien und gehören zur Gattung 
Turbinaria, wenn ihre Stöcke ausgebreitete Blätter mit 
fein ftacheliger Oberfläche und hervorragenden Bolypen- 
bechern bilden, fo die graue Schüffelforalle, T. einerascens 
(Fig. 562), im indifchen Oceane, dünn becherförmig mit 
gewundenem Rande und Fleinen fehr tiefen Zellen, T. 

mesenterina im rothen Meere, breite unvegelmäßige Blät— 

ter mit ſehr getrennten ftarf hervortretenden dickrandigen 
Bellen. 

Schüſſelkoralle. 

Noch andere Madreporen beſitzen deutlich verſchiedene 
Kreiſe von Strahlenleiſten mit nicht ſtrahliger Stellung, 

ſondern gegen einander gerichtet. Es ſind die Eupſam— 
minen in bald einfachen bald zuſammengeſetzten Stöcken. 
Ihre typiſche Gattung Eupsammia kömmt nur foſſil vor, 

andere auch lebend. Von dieſen erwähnen wir Balano- 
phyllia: einfache breit- oder dünngeftielt feftgewachfene 

Stöcke mit fehr dünnen dichtgeftellten Strahfenleiften in 
vier vollftändigen Kreiſen. B. verrucaria im Mittelmeer 
bei Eorfifa, Furze gerade, oben comprimirte und mit brei- 

ter Bafis aufgewachfene Stöde, außen fein fürnelig ges 
rippt mit achtförmiger tiefer Zelle, deren Sternteiften fein 
unregelmäßig gezackt find; B. italica ebenfalls mittel- 
meerifch, Freifelförmig und nur ſchwach comprimirt, mit 
fehr dünnen gefürnten Sternleiften. Die Gattung Den- 
drophyllia entwicelt durch feitliche Knospen zuſammen— 

geſetzte Stöce mit feiner förneliger Berippung, runden 
Bechern und vier Kreifen dünner Sternfeiften, mit ſehr 
ausgebildeter Golumella und mit ganz rudimentärer Epi— 
thek. Bon ihren beiden mittelmeerifchen Arten bat D. 
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ramea faſt zwei Fuß hohe baumartige Stöcke mit dicken 
Aeften, an welchen die Bolypenzellen zweireihig georpnet, 

furz und walzig find, D. cornigera dagegen unregelmäßig 
geftellte ange Becher an den walzig fegelförmigen Aeften. 
Andere Arten kommen in fernen tropifchen Meeren vor. 

Endlich die Gattung Coenopsammia mit nur drei voll- 
jtändigen reifen von Sternfeiften und walzigen, fein 
förnelig gerippten, runden Bolypenfelchen. Ihre aug- 
fchließlich Iebenden Arten bewohnen die warmen Meere 
der öſtlichen Halbfugel und find fehr fihwierig zu unters 
ſcheiden. Einige bilden vafenartige Stöcke und haben 
eine verkümmerte warzige Golumella, fo die oftindifche 
C. flexuosa mit fehr dichtem Gewebe, Knospung nur an 

der Bafis und feinen gleichen Körnerrippen und dann 
die rothmeerifche C. Ehrenbergiana mit fehr entwicelter 
Columella und gezähmelten Sternfeiften. Andere veräfteln 
ihre Stöde baumartig wie C. nigrescens im rothen Meere 

nit zweireihigen walzigen Polypenbechern, in deren kreis— 
runder Höhle fehr ungleiche Sternleiften ftehen. 

2. Löherforalfe. 

Während die eigentlichen Madreporen ihre Strahlen- 
feiften nur an einzelnen Stellen durchlöchern, erfcheinen 

diefe bei den Boritinen förmlich neßartig gegittert, gleiche 
fam nur aus Balken gebildet. Das Storallengewebe der 

ftet8 zufammengefegten Stöcke ift ebenſo ſchwammig porös 
wie bei den vorigen. Von ihren Gattungen kommen 
wiederum nur wenige lebend vor. Unſere Aufmerkſamkeit 

verdient vor Allem Porites, ausgezeichnet durch die poly— 
gonalen Kelche mit zwölf oder weniger Sternleiſten, innen 
abgegränzt durch einen Kranz von fünf, ſechs oder mehr 
warzigen Pfählchen ohne eigentliche Columella. Die 
feufenförmige Löcherforalle, P. clavaria (Fig. 563), be= 
wohnt die antillifchen Gewäffer, den-indifchen Deean und 

das rothe Meer, ift alfo eine der weiteft verbreiteten Ko— 

Porites. 

Fig. 563. 

Löcherkoralle. 

rallen. Ihre baumförmigen Stöcke haben ſchwach keulen— 

förmige Aeſte mit ungleichen Zellen, deren zwölf dünne 
Sternleiſten abwechſelnd gleich ſind und nur die ſechs 
primären an Pfählchen ſtoßen. P. mucronata bildet 
dunkelbraune ſehr dicke und kurze Aeſte. P. conglome- 

rata beſteht aus buckeligen, lappig getheilten Stöcken, 

deren ungleiche Polypenzellen ſehr dünnwandig ſind und 
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in denfelben zwölf gut entwickelte Sternfeiften befigen. 
Sie lebt im rothen Meere, wie auch P. arenosa, die ihr 
fehr nah fteht. Einige Arten mit drei Kreifen faft nur 

balfenförmiger Sternleiften und mit fehr ftarfen Kelch— 
wänden begründen die Gattung Rhodaraea, fo Rh. cali- 
eularis bei Neuholland, ziemlich maſſig mit großen tiefen 

Bellen. Goniopora durchlöchert ihre Stöde fehr ftarf und 
hat in den tiefen Selchen eine fehwammige Columella und 

drei Kreife balfenförmiger Sternleiften. G. Savignyi im 
rothen Meere ift lappig maſſig mit ungleichen vielecfigen 
Polypenzellen und nur dünnen Sternleiften. — Die fehr 

nah verwandten Alveoporen (Fig. 564) ftellen maffige 
Stöcke mit prismatifchen Zellen dar, deren Wände weit 

Alveopore. 

durchlöchert und deren ‚Sternleiften bloße Reihen feiner 
Stacheln find. Bon ihren blos den heutigen Meeren 
angehörigen Arten lebt A. fenestrata, äſtige Maifen 
bifdend mit vier oder ſechs Leiften in den ungleichen 
Bellen im ftillen Dcean, A. daedalea, tief lappige Maſſen— 
ftöce mit fehr Dünnwandigen Zellen und fechs Leiiten in 
denfelben, im rothen Meere, A. retepora mit fehr großen 
Poren und Außerft dünnen Balfenleiften. 

3. Millepore. Millepora. 

Die Milleporen find baumförmige, Tappige, blatt- 
artige oder maffige Stöde, ganz ahnlich den Madreporen, 
auch bisweilen noch von riefiger Größe, aber ihre Bolypen= 
zellen erfcheinen wie Nadelftihe und Borenpunfte und ebenfo 

flein deren Bewohner, fo daß man ihre Organifation nicht 
ermitteln konnte, ſelbſt Zentafeln und Mund nicht erfennt, 

wenn man die Thierchen frifch aus dem Waſſer nimmt. 
Sie find unter den Anthozoen die Fleinften, die aber eben= 
fo ftattliche Stöde bauen wie die andern Blumenthiere. 
Die Struftur derfelben weicht fo erheblich von den vori= 
gen ab, dat Milne Edwards fie nicht blog von denfelben 
trennt, fondern fie alg eigene Hauptgruppe Madreporaria 
tabulata den M. eporosa und M. perforata gleichwerthig 
gegenüber ftellt. Da wir uns auf die zahfreichen vorwelt- 
lichen Typen, welche den Milleporen fih eng anfchliegen, 
hier nicht weiter einlaffen: fo ordnen wir die wenigen 
uns intereffirenden Milleporen noch nach der frühern 
Auffaffungsweife den Madreporen bei in einer Gruppe 

der Dodefaftinien. Ihre auffälligften Unterfehiede von 

Polnpen. 

den vorigen Tiegen in der völligen Verfümmerung ber 
Sternlamellen im Innern der Zellen, die nur bei einigen 

durch ſchwache Bälfchen noch angedeutet find und dann 
in der Kammerung der tiefen Bolypenzellen durch hori— 

zontale Böden, welche erft auf fenkrechten Durchfchnitten 
der Zellen deutlich bemerft werden. Agaſſiz verweift die 
Milleporen fümmtlich zu den Hydroiden Qualen, ohne 
jedoch diefe Anficht befriedigend zu begründen. 

Unter Millepora begriff Linne fehr verfchiedenartige 
Korallenſtöcke, in welchen die fpätern eingehenderen Ver— 
gleichungen vielfache erhebliche Unterfchiede erfannten, fo 

daß gegenwärtig unter diefem älteften Namen nur nod) 
die mehr oder minder bfattartigen Stöcke mit röhriger 
Struftur des Gewebes, fehr ungleichen PBolypenzellen 
ohne innere Leiften und Säulchen, aber mit wagrechten 
Böden begriffen werden. Sie gehören ſämmtlich den wars 
men Meeren an und kommen einige fehr häufig in unfern 
Sammfungen vor. M. complanata in den antilfifchen 
Gewäſſern bifvet großblätterige Stöde mit faft ganzran— 
digen Blättern und Teichtwelliger Oberfläche, auf welchen 
die ziemlich gleichen Zellen dichtgedrängt fi) öffnen. An— 
dere erheben fich in fchmalen Zweigen mit vielen walzigen 
Achten wie die fehr gemeine Geweih-Milfepore, M. alei- 
cornis (#ig. 565), in dem antillifchen Meere, deren Bäume 

ſechs Fuß hoch werden, zu uns aber meift nur in Fleinen 

Fig. 568. 

Geweih-Millepore. 

Aftftücken Fommen. Ihr Name Geweih-Millepore ift ganz 
bezeichnend, denn die Aeſte ordnen fich wie an fingerzadigen 
Hirfchgeweihen. Ihre Zellen find fehr Fleine ungleiche 
Poren ohne regelmäßige Anordnung. Ihr fehr ähnlich 
ift die rothmeerifche M. Forskali, nur durch die zufammen- 
gedrückten Endäfte unterfehieden, welche dort walzig find. 
Bei andern Arten verfchmelzen die Zweige, aber ihre Aeſte 
bfeiben getrennt, fo M. ramosa an den Antillen und noch 
andere wie M. gonagra im rothen Meere haben Tappig 
maffige Stöde. Ordnen fih an folchen maffigen Stöden 
die runden Boren regelmäßig und werden fie durch Warzen 
gebildet von Röhren getrennt: fo verweift man fie unter 
Heliopora. Sn ihren freisrunden Bolypenzellen erfennt 
man zwölf ſchwache Leiften. Die blaue Seliopore, H. 
coerulea (Fig. 566), fihon feit Jahrhunderten aus 
dem indischen Deeane nach Europa gebracht, bifpet dicke 
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Blaue Heliopore, 

Lappen, welche an der Luft grau bfeichen, im Innern aber 
ihre blaue Farbe bewahren. 

Während bei den Milleporen die Kelchwände deutlich 
von der röhrigen, die Kelche verbindenden Zwifchenfubftang 
unterfchieden find, fehlt eine folche Zwifchenfubftang den 
Savofitinen gänzlich und die Polypenkelche verbinden ſich 
mit ihren Wänden unmittelbar. Die Kelche Tiegen als 
fange Prismen bündelweife zufammen. Nur eine Gat- 

tung diefes formenreichen Typus kömmt noch Tebend in 

mehren Arten vor, nämlich Poeeilopora mit fehr tiefen 
ovalen Kelchen mit fehr regelmäßigen horizontalen Böden 
und einer columellenähnlichen Erhöhung in der- Mitte. 

Die Fleinen Becher ftehen dicht gedrängt an Neften und 
haben feine Sternleiften. P. acuta an Neuholland mit 

fehr dünnen Entäften; P. damicornis im indifchen Ocean 
mit kurzen breiten, z. Th. blos wargenförmigen Endaften ; 
P. verrucosa ebenda mit fehr breiten blattartigen Zweigen 
und randlichen Warzen an denfelben u. a. 

Vierte Familie. 
Röhrenpolypen. Tubiporinae. 

Mit diefer Familie gelangen wir zu einer eigenen 
Hauptgruppe der Blumenforallen, den fogenannten 
Dftaftinien, welche nur acht mäßig fange, dicke, beider- 
feits gezadte und nicht völlig einftülpbare ZTentafeln 
in einfachem Kreife um den Mund befiken. Die Zahl 

der Tentafeln und der ihnen entfprechenden Gefrösfalten 
vermehrt ſich mit zunehmendem Alter nicht wie bei den 
Polyaktinien. Die Gefrögfalten verfalfen niemals und 
bleiben daher auch in der Zelle am Korallenftocd nicht 

mehr erkennbar. Diefer befteht hier bei den Nöhren- 
polypen aus bloßen Kalfröhren, welche durch wagrecdte 
Kalktafeln ftolonenweife verbunden find. Wegen der Aehn— 
tichfeit diefer röhrigen Stöde mit Syftemen von Orgel- 
‚pfeifen hat man die Familie auch Orgelforallen genannt. 
Die Thiere können ſich vollftändig in ihre Röhren zurüc- 
ziehen und vermehren ſich durch Knospen, weldye aus den 
horizontalen Fußtafeln hervorfproffen. 

Die Röhrenpolypen, nur in wenigen Arten der wärs 
meren Meere befannt, bilden nur die einzige Gattung 
Tubipora. Ihre zerbrechlichen Kalkröhren ftehen parallel 
neben einander ohne fih zu berühren, nur durd die 
horizontalen Kalfausbreitungen verbunden, welche den 

ganzen Stof äußerlich in Etagen theilen. 
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Die Stöde, 
ſtets intenfiv roth gefärbt, find rundliche Maffen, bis- . 

weilen von fehr bedeutender Größe. Ueber ihre artlichen 

Eigenthümlichkeiten läßt fich annod Fein befriedigendes 
Urtheil gewinnen. Man fuchte diefelben in der vefativen 
Weite der Röhren und dem Verhältniß der fie verbinden- 
den Kalktafeln, aber die Färbung foll im ganz frifchen 
Zuftande ficherere Unterfchiede bieten, die an trocknen 
Exemplaren nicht mehr erkannt werden fann. Deshalb 
wollen andere Syftematifer überhaupt nur eine einzige Art 
gelten laſſen, nämlich die rothe Orgelforalfe, T. musica, 
welche in allen Sammlungen zu finden ift. Sie lebt nahe 
der Oberfläche und ihre prächtig grünen Thiere ftechen 
ſchön gegen die rothen Röhren ab. Die im rothen Meere 
vorfommenden Stöde mit viel dieferen Röhren, die ein- 
ander mehr genähert find, werden als T. purpurea auf- 
geführt, andere unter andern Namen. 

Fünkte Familie. 
Ifiskorallen. Isidea. 

Die in unfern Sammlungen befindlichen baumförmig 
äftigen Iſiskorallen zeigen auf ihrer Oberfläche Feine 
Spur mehr von den Einzelthieren, unterfcheiden fich 
alfo durch den Mangel von Zellen oder Bechern fogleich 
auffällig von allen bisher betrachteten Korallen. In der 
That find diefe Stöcke auch ganz andere Gebilde wie die 
der vorigen Familien, nämlich nur Sfferobafis, d. h. 
vom Fuße der Bolypen gebildet, der weiche Bolypenteib 
figt an der Oberfläche und verfalft feine anderen Theile 
feines Perifomes. Aus dem Wafjer entfernt, fterben 
die Bolypen fogleich, ihre Zeibesfubftang Loft fih auf und 
zu ung fümmt dann die trocne Koralle, welche entweder 
ganz Falfig und fehr hart oder abwechfelnd gliedweiſe 
falfig und hornig ift. Sie wächft ftetS mit dem untern 
Ende feſt, indem ſich das Mutterthier, von welchem die 
ganze Colonie und Stockbildung ausgeht, mit feinem 
Fuße an einem fremden Körper feftfeßt. Die Arten 
wurden früher in die einzige Gattung Isis vereinigt, find 
aber nach und nad) in vier Gattungen vertheilt worden 
und gehören mit Ausnahme der wichtigjten, welche im 
Mittelmeere Tebt, alle den wärmeren Meeren an und 
kommen auch nur fehr fparlich foffil vor. 

Corallium mit der mittelmeerifchen rothen Koralle, 
C. rubrum (Fig. 567), bildet fteinharte, ganz aus Fohlen- 
faurem Kalf beftehende, baumartig veräftelte Stöde von 

ſchön vother Färbung, deren glatte oder ſchwach geftreifte 
Aeſte fih gegen die Spike hin verdiinnen. Diefelben find 
im frifchen Zuftande mit einer bis zu drei Linien dien 
weißlichen fleifchigen Rinde überzogen, auf welcher wie 
fleine Höcker die milchweißen zarten Polypen zerftreut 

ftehben. Die Stöcke werden einen Fuß hoch und haben dann 
fingerdide Aefte. Sie fommen im Mittelmeer vor, haupt- 

fachlich an verfchiedenen Stellen der afrifanifchen Küfte, 
aber auch nod) in der Nähe von Sardinien und Gorfifa, 
an den liparifchen Infeln und einigen Orten der italifchen 
Küfte und felbft an der franzöſiſchen. Ueberall find fie 
auf Felfen in beträchtlicher Tiefe feftgewachfen in dreißig 

bis vierhundert Fuß Tiefe und noch weiter hinab. Schon 
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feit den äAfteften Zeiten werden fie zu fehr gefchäßten 
Schmuckſachen verarbeitet, da fie bei ihrer großen Härte 
Politur annehmen und durch ihre ſchön rothe Farbe auf- 
fallen. Diefelbe geht vom ganz hellen weißlichen bis in 
tiefes dunfefroth Über und nach ihr und nach der Härte, 
die beide hauptfächlich won den Eigenthümlichkeiten des 
jevesmaligen Standortes abhängen follen, wird der Werth 
bemefjen. Jedoch ift derfelbe wie bei allen Luxusartikeln 
von der faunenhaften Mode abhangig. Nachdem ſchon 
Dvid in feinen vielgelefenen Metamorphofen diefe Ko— 
ralfen als zu Stein gewordene Pflanzen befungen bat, 
gab fpäter, nämlich im Jahre 1707 Marſigli ausführ- 
ficheren Bericht zugfeich über ihre Fifcheret. Nach ihm 
wachfen die rothen Korallen am liebſten in Felfenhöhfen 
gegen die Südſeite gewöhnlich bei 12 bis 25 Klafter 
Tiefe, aber nod) bis 150 Klafter hinab und erreichen in 
zehn Jahren ihre vollfommene Größe. Die Fifcher holen 
fie mit an Kreuzſtangen befeftigten Neben herauf, welche 
mit einer Kanonenkugel befchwert an zwei langen Seilen 
hinabgelaffen werden. Dicke Zweige wurden damals zu 
Degen- und Stockknöpfen, zu Mefferheften u. dgl. ver— 
arbeitet, die Eleinern zu Roſenkränzen, Arm= und Hals— 
bandern. Die größte Menge führte man nad) Arabien, 
Indien und Japan aus, in Europa waren fie minder ge= 
ſchätzt. Borzüglich betrieben fardinifche Schiffer die Ko— 
rallenfifcherei, welche bisweilen mit 200 Barfen zwifchen 
April und Auguft an der afrifanifchen Küfte fich ſammel— 
ten. Später fteigerte fic) aber der Bedarf noch bedeutend. 

Schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts fandte 
Torre def Greco allein jährfih über dreihundert Boote 
darauf aus und am Ende defjelben Jahrhunderts bildete 
fich eine franzöfifche Compagnie für Korallenfifcherei zu 
La Galle an der afrifanifchen Küfte. Die frangofifchen 
Häfen fandten im Sahre 1855 226 Boote aus, Torre 
del Greco 330, Santa Maria 200, Livorno 50, Tos— 
fana und Elba ebenfalls viele, aud die Spanier eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl an die maroffanifchen Küften, 
fo daß gegenwärtig alle Pläbe eifrig ausgebeutet werden 

Polypen. 

und wohl bald wieder eine empfindliche Abnahme ſich be— 
merkbar machen wird. Jedes Boot wird mit etwa acht 
Mann beſetzt und auf ſechs Monate ausgerüſtet, in welcher 

Zeit jedoch kaum hundert ergiebige Tage vorfommen. An 
befonders glücklichen Tagen fifcht ein Boot bis 100 Kilo- 
gramm roher Korallen, aber die Ausbeute des ganzen 
Sommers berechnet fi) im Durchfchnitt für jedes Boot 
auf 25 Gentner. Die an der algierifchen Küfte beſchäf⸗ 
tigten 180 franzöſiſchen Barken hatten im Sommer von 
1852 im Ganzen 35,880 Kilogramm aufgebracht. Das 
Kilogramm wird mit 60 Franken bezahlt, wonacd der 
ganze Gewinn ſich auf über zwei Millionen Sranfen be 
vechnen würde, Die Ausbeute der italienischen Fifcher 
fcheint noch bedeutender zu fein. Die Bearbeitung ge 
ſchieht hauptfächlich in Neapel, Livorno und Marfeille, 
minder großartig in andern Städten, die reichten Läden 
mit Korallenfhmucfachen fah ich in Genua und Venedig. 
Die Preife find hohe und bei der allgemeinen Belicht- 
heit des Korallenſchmucks wird derfelbe für die niederen 
Bolfsklaffen, denen e8 nur um die rothe Farbe zu thun 
ift, künſtlich wohlfeiler hergeftellt. Dana fand an den 
Sandwichinfeln eine zweite Art, C. secundum, welche die 
Polypen nur auf einer Seite der Aefte trägt. Die Gat- 
tung Isis begreift gegenwärtig nur folche Korallenſtöcke, 
an welchen die Kalkſubſtanz gliedweife durch hornähnliche 
efaftifche Zwifchenfubftang unterbrocen ift und die Knos— 
pen umd Zweige nur aus den Falfigen Gliedern hervor- 
fproffen. . Diefe haben je nach den Arten verfchtedene 
Länge und allermeift fehr marfirte gerade oder gebogene 
Längsftreifen. Sie fommen nur in den tropifchen Meeren 
beider Erphäfften vor. Wie fich die weichen Polypen zu 
denen der rothen Edelforalle in ihrer Organifation ver= 
halten, weiß man nicht. Unter den Arten ift in unfern 
Sammfungen die gemeinfte die weiße Iſiskoralle, I. hip- 

puris (Fig. 568, bei a größten Theils ohne lebendige 
Rinde, bei b mit der frifchen dicken Rinde, in welcher die 
Polypen fißen, bei e diefelbe im Querſchnitt und bei d 

der kurze achtarmige Bolyp vergrößert). Ihre hornigen 
Glieder find verhältnißmäßig die, aber viel kürzer als 
die Paffigen, welche walzig und meift in der Mitte etwas 
verengt, auch etwas bogig geitreift erfcheinen. Die Stöde 
erreichen eine ftattliche Größe und haben viele fchfanfe 
Arte. Sie fommen meift von Amboina zu ung. Bei 
der oftindifchen I. moniliformis find die Kalfglieder kürzer 
und in der Mitte verdickt, daher die Aeſte ein ſchnur— 
fürmiges Anfehen erhalten. An der oceanifchen I. co- 

ralloides überlängen die hornigen Glieder an den fehr 

dünnen Aeften die feingeftreiften rofenrothen Kalfglieder. 
I. elongata im oftindifchen Ocean hat ſchlanke Kalf- und 

liniendünne hornige Glieder. Sowohl die rothe Koralle 
wie die verfchiedenen Iſiskorallen find in der Volksmedicin 
als wichtige Heilmittel geſchätzt. 

Iſiskorallen, deren Knospen und Zweige an den hor— 

nigen Gliedern hervorſproſſen, werden unter dem Namen 
Mopsea als eigene Gattung aufgeführt. Die oſtindiſche 
M. dichotoma bifdet Feine vieläftige Bäume mit fangen 
dünnen Gabelzweigen, deren lange etwas gedrücte Kalk 
glieder fehr fein geftreift find. Die auftralifehe M. eucri- 
nula trägt dünne gefiederte Aeſte mit fehr Furzen fein ge— 
ftreiften Kalfgliedern und ganz dünnen Horngliedern. Die 
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antillifche M. graeilis hat glatte Kalfgliever. — Bei 
noch andern Iſiskorallen beftehen die Zwifchenglieder aus 
einer poröfen Forfähnfichen Subftanz und fie werden des— 
halb unter Melithaea zufammengefaft. M. ochracea 
roth mit fehr dicken Zweigen und feinen wargigen Aeſten. 
M. eoceinea an Neuholland mit ungemein zierlichen, zum 

Theil nebartig verbundenen Zweigen. Die auftralifche 
M, retifera fehr vieläftig mit Kalkhöckern an den walzigen 
Zweigen. 

Sechste Familie. 
Hornkorallen. Gorgonidae. 

Die Hornkorallen ſind baumförmig veräſtelt, netz— 
artig ausgebreitet oder fiederzweigig, gewöhnlich mit einer 
zerreiblichen und leicht abfallenden Kalkrinde und einer 
mehr oder minder hornigen Achſe. An erſterer erkennt 
der Unkundige keine Spuren der ſie erzeugenden Polypen— 
leiber und letztere möchte man lieber für Beſenreis oder 
überhaupt einen Pflanzenſtrauch halten als für ein thieri— 
ſches Gebilde. Und eine ſolche Deutung kann wenigſtens 
von dem, welcher ſich nie um die Polypenorganiſation, um 
den Körperbau der niedern Thiere bekümmerte, gar nicht 
überraſchen, da der hornige oder auch kalkig überrindete 
Strauch Nichts von den Thierleibern ſelbſt erkennen läßt, 
freilich auch weder Knospen noch Blattnarben zeigt, die an 
einem wirklichen Reis ähnlichen Ausſehens jedenfalls vor— 

handen ſein würden. Die locker kalkige Rinde bildet das 
Sklerenchym d. h. die in dem fleiſchigen Periſom des 

Naturgeſchichte I. 5. 
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Polypen abgelagerten Kalktheilchen, welche den Iſis— 
forallen fehlten, die hornige Achſe dagegen entfpricht ganz 
den Iſiskorallen, ift Sflevobafis oder vom Fuß der zahl- 

, reichen den Stock bildenden Polypen abgefonderte, er- 
zeugte Hornſubſtanz. Sie unterfcheidet ſich von den 

Iſideen nur dadurch, daß fie niemals ein gegliedertes Aug- 
ſehen hat, auch nie aus fefter pofiturfähiger Kalkſubſtanz 

beſteht, Sondern vielmehr gleichmäßig hornig und bieafam 
iſt. Die chemifche Umterfuchung weit in dieſen Horn— 

forallen eine etwas andere Zuſammenſetzung als in der 

Hornfubftanz der Nägel, Hufe und Hörner nad), doc) Fein 
Ghitin, wie man erwarten fönnte. Zum Unterfchiede von 
der eigentlichen Hornfubitang hat man für fie den Namen 
Cornein in Vorſchlag gebracht. Die bisweilen in den 
Hornforallen vorfommende Kalferde ift nur beigemengt, 

nicht chemifch verbunden. Die Bolypen felbft gehören 
zu den Fleinften und zarteften und haben nur in ihrem 
Fußtheile ein dies, weiches Hautgewebe, welches eben 
den hornigen Stock erzeugt. Diefer bietet bei forgfäl- 
tiger Unterfuchung mehrfache Unterfchiede, welche zur Um— 
gränzung Fleinerer Formenfreife und mehrer Gattungen 
nöthigten. Dieſelben gehören ſämmtlich den gegenwär- 
tigen und in der Mehrzahl ihrer Arten den tropifchen 
Meeren an. 

Die eigentlichen Gorgonien haben einen dichten 
elaftifchen blos hornartigen Stock, welcher feine Eohlen- 
faure Kalkerde enthält und alfo auch bei Behandlung mit 
Säuren nicht brauft. Sie bieten im Einzelnen vielfache 
Eigenthümlichkeiten. Zunächſt find fie baumförmig mit 
freien Zweigen auf drehrunden Stämmen. Sitzen bei 
ihnen die Bolypenfelche mit ihren Freisrunden Rändern 
auf hervorftehenden Warzen, fo gehören fie zur Gattung 
Gorgonia im gegenwärtigen engeren Sinne. Die Aefte 
theifen fich unregelmäßig mit allfeitiger Verbreitung und 

haben nur ein mäßig dies Cönenchym. Eine der ge= 
meinften, im Mittelmeer und dem atlantifchen Ocean 
heimifche Art ift G. verrucosa, weißfich und mit fehr un- 
beitimmt vertheilten Becherwarzen auf dem vielzweigigen 
Stode. G. graminea an der algierifchen Küfte mit fehr 
fangen dünnen nicht getheilten Endzweigen und fehr 
wenig oder gar nicht hervortretenden Becherwarzen. 
Andere Arten tragen ihre zweilippigen Bolypenfelche auf 
fehr fangen walzigen Bapillen, was natürlich an Stöcken 
ohne Rinde nicht mehr zu erfennen ift. Sie bilden die 
Gattung Eunicea mit Eu. muricata, deren Becherpapillen 
mäßig lang find und dicht beifammen ftehen in der fehr 
dicken, Teicht zerreiblichen Rinde, Eu. multicauda dunfel- 
braun mit fehr entfernt ftehenden Kelchen, deren Rand 
achtlappig getheilt ift, Eu. humilis mit furzen dünnen 
Aeſten, fehr harter gelber Rinde und dicht gedrängten 
Berherwarzen, u. dv. a. Die ganz ähnlichen Stöde mit 
ganz in die dicke korkähnliche Rinde eingefenften Poly— 
penbechern ftehen unter Plexaura: Pl. racemosa mit 
diefen Zweigen, fehr ſchlanken Endäſten und ganz Fleinen 
Behern, an den fanarifchen Inſeln, Pl. flavida an den 
Antillen mit dünnen Zweigen und Dicht gedrängten Becher- 
poren, Pl. homomalla von Portorico mit gefrümmten 

diefen Zweigen und undeutlichen Bechern in der dunfel= 
braunen Rinde, Leptogorgia begreift die Arten mit dünner 

hautartiger Ninde, fo L. viminalis an den Fanarifchen 
39 
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Inſeln, viefäftig und ftarf, gelb, L. sanguinea bei Gallao 
ſchön farminroth und mit fehr dünnen Zweigen, L. virgu- 
lata an der nordamerifanifchen Küfte, weinroth, mit den 

fängften und dünnſten Zweigen. Die Arten der Gattung 
Lophogorgia unterfcheiden fid) von allen vorigen durd) 

ihre zufammengedrücten Stämme mit quaftenftändigen 
zweizeiligen Zweigen: L. palma am Guten Hoffnungs- 
cap, untenhin roth, federfürmig und big vier Fuß hoch. 
Bei Pterogorgia ftehen die Bolypenfelche gereiht neben einer 
Längsfurche: Pl. setosa an den Antillen, violet, fchlanf 
fächerförmig und mit dicht gedrängten Zweigen und einer 

Neihe Becher am Rande der Endzweige, Pl. suberosa in 
Indien, roftgelb, vwieläftig mit breiter tiefer Längsrinne 
auf allen Zweigen. Andere Gorgonienftöce breiten fich 
bfattförmig aus. Zu diefen gehört Xiphigorgia, deren 
Zweige fih in Form fchmaler Leiften erheben und zwei- 
reihige Bolypenbecher tragen: X. anceps mit fehr langen 
viofeten Zweigen, X. setacea mit rothben Warzen an den 
gelben Zweigen. Bei Rhipidogorgia find die Zweige 
zu neßförmigem Fächerſtock mit dünner Rinde verbunden : 
Rh. flabellum fehr haufig im antillifchen Meere, gelblich 
oder rethlich, fein neßmafchig, mit dicken Zweigen und 
dünnen Aeften, Rh. umbella im indifchen Deean mit fehr 

fleinen Mafchen und warzenförmig hervortretenden Kel— 
chen, Rh. verrieulata weiß mit walzigen Aeften, weiten 

Maſchen und fehr zerftreuten Kelchen. 
Gorgonellen heißen alle Gorgonienftöde, welche zu— 

gleich Fohlenfauren Kalf in den hornigen Aeſten ent- 
halten, ihre Abtrennung beruht alfo auf einem chemifchen 
Charakter, deſſen Erkennung indeß feine fchwierige Ana— 
lyſe erfordert, fondern an dem Aufbraufen bei Behand- 
fung mit Säure ſich fhon hinlänglich verräth. In ihren 
allgemeinen Formen wiederholen die Gorgonellen die der 
Gorgonien. Verrucaria treibt vieläftige baumformige 
Stöcke, auf deren dicker Rinde die Bolypenfelche warzig 
hervorragen. V. violacea an den Antillen rothviolet, 
faft fücherartig, dünnäſtig mit Fleinen Becherwarzen. 
V. flexuosa roftgelb mit feitlich geftellten großen runden 
Becherwarzen. Die ganz ähnliche Gorgonella läßt ihre 
Polypenkelche gar nicht hervortreten aus der dünnen 
Ninde: G. sarmentosa im Mittelmeer mit dünnen wal— 
zigen Zweigen. Ctenocella ift ein gerader einfeitig ge= 
fammter Stab: Ct. pectinata im oftindifchen Dcean 

röthlichgelb mit ſchwach warziger Rinde; Juncella eine 
gerade einfache Ruthe: J. juncea mit faum hervorragen- 
den Becherwarzen, J. hystrix bei Bahia zierlicher und 
mit jtarfen Becherwarzen, J. elongata im Mittelmeer mit 
röthlichen fih gabelnden Zweigen und fehr fchwachen 
Berherwarzen. 

Einen ganz eigenthümfichen Gorgonientypus zeigen 
die Briareen, indem ihrem Stocke die derbe hornige Achfe 
fehlt, diefelbe Teer ift oder von einem nur ganz lockeren 
Gewebe gebildet wird. Es gehören dahin die Gattungen 
Briareum, baumförmige Stöde mit einer aus Bündeln 
von Spiculä gebildeten Achſe, Solanderia mit Achfe von 
locker ſchwammigem Gewebe, Paragorgia mit röhrigem 
Achfengewebe als P. arborea im Nordmeere, endlich Coe- 
logorgia mit ganz hohler Achſe. 

Den feßten Gorgontenfreis, die Primnoen charak— 
terifirt Die ftachelige oder durd) Skleriten ſchuppige Achfe 

Polppen. 

der Zweige des baumförmigen Stodes und die gfeichfam 

vöhrig hervorragenden Polypenbecher. Die Schuppen- 
foralfe, Primnoa, hat fange gefchuppte oder ftachefige 
Becher und eine fehr dünne Falfreiche Achfe. Die nor 

difche Schuppenforalle, Pr. lepadifera (Fig. 569, a und - 

b einzelner Polyp von der Seite und von oben), bewohnt 
die Nordfee und das weiße Meer, ift unregelmäßig Aftig, 

Fig. 569. 

Nordische Sauppentoralle, 

hellbraun, bis zwei Fuß hoch und trägt große birnförmige 
von acht Fleinen Schuppen gefchloffene Becher; Pr. ver- 
ticellaris im Mittelmeer fiederäftig mit Fleinen dicht ge— 
drängten Bechern. Muricea beftachelt fih mit Fahne 
fürmigen Spieufä: M. spieifera an den Antillen weiß 
und fehr ftarf beftachelt, M. placomus im Mittelmeer 

bräunlich, fehr fein ftachelig und mit hohen Becherwarzen, 

Siebente Familie, 
Alcyonien. 

Die Alcyonien ſtehen hinfichtlich der Organiſation 
und ihres weichen Körpers den Gorgonien und Iſi— 

deen ungemein nah, unterfcheiden ſich aber von beiden 
fogleih durch den Mangel einer Achfe in ihren Stöden, 
welche vielmehr nur durch die Loder verbundenen Kalk— 
ffferiten des Perifoms gebildet werden. Der Fuß bildet 

hier niemals eine hornige oder falfige Sflerobafis. Die 
Eier entwiceln fih aus den Seitenflächen des untern 
Theiles der Gefrösfalten, werden geftielt und hängen wie 
Trauben herab, bis fie endlich veif, fich ablöfen. Die 
Stockbildung erfolgt wie in vorigen Familien durd 
Knospenfprößlinge. Die Gattungen find wiederum nur 
in lebenden Arten befannt und das fofe Korallengewebe 
fheint überhaupt der Petrification nicht günftig zu fein. 

Die typifchen Alcyonien find einfach Tappige oder 
äftige durch feitfiche Anospung entftandene Stöcke. Die 
Mehrzahl derfelben hat eine fein rauhkörnige Struftur. 
Unter ihnen bildet Aleyonium fappige, gefingerte oder 

baumförmige Stöde, an denen fi) die Polypen völlig 

Alcyonidae. 
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in das fleifchartige Gewebe zurückziehen Fönnen. A. pal- 
matum im Mittelmeer dunkelrothe Stöcke, unten walzig, 

oben fappig getheilt; A. digitatum in der Nordfee weiß, 

graufich oder orangen, majfig mit fingerförmigen Zappen 
und zahlreichen dicken Polypen; A. glomeratum an der 
englifchen Küfte mit tief fingerförmig getheilten Stöden. 
Die Arten, welche ihre Bolypen nur halb in Warzen: 

höcker zurüczichen fünnen, gehören in die Gattung 
Ammothea, fo A. virescens im rothen Meere grün, ftarf- 
Aftig, mit dicht gedräangten Warzen. Xenia vermag ihre 
Bolypen-gar nicht zurückzuziehen; X. umbellata im rothen 

Meere. Die Alcyonien mit ftacheliger Oberfläche werden von 
den fehr artenarmen und feltenen Gattungen Nephthya 

im rothen Meere, Spongodes bei Neu-Guinen und Paral- 
eyonium an der algierifchen Küfte vertreten, 

Als eigene Gruppe der Alcyonien dharakterifiren fich 
die Cornularien mit ihrer Knospung durch Stolonen 

oder Haute am Fuße. Die Gattung Cornularia treibt 
wurzelförmige Stolonen, welche die Polypen vereinen 

und zugleich auf fremden Körpern befeftigen. Die 
Polypenbecher find walzig und dick, Förnelig und ohne 

Rippen und Stacheln. Bon ihren beiden mittelmeerifchen 
Arten kömmt C. cornucopiae mit fehr dünner Balis und 
feinen Stofonen bei Neapel, C. erassa mit dicker Baſis 
und fehr ftarfen Stofonen an der algierifchen Küfte vor. 
Beide können ihre Thiere vollftäandig zurücziehen und 
unterfcheiden fich dadurd) von Rhizoxenia, deren Bolypen 
ſich nicht zurücziehen. Bon deren Arten trifft man 
Rh. rosea mit zwei Linien großen Polypen auf dem 
roſenrothen Stocke an Balanen bei Neapel und Rh. 
filiformis mit graufich weißem Stocke und fehr zarten 
Stolonen an der norwegifhen Küſte. Anthelia treibt 
ihre Knospen aus einer teppichartigen Ausbreitung des 
Fußes des Mutterthieres, welches fich nicht zurückziehen 

fann. A. glauca im rothen Meere ift grünlich und mit 
fehr fangen dünnen Tentafeln verfehen. Die Fähigkeit 
fih zurückzuziehen beißen dagegen wieder die Arten von 
Sympodium: $. coralloides purpurroth mit gelben Ten— 
tafeln, 'S. fuliginosum mit furzen ungefärbten Tentafeln, 
S. coeruleum mit fleinen biaugerandeten ZTentafeln, alle 
im rothen Meere. 

Achte Familie 
Seefedern. 

Die Seefedern weichen zwar durch ihre fhon in dem 

% 

Pennatulidae. 

- Namen angedeutete eigenthümliche Geftalt auffällig von 

den vorigen ab, fihließen fich aber bei näherer Ver— 

gleichung denfelben doch noch ziemlih eng an. Sie 

bilden nämlich einen fleifchigen Stock, deſſen unterer 

dünner Theil niemals auf fremden Gegenftänden feſt— 

wächft, vielmehr nur im Sande oder Schlamme ſteckt und 

feine Bofypen trägt. Diefe fiben am obern Theile, je 

nach den Gattungen verfchiedentlich angeoronet, können 

ſich zurücziehen oder haben diefes Vermögen nicht. In 

dem fleifchigen Stocke bildet ſich eine mehr oder minder 

fefte Achſe, wodurch die Seefedern den Gorgonien ähnlich 

werden. Sie halten ſich ſämmtlich am Meeresgrunde 

in anſehnlichen Tiefen auf und treiben zuweilen nah 

der Oberflaͤche umher. Man hielt dieſes Umhertreiben 
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für ein abſichtliches willkürliches Schwimmen, bewerk— 
ſtelligt durch rudernde Bewegung der flederattig geſtellten 

Zweige, durch gleichzeitiges Strecken und Zuſammenziehen 
aller Polypen einer Colonie und bezeichnete deshalb die 
ganze Familie als Schwimmpolypen. Allein die Thier— 

chen ſind zu klein, um durch ihr Strecken die große Colo— 

nie zu bewegen, auch kennt man kein Organ, welches alle 
zu gemeinſchaftlicher, gleichzeitiger Bewegung anhält. 

Vielmehr ſcheint die Colonie völlig dem Spiel der Wellen 
überlaſſen zu ſein, wenn ſie ebenſo zufällig von ihrem 

Standorte entfernt worden iſt. Die Gattungen ſind 
leicht von einander zu unterſcheiden, viel ſchwieriger laſſen 
ſich Die Arten charakteriſiren. 

Die eigentliche Seefeder, von Linne ſehr paſſend 
Pennatula genannt, beſitzt am obern Theile des gemein— 

ſchaftlichen Stammes zwei Reihen großer gekrümmter 

Fiederläppchen und an deren oberem Rande die völlig zu— 
rückziehbaren Polypen, die mit langen ſtarren Stacheln 
umſtellt ſind. Die walzenförmigen Polypen haben acht 
gefiederte Tentakeln und leuchten phosphoriſch. Am 
häufigſten in den europäiſchen Meeren iſt P. phosphorea, 
leicht kenntlich an den dicht gedrängten Rückenſchuppen 
und der glatten Rinne des ſchmalen rothen Stammes, 
deſſen knorpelharte Achſe zart, glatt, vierkantig und an 

beiden Enden verdünnt iſt. Sie erreicht Spannenlänge 
bei ſechs Linien mittler Stammesdicke. Jederſeits des 
Stammes ſtehen 24 bis 30 lederartige ſenſenförmige Fie— 
derläppchen mit ſcharlachrothen Querſtreifen und am obern 
Rande eines jeden etwa dreißig Polypen in nur wenig 
hervorragenden harten Kelchen. Von jedem Polyp geht 
ein Kanal in den gemeinfchaftlichen Kanal des Fieder— 
läppchens und diefer öffnet fich im die, die Achſe bergende 

Fig. 570. 

Graue Seefeder. 
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Höhle des Stammes. Die Polypen glänzen wie leuch— 

tende Sterne. Die graue Seefeder, P. grisea (Fig. 570, 

daneben ein einzelner Bolyp vergrößert), nur im Mittel- 

meer, ift graulih, am Rücken glatt, mit langen Fieder— 

läppchen und ſehr langen Stacheln, die harte Achſe rund. 

Die norwegiſche P. borealis mit längſten obern Fieder— 

läppchen und ohne Stacheln, die oſtindiſche P. argentea 

mit auffallend kurzen Fiederläppchen. Bei Sarcoptilus 

ftehen die Bolypen zweireihig an nierenförmigen Fieder— 

läppchen. 

Auch die Ruthenkoralle, Virgularia, kömmt mit einigen 

Arten in den europäiſchen Meeren vor, in den Samm— 

lungen aber nicht gerade häufig, da ſie als Bewohner 

der Tiefe nur ſelten gefiſcht wird. Sie hat einen viel 

dünnern blos ruthenfürmigen Schaft oder Stamm und 

an deſſen Seiten ſehr kurze abftehende Fiederläppchen 

ohne Stacheln und mit achtarmigen Bolypen in einfachen 

Reihen. Ihre harte Achſe ift fehr ſtark. Die gewöhn— 

liche Ruthenkoralle, V. mirabilis (Fig. 571), lebt an den 

fehottifchen und norwegiſchen Küften und erreicht bie 

Big. 571. 
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einen Fuß Länge im dünnen, walzigen Stamme. Ihren 
Sit nimmt fie in 200 Fuß und noch größerer Tiefe, 
Ihr fehr nah fteht die in gleicher Tiefe Iebende V. multi- 

flora des adriatifchen Meeres, welche erft ganz neuerdings 

aufgefunden worven ift, und V. juncea im oftindifchen 
Oceane. 

Die Gattung Pavonaria ordnet ihre Polypen einſeitig 
in drei Zangsreihen an einem langen dünnen Stabe und 
ift nur in der mittelmeerifchen P. quadrangularis ſchon 
lange befannt. Bei der Dolvdenforalle, Umbellularia, 
dagegen gruppiren ſich die nicht zurücziehbaren Bolypen 
doldenförmig an das obere Ende des fehr langen Stabes. 
Die grönländifche Dofdenforalle, U. groenlandica (Fig. 
572), lebt als einzige Art an der grönländifchen Küfte in 
bedeutender Tiefe und gehört zu den koſtbarſten Selten= 
heiten in unfern Sammlungen. Gie foll ſechs Fuß 

Länge im Stode erreichen. Biel häufiger ift die Gattung 

Polppen. 

Doldenkoralle 

Veretillum in ihrer mittelmeeriſchen Art V. cynomorium, 

welche ihre zurücziehbaren Bolypen unregelmäßig um 
den walzigen Stamm mit ganz rudimentärer Achfe ftellt. 
Jene find groß und weiß, dieſer gelblich orangefarben, 
fingerdif und gerungelt.  Cavernularia im indifchen 
Ocean hat eine aus vier Röhren gebildete Achfe und 
Renilla an der amerifanifchen Küfte einen geftielten 

nierenförmigen Stamm mit Polypen nur an einer Seite. 

Neunte Familie 
Armpolypen. Hydrae. 

Die Armpolypen find die unvollfommenften aller 
Polypen, nadt und ohne fefte Theile, mit vier big neun 
hohlen Armen in einfachem reife um den fehr dehnbaren 
Mund, mit einfacher Leibeshöhle und mit weichem Fuße 
zum wilffürlichen Feftfeßen. 

Gewöhnlich nur ein oder zwei Linien groß, vers 
mögen diefe fehr zarten Bolypen fich faft bis zu Zolllänge 
auszuſtrecken und andererfeits bis zu einem fteeinadels | 
fnopfgroßen Gallertflumpen zufammenzuziehen. Ihre 
natürliche Geſtalt ift die eines fehlanfen Weinglafes, wie 

wir folche in der Klaſſencharakteriſtik als die typifche 
Polypengeftalt bezeichnet haben. Durch die ungemein 
große Gontraftifität vermag der Körper feine Form in 
der Länge und Dicke auffällig zu andern. Er befteht bei 
näherer Unterfuchung aus einer von vieledigen Zellen ge 
bildeten fehr zarten Haut, in welcher Neffelzellen einge— 
jenft find.  Diefe liegen meift in Häufchen beifammen, 
enthalten ſämmtlich den ausfchnellbaren Spiralfaden und 
find theils Ffeinere effiptifche mit einfachen Faden, theils 



Slumenkorallen. 

große birnförmige mit Widerhäkchen am Halfe der Birne, 

Unter dieſer Oberhaut folgt das eigentliche Parenchym 
des Körpers, gebildet aus großen Zellen, deren Wände 

bisweilen zu einem Neßwerf verwachfen und deren Inhalt 
eine waſſerklare fehr contraftite Subftanz ift. Die Ten- 

tafeln fowohl wie der Fuß laſſen Feine andern Gewebs— 

elemente als die eben bezeichneten der, Leibeswandung er— 
fennen. Die Innenfläche beffeidet ein Flimmerepithelium. 

Die hohlen Zentafeln find ebenſo contraftil wie der 

- Leib und nicht minder die von ihnen umgebene Mund— 
Öffnung, welche fich verengen und rüffelförmig vorſtrecken 
und ganz ungebeuerlich erweitern kann. Bon ver allae= 
meinen Leibeshöhle feßt ein Kanal im verdünnten Theile 
bis in den Fuß hinab. Andere und befondere Organe 

laſſen fich bei Hydra nicht auffinden, 
Behufs der Fortpflanzung treibt der Armpolyp an 

jeder beliebigen Stelle feines LXeibes Knospen, welche 

ſchnell dem Muttertbhier ahnlich werden und ſich dann ab— 
föfen, oft aber ſchon vor der Ablöfung felbft wieder 
Knospen erzeugen, und man fann in befonders günftigen 
Beiten wohl vier Knospengenerationen an einem Mutterz 

thier beobachten. Monatlich stellt fih die Anzahl ver 
Knospen eines Thieres auf zwanzig und höher. Gegen 
den Herbit hin aber hört die Knospung auf und eine 
andere Fortpflanzungsweife tritt ein, durch welche diefe 
zarten Bolypen überwintern. Unter dem Tentafelfranze 

wachfen namlich ein bis fünf fegelige Drüfenhöderchen 
hervor mit durchfichtiger Spitze und zahffofen ellip— 

Big. 
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tifchen Sörperchen erfüllt. Die Höckerchen plagen und 

die Körperchen treten hervor, um fich nach allen Richtungen 
bin im Waſſer zu zerftreuen. Sie find die männlichen 
Samenfeime. Zur ſelbigen Zeit zeigen ſich im der 

Körperwand tief unten ein bis vier weißliche Fleckchen, 
welche ich zu großen glatten oder ftacheligen Kugeln aus— 

bilden, auch mit zunehmender Größe Außerfich am Leibe 
hervortreten und endlich nur noch mittelft eines dünnen 
Stieles daran haften. Nun zieht ſich die es umhülfende 
Haut davon zurück und bei den Iebhaften Bewegungen 

des Thierchens kommen die oben befindlichen Drüſen— 
höckerchen mit dem Ei, denn ein folches ijt jede Kugel, in 
Berührung und befruchten dafjelbe mit ihrem Inhalte. 
Dann erjt löſt fi das Ei vollig ab, ſchwimmt einige 

Stunden umher und finft zu Boden, um hier den Winter 
über zu ruhen. Nachdem die Hydra mehre folche Eier 
erzeugt hat, zieht fie fich zufammen und ftirbt. Im 

Frühjahr entwickelt fi die neue Generation aus den 

Wintereiern. Die Jungen haben bei ihrem Austritt aus 
dem Gi erft vier Wärzchen als Anfünge der Tentafeln, 

zwifchen denen alsbald der Mund durchbricht und neue 

Tentafeln bervorwachfen. 
Da den Hydren der Magenfad und die Gefrösfalten 

in der Leibeshöhle fehlen, auch ihr Periſom einfacher 
ift als fonft bei den Anthogven: fo hat man fie neuer 

dings ganz von denfelben ausgefchieden und bei ihrer 
Achnlichfeit mit manchen Medufenammen fogar zu diefen 
verwiefen, Allein diefe Aehnlichkeit ift eine bloß äußer— 

Grauer Armpolyp. 
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liche und oberflächliche und befundet Feine natürliche Ver— 
wandtfchaft, amdererfeits erfcheinen Die Unterſchiede von 
den Anthozoen als blos relative, in der größeren Eins 
fachheit bedingte, nicht das Weſen des Organifationg- 
planes berührende. Wir betrachten Daher die Hydren als die 
unvollfommenfte Entwiclungsftufe des Anthozoentypus. 

Die Hydren leben in nur wenig Arten in langſam flie= 
enden und ftehenden, aber ſtets klaren Süßwaſſern Euro— 
pas, vielleicht auch im Meere, doch bevürfen ihre Formen 
noch fehr der forgfältigen Beobachtung. Gewöhnlich ſetzen 
fie ſich mit Hüffe ihrer Fußſcheibe an Pflanzenſtengel, 

Wajferlinfen u. daf. feſt, bewegen ihren Körper nad allen 
Seiten und fpielen febhaft mit den langen Tentafehn, 
um Beutethiere anzulocken. Aber fie find an den einmal 

gewählten Drt nicht gebunden, fondern verfaffen den— 
ſelben willfürlih, indem fie entweder mit dem Fuße auf 
der Unterlage fehr langſam fortgleiten oder aber, den Kör— 
per umbiegend, mit den Armen fich haften, dann den Fuß 
ablöfen und denfelben überfchlagend an der andern Seite 
wieder feitheften, abermals mit den Armen fich haften 
und fo durch wiederhoftes Heberfchlagen das gewünfchte 
Ziel erreichen.  Ungemein gefräßig, nähren fie fich von 
verfihiedenen Fleinen Larven, von Kruftern und Würmern. 
Sobald ſich ein Beutethierchen den Armen nähert, ent— 
faden fich die Neffelzellen, lähmen und tödten daſſelbe, 
dann umwinden es die ungemein beweglichen Arme und 

führen e8 zum Munde Es ift ein fehr unterhaltendes 
Spiel, wenn die Hydra jagt und zumal wenn fie einen 
großen Wurm bewältigen will oder wenn gar zwei Nach— 
baren ein und denfelben fangen Wurm faſſen, jede ver- 
fchlingt ihr Ende, bis beide Bolypenmäufer zufammen 
fommen, dann ruben beide Thierchen erwartungsvoll eine 

furze Weile und das große ftärfere öffnet feinen Mund 

fo weit, Daß es den Gegner mitfammt dem Wurm vers 
fchlingt. Aber die verfchlungene Hydra wird nicht vers 
daut, fondern nachdem ihr Zeibesinhalt aufgelöft, wird 

Polppen. 

fie febendig von ihrem Sieger wieder ausgeftoßen. Auch 

die unverdanfichen Nefte der Beute werden durch den 
Mund entfernt. 
ftändig in der Leibeshöhle und in den Tentakeln nur in 
Folge der Flimmerung und der Gontraftifität der Wan- 
dung. Bei der großen Einfachheit ihrer Organifation 
befißen die Hypren eine wahrhaft erftaunfiche, kaum 
glaubliche Kebengzähigfeit und Reproductionsfraft. Man 
hat fie alfen erdenklichen Verletzungen und Berftümme 
fungen unterworfen und feiner einzigen erliegen fie. 

Jede Wunde heilt ſchnell, abgefchnittene Tentakeln wach— 
ſen in kurzer Zeit neu hervor, ohne daß das verletzte 

Thier dabei leidet. Man kann den Körper in zwei, vier 
oder vierzig Stücke zerſchneiden, ja förmlich zerhacken und 
jedes einzelne Stück wächſt wieder zu einem vollſtändigen 
Thiere heran. Theilt man eine Hydra der Länge nach 
bis auf den Fuß in zwei, drei oder vier Streifen, ſo wer— 

den dieſelben auseinandergehalten zu ebenſovielen Indi— 
viduen, legt man aber die Schnittränder an einander: 

ſo verwachſen ſie bald und das Thier lebt wie vorher. 
Ja Tentakelende und Rumpf zweier verſchiedner Indiz 
viduen laſſen fich zu einem einzigen zufammenbeifen, 
Ein einzelnes Fuß- und Rumpfftüc werden bei warmem 
Wetter ſchon in vier oder fünf Tagen zu vwollftändigen 
Individuen, bei faltem Wetter bedürfen fie mehr Zeit. 

Alle dieſe martervollen Experimente hat bereits Trembley 
im Jahre 1744 ausgeführt und feitdem find Die Arm— 
polypen noch oft forgfältig beobachtet und unterfucht 
worden. Die gemeinfte und weiteft verbreitete Art tft 

der grüne Armpolyp, H. viridis, ganz grün mit hellen 
Zentafeln, und dann der graue, H. grisea (Figur 573), 

aelblih grau mit viel längern Tentafeln. Für die 

menfchliche Deconomie find fie ohne alles Intereffe, doch 
mögen fie bei ihrer Gefräßigfeit für die Bevölkerung 
unferer Flaren Tümpel und Teiche nicht ohne Bedeutung 
fein. 

Der flüſſige Nährſtoff bewegt ſich be— 

en 



Arthiere. 

—— I — 



8 



Zwolfte Klaſſe. 

Urtbiere, 

Mit den Urthieren oder Protozoen gelangen wir an 
die Außerfte Grenze des thierifchen Lebens, die fich durch 
Sormlofigkeit der Geftaften und Einfachheit der Organi— 

fation d. 5. Unterſchiedsloſigkeit der thierifchen Subftanz 

charakteriſirt. Die Benennung Urthiere ſoll auf die ein— 
- fachfte und unvollfommenfte Organifation hinweifen, wie 

die frühere Amorphozoen von der Formlofigfeit entlehnt 
war. Wir haben in der fyftematifchen Weberficht am 

Schluſſe der allgemeinen Ginleitung im erften Bande 
diefe Klaſſe Infuforien genannt, weit dieſe früher allein 
den Klaffeninhalt bildeten, allein da diefer Name zweck 

mäßiger für die betreffende Ordnung aufrecht erhalten 
wird, fo wählen wir hier lieber den jetzt gebräuchlichiten 
Namen Protozoen. 

Daß die Urthiere formloſe Thiergeftalten feien, ift 
feineswegs fo zu verftehen, als hätten viefe Thiere über- 
baupt feine Form. Da die Thiere individualifirte Natur- 

förper find: fo haben fie als folche nothwendig auch 
Form. Allein die Formen der Urthiere Taffen fich durch 
fein allgemeines geometrifches Schema zur Darftellung 
bringen, fie find unbeftinmt, fchwanfend, veränderlich, 
ihre Theile haben weder zu einander noch zum Ganzen 
eine innere nothwendige Beziehung, fie bieten uns fein 

Born und Hinten, fein Unten und Oben, fein Rechts und 

Links, noch eine beftimmte Anordnung um eine Meitte 
‚und folche Kormen nennen wir irregnläre. Urthiere find 

alfo irreguläre oder Thiere ohne beftimmte Form. Und 

zwar trifft diefe Umbeftimmtheit nicht etwa ihre Geſammt— 
beit als einheitlichen Klaffenbeariff gefaßt, nein jede Art 

andert ihre Form und jedes Individuum wechfelt nad) 

Entwicklung und nad Alter, fogar willfürfich oder durd) 
äußere Einflüffe beſtimmt feine Form. Wenn wir troß 
diefer völligen Unbeftimmtheit oder Irregularität der 

Protozoen dennoch bei vielen derfelben von einem Born 
und Hinten, einem Unten und Oben fprechen: fo tragen 
wir diefe Beftimmungen erft ein, in den Thieren ſelbſt 

. find fie nicht gegeben und wir fünnen oft genug fehen, 
. daß diefe die von ung als obere betrachtete Seite zu ihrer 

untern machen und ebenfo ihr hinteres Körperende als 

vorderes nehmen. Diefe Beftimmungen find willfürfiche, 
zufällige, während das durch den Kopf beftimmte Born 
und dag durd den Schwanz bezeichnete Hinten (oder aud) 

durch die Lage von Mund und After gegeben) in der Wirbel- 
thiergeftalt ein unabänderlich ftrenges, diefe Geftalt felbit 
bedingendes if. Die regulären und die ſymmetriſchen 
Thiere vermögen eben wegen diefer ftrengen Beziehung 
ihrer Theile nur vorübergehend und fcheinbar die Regu— 

farität und Symmetrie zu verſtecken, während die Amor— 

Naturgefchichte I. 5. 

Protozoa. 

phozven ihr ganzes Leben hindurch die Form wechfeln. 
Wir bezeichnen die Einzelformen der Protozoen mit eis, 
fugel=, fegel=, ſtab-, ſpindel-, becher-, glockenförmig, mit 

knollig, walzig, ſternförmig u. a., berückſichtigen dann 
aber den individuellen Wechſel nicht und dürfen überdies 
ſolche Bezeichnungen nur im allgemeinſten Sinne auf 
blos äußerlicher Vergleichung beruhend nehmen. 

Die große Unbeſtimmtheit und ganz willkürliche Ver— 
änderlichkeit der Geſtalt hat in der Einfachheit und Gleich— 
artigkeit der Körperſubſtanz ihren Grund. Die das Leben 
und die individuelle Geſtaltung bedingende Subſtanz der 
Protozoen nennt man auf Dujardin’s Borfchlag allgemein 
Sarfode. Es ijt eine zähe, faft fchleimige, fehr contractife 
und reizbare Subſtanz, welche zugleich die Fähigkeit hat, 
Waſſer und andere Stoffe in fich aufzunehmen und zu 
affimifiren. Beſondere Formelemente laſſen fich darin 
nicht nachweifen, oft nicht einmal eine Außere Begrenzung, 
welche in andern Fallen dur eine confiftentere äußere 

Schicht gebildet wird. Es ift num freilich eine ungemein 
fchwierige Aufgabe, mit dieſer gleichfam zerfließenden Sar— 

fode den Begriff der Individualität als des ſtreng in lich 
jelbft abgegrenzten Körpers zu verbinden, es iſt nicht 
minder fehwierig zu begreifen, daß alle Zebensäußerungen 

des thierifchen Organismus, die Empfindung, Bewegung, 
Stoffaufnahme und Vermehrung an ein und Diefelbe 
ftofflich gleichartige Grundlage gebunden fein fol. Eben 
wegen diefer Unbegreiflichfeit verlachte man die frühere 
Bezeichnung ihrer ftofflichen Grundlage als Urfchleim 
und jeßt, nachdem man fich überzeugt hat, daß diefelbe 
wirklich contractif ift, daß fie empfänglich für äußere 

Reize ift, daß fie verdaut und fich fortpflanzt, nennt man 
fie Sarfode, ohne über ihre wahre Natur Flarer geworden 
zu fein, wie e8 Oken über den Urfchleim war. Man bat 

nur erfannt, daß fie Lücken enthält und feine feftere Körn— 

chen oder Kügelchen, die fich in ihr bewegen und durch 
ihr Zufammendrängen gleichfam ein fefteres Zwifchenwerf 
bilden. Mit diefer Erfennung tft man aber nody feinen 
Schritt vorwärts gelangt. Neuerdings find denn aud) 
bereits wieder fehr begründete Bedenken gegen die Zus 

fäffigfeit einer folhen Sarfode geltend gemacht worden, 
ohne daß mit denfelben der Weg zu einer tiefern Einficht 

‘eröffnet worden ware. Wir finden ung mit der Sarfode 
gerade auf derfelben Stufe unbefriedigender Erfenntniß 
wie mit der Zelle, welche in afeicher Weife das äußerſte 

Formelement des thierifchen Gewebes wie die Sarfode 
die legten thierifchen Geftalten, die Außerften Individua— 
litäten darftellt. Diefe unzweifelhaft fehr innige Bezie— 
hung beider ftofflichen Efemente des thierifchen Draanismus 
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führte zu der Xehre von den einzelligen Thieren, welche 
von Siebold mit vielem Scharflinn vorgetragen hat. 
Diefelbe deutet gar manche Schwierigkeit im Leben der 
Protozoen, aber läßt ung über andere und über die feßte 
und wichtigfte ebenfalls in Unklarheit. Diefe werden wir 
erſt befeitigen, wenn die optifchen Hülfsmittel, deren wir 

zur Unterfuchung aller Protozoen nothwendig bedürfen, 
größere Dienfte feiften als bisher und es fcheint in der 

That diefe Hoffnung in gar nicht ferner Zeit in Erfüllung 
zu gehen. Iſt es doch Stein, deſſen glückliches Beobach— 
tungstalent die Ehrenbergiſche Infuſorienorganiſation am 

entſchiedenſten widerlegte und eine ganz neue Richtung in 
der Infuſorienforſchung anbahnte, bereits gelungen, die 
Contractilität des Infuſorienleibes in Muskelfaſern, die 
Fortpflanzung in männlichen und weiblichen Organen zu 
erkennen und ſo die von ſeinem Gegner fort und fort 
hartnäckig behauptete vollkommene Organiſation der ein— 
fachſten und kleinſten Thiere nicht mehr theoretiſch, ſon— 
dern thatſächlich nachzuweiſen. 

Der weiche Protozoenleib bekleidet ſich mehr oder 
minder vollſtändig mit Wimpern, welche nicht wie bei den 
regulären Thieren auf einer beſondern Zellenſchicht, dem 
Wimperepithelium ſtehen, ſondern unmittelbare haar— 
ähnliche Fortſätze der äußern etwas feſtern Sarkodeſchicht 
ſind. Einigen fehlt ein ſolches Wimpernkleid und ſie 
vermögen aus ihrer Sarkode willkürlich lange Fäden aus— 
zuſtrecken und wieder einzuziehen, mit deren Hülfe ſie 
kriechen und auch ihre Nahrung ergreifen, ja dieſelbe 
fogar verdauen können. Noch andere laffen gar feine 
außern Theile erkennen. Eine andere Eigenthümlichkeit 
der Sarfode befteht in der Fähigkeit, harte Theile in fich 
feloft oder auf ihrer Oberfläche zu bilden. Diefe beftehen 
in Hülfen, Banzern, Schildern von ungemeiner Zartheit, 

in Falfigen gehäusähnfichen Schalen, in derben Fafer- 
geweben, in Nadeln, Stacheln, in Borften, Hafen, Fäden. 
So finden wir troß der noch undurchdringlichen Einfach- 

heit der Sarfodefubitang doc) eine reiche Manichfaltigfeit 

in den Protozoen, nicht blos in der Form, Anordnung 
und Function diefer Theile, fondern zugleich auch in deren 
phyfifalifchem und chemifchem Verhalten. 

Drgane für die Hauptfunctionen des thierifchen 

Lebens, für die Empfindung und Bewegung, fir die 
Ernährung und Fortpflanzung fommen bei den Proto- 
zoen im Allgemeinen nicht vor. in befonderes Nerven— 
ſyſtem und Sinnesorgane liegen fich bei feinem einzigen 
nachweifen; was bei einzelnen auf Muskeln, Darm und 
Gefihlechtsorgane gedeutet worden ift, werden wir ge 
hörigen Orts näher bezeichnen. Aber auch ohne alle oder 

Urthiere. 

mit nur undeutlich entwickelten Organen leben die Proto— 
zoen wie andere Thiere. Sie ſchwimmen mit rapider 

Schnelligkeit und in den geſchickteſten Wendungen oder 
kriechen langſam auf feſter Unterlage dahin oder aber ſie 
ſetzen ſich feſt und geben die Ortsbeweglichkeit ganz auf. 
Sie ſuchen und wählen die geeignete Nahrung aus, 
fangen und halten dieſelbe feſt, nehmen ſie auf, ſtoßen 
das Unbrauchbare wieder aus und unterhalten überhaupt 
einen lebhaften Stoffwechſel. Nicht minder zeigen ſie ſich 
empfindlich gegen Licht und Dunkel, gegen die Befchaffen- 
heit des Waffers als ihres Lebenselementes, gegen Die 
phyfifafifchen Berhäftniffe ihres Wohnortes und gegen 

zufällige äußere Einflüffe. Ihre Verbreitung über die 
Erooberfläche ift daher auch Feine unterfchiedslofe, wie 
ihr einfacher Bau Teicht glauben machen könnte, fondern 
eine von ftrengen Gefeßen geregelte wie die aller übrigen 
Thiere. Ihre Fortpflanzung gefchieht in derfelben manich— 

fachen Weife wie bei den regulären Thieren, alfo geſchlecht— 
fih, durch Theilung, durch Anospenfprößlinge und durch 

Keimfprößlfinge, mit oder ohne Verwandlung. Uebrigens 
find die Protogoen mit Ausnahme der Schwämme, welche 
fih dem Begriff der Individualität fehr fchwierig fügen, 
durchweg fehr Fleine Thiere, die im Einzelnen nur mit dem 
Mikroſkop deutlich erfannt werden, gar nicht felten aber 
durch maffenhafte, der Zahlenberechnung ſich entziehende Ver— 
mehrung fich fehr bemerffich machen und dann aud) eine fehr 
fühlbare Bedeutung im Haushalte der Natur erhalten. 

Die Klaſſe der Protozoen ift erjt in der neueften Zeit 
begründet worden und über die ihr zugehörigen Typen 
find die Anfichten der Syftematifer noch getheilt. Beſon— 
ders find e8 die von uns ſchon in der Klafje der Würmer 
behandelten Gregarinen, deren Stellung bier oder dort 

noch widerfprechende Anfichten gejtattet, die andern Grup— 
pen werden übereinftimmender gedeutet. Die Unterfchiede, 

welche fie bieten, find von fo wefentlicher Bedeutung, daß 
wir ihnen den Werth von Ordnungen einräumen, jedoch 
nicht den von Klaffen, wie e8 gemeinlich gefchieht, indem 
zugleich die Protozoen als ein den Wirbel- und Glieder- 
thieren gleichwerthiger Kreis betrachtet werden. Klaſſen— 
unterfchiede liegen nur in wefentlichen Eigenthümlich— 
feiten des Organifationsplanes, welche in der allgemeinen 

Einfachheit und Unvollfommenheit des Protozoentypus 
gar nicht möglich find. Sie find das Anfangsglied der 
ganzen Thierreibe und als folches die erfte Entwicklungs— 
ftufe des Gaftrogoentypus, in welchem wir das allmählige 
Berfchwinden aller Organe von den Weichthieren durd) 
die Strablthiere und Polypen bis auf die Protogoen 
fchrittweife verfolgen fünnen. 

Syſtematiſche Meberficht der Protozoen. 

A. Mit Apparaten zu willfürlichem Ortswechfel. 

Die meijt von einer Schale umhüllte Sarkode ftreeft veränderliche Schein- 
füße aus 

Mit Wimpern oder andern unveränderfichen Berifigen und mit contrac- 
tiler Blafe im Innern 

B. Ohne willfürfiche Bewegungsapparate. 
Mit gegittertem Kiefelgerüft . x. 
Mit Aftigem Bafergerüft und Kieſel- oder Kalknadein 

1. Ordnung. Wurzelfüßer. 

2. Ordnung. Infuſorien. 

3. Ordnung. Gitterthierchen. 
4. Ordnung. Schwämme. 
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; Erite Ordnung. 

Wurzelfüßer. Rhizopoda. 

Schon vor mehr denn hundert Jahren erfannte man 
winzig Feine Kalfgehäufe ähnlich gewunden und gekam— 
mert wie die Gehäufe des Nautilus und vereinigte die- 
jelben auf Breyn’s Vorſchlag in eine Gruppe der Poly— 

thalamien, vielfammerige Gehäufe zum Unterfchiede von 
den blos einfammerigen oder mionothafamifchen Schnecken— 
gehäufen. Ein Jahrhundert hindurch erhielt fich diefe Auf- 

faſſung, da erfannte der hochverviente d'Orbigny im Bau 
diefer Bolythalamien einen fehr wichtigen Unterfchied, den 
namlich, daß Nautilus und all feine Verwandten nur die 

letzte Kammer des Gehäufes bewohnen und die Kammer- 
wände mit einem Sipho durchbohren, während die mifro- 
ffopifchen Polythalamien ihre Kammerwände mit zahl- 
reichen Löchern durchbohren und der weiche Leib alle Kam— 
mern erfüllt; ev trennte fie deshalb als Foraminiferen von 
erftern als den Siphoniferen. Bald darauf widmete Du- 
jardin diefen Thierchen eingehende Unterfuchungen und 

nannte fie, weil nicht alle eine Schafe haben und nicht alle 
beichalten Kammern befiten, wohl aber alle willfürfich 

Scheinfüße ausftreden können, nad diefen Wurzelfüßer 
oder Rbizopoden. Seitdem haben fich nun mehre aus— 
gezeichnete Korfcher fehr eingehend mit der Unterfuchung 
Des Baues der Nhizopoden befchäftigt und viel unerwar- 
teten Auffchluß über ihre Organifation gebracht, aber noch 
nicht alles Verborgene in derfelben aufgeffärt. 

Der Körper der Rhizopoden befteht aus der hafbflüffi= 
gen Sarfode ohne Außere Haut und ohne Rindenfchicht, 
ift alfermeift außen von einer Schale beffeidet, welche allein 
feine Form bejtimmt, Diefe aber in ganz erftaunficher, 
gründlich werfchiedener Manichfaltigfeit geftaftet. Zwifchen 
ihr und der Sarfode Tiegt eine feicht ablösbare ftrufturlofe 
Haut von Außerfter Feinheit und chemifcher Ungerftörbarfeit. 
Alle drei Theile find gewöhnlich glashell, durchfcheinend, 
farblos, oder die Sarfode durch Nahrungsftoffe gefärbt. 

Die Sarfode ift hier eine zähflüſſige fehr feinkörnige 
und gleichartige Grundmaffe, in welcher die Körnchen fich 
beftäntig durcheinander bewegen. In ihr liegen 1/1000 Dis 
2/ 000 Linien große Fetttröpfchen mit halb fo großen Farb— 
ftoffblaschen, deren Menge und Farbe von der frifch auf- 
genommenen Nahrung bedingt ift, und auch einige zer= 
ftreute ganz blaffe Bläschen. Andere Formelemente fehlen 
und ebenfo jedes befondere Organ. Die Beweglichfeit und 
Neizbarfeit, die Contraftifität und Geftaltbarfeit, Die 
chemifche Einwirkung auf die Nährftoffe in allen Theifen 

- der Sarfode befähigen diefe, alle Lebensfunftionen zu vers 
richten. Jeder Theil ift hier dem Ganzen gleich, wechfelt 
auch feine Stellung in demſelben beftändig, und ift für 
fih und das Ganze zugleich thätig, hat damit aud) die 
Fähigfeit, abgelöft ein neues Ganze zu bilden. Aug der 
Oberfläche der Sarfode treten fadenförmige Kortfäge in 
befiebiger Anzahl und Länge hervor, die fogenannten 
Scheinfüße oder Bfeudopodien. Diefelben find einfach) oder 
veräftelt, getrennt oder fließen ftreefenweife zufammen, 

find von unmeßbarer Feinheit, zeigen aber aus der Kör— 

permaffe in fie einfließende dunkle Körnchen, welche Rei- 
chert jedoch nur als Gontraftionswellen betrachten will, 
Sie biegen, frümmen und wenden fich nach allen Eeiten, 
dienen zum Kriechen und Umfchlingen und Fefthaften ver 

Nahrungsitoffe und ziehen fich völlig in den Sarkodekörper 
zurück, fo daß man an und in diefem feine Spur mehr 
von ihnen erfennen fann, 

Mit Ausnahme der nadten Amöba befiken alle Wur— 
zelfüßer eine Schale, gebildet von einer durchfichtigen, 

häutig biegfamen, organischen Grundfage, welche häufig 
Stalferde aufnimmt und dann ftarr erfcheint. Sie ift ges 
wöhnlich häutig und blos einfammeria bei den Monotha- 
lamien oder Süfßwafferbewohnern, finfenförmig, Fugelig, 
von Retortenform und mit endftändiger Mündung, aus 
welcher die Echeinfüßchen bervortreten. Alle Meeresbewoh- 
ner Dagegen haben eine Falfige und vielfammerige Schale 
mit wenigen bis hundert und mehr Kammern, alle mit 
einer endftändigen, entweder Fleinen einfachen oder zuſam— 
mengefeßten Deffnung verfeben. Die erfte Kammer oder 
Keimzelle, mit welcher die Bildung der Schafe in der Ju— 
gend des Thieres beginnt, pflegt Fugelig und verhältniß— 
mäßig groß zu fein, die nächftfolgenden meift etwas klei— 
ner und langſam wieder an Größe zunehmend oder aleich- 
bfeibend, wie denn auch ihre Korm für jede Art eine be— 
ftändige iſt. Bisweilen erfcheinen fie durch innere Vor— 
fprünge, durch Quer- und Längswände mehr oder minder 
vollfommen in Zellen unterabgetheilt. Die Hauptöffnung 

Andert in ihrer Form manichfach ab, ift rund, oval, 
monde, kreuzſchlitzkförmig u. a., oder wird von reihenweis 
geordneten feineren Zöchern gebildet. Da fid) die neue 
Sammer ftetS vor der legten bildet, fo haben alle Kam— 

merwände diefelben Deffnungen wie die letzte für das 
ganze Gehäufe. Durch) fie gehen Stränge oder Brüden 
von Sarfode hindurch und unterhalten die lebendige Ver— 
bindung der auf die Kammern vertheilten Sarfode. Der 
weiche Körper ift eben in fo viel einander ganz gleiche 
Abſchnitte gefchteden wie Kammern in der Scale vorhan— 
den find. Auf der Oberfläche der Schale machen fich häufig 
die inneren Wände durch marfirte Linien, Furchen und 
ſelbſt ftarfe Einſchnürungen bemerflich ; im Uebrigen ift 
die Oberfläche glatt wie polirt, rauh, runzelig, warzig, 
höckrig, grubig, ftachelig, berippt und noch anders gezeich- 
net. Don der Form der Kammern und noch mehr ihrer 
Aneinanderreihung, alfo dem Wachsthumsgeſetze hängt die 
Geſtalt der Schafe ab, und diefe Gefeße find fo ungemein 

verschieden, daß es nicht möglich ift, die Schalengeftalten 
auf ein oder einige wenige Schemas zurüczuführen. In 
feiner andern Thierflaffe finden wir in den feiten Gerüſten 

auch nicht einmal annähernd eine ſolche planmäßige gründ— 
fiche Verfehiedenheit wie hier. Diefelbe hat ihren Grund 
in der gänzfichen Amorphie des Nhizopodenförpers. Wäh- 
rend in den Übrigen Thierflaffen ſtets ein beftimmter 
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Formtypus die Manichfaltigkeit der Geftalten beherrſcht 

und diefem fich auch das feſte Gerüft fügen muß, fo daß 
dafjelbe nur nach den Theilen und Zwecken, denen e8 dient, 
feine VBerfchiedenheiten erzielt, tritt bei den Rhizopoden 

die völlige Unbeftimmtheit maßgebend auf, der weiche irre— 
guläre Sarkodekörper erzeugt eine ftarre Schale und über- 
läßt es gleichfam Diefer, ihm eine Form zu geben, vermag 
ihr wenigftens mit feinem eigenen Baue Feine beftimmte 
Form vorzufchreiben, wie Das andere Thiere thun. Da 
num der weiche Körper fo gut wie gar feine wefentlichen 
Merkmale bei der Sleichartigfeit feiner Subftang und dem 
Mangel aller befondern Organe für die Syftematif bietet, 
fo kann ſich dieſe auch nur an die in den Schalen ausge= 
fprochenen Unterfchiede halten. Diefe näher bezeichnend 

geben wir zugleid die Eintheilung der Rhizopoden an. 
Jede neue Kammer febt fih ohne beftimmte Drdnung 

an die andere an, und Die fertige Schale erfcheint daher als 
ein bloßer Haufen von Kammern. Alle folche Rhizopoden 
heißen Anomoftegier. Bei den meiften aber gefchieht die 
Aneinanderreihung nach gewiffen unabänderlichen Regeln. 

Die Kammern legen ſich in einfacher gerader oder nur 

etwas gebogener Reihe an einander in der Familie der 
Stichoftegier oder fie ordnen fich fpiral einreihig um eine 

Achſe in der Kamilie der Helicoſtegier; fie können auch 
wie eine Uhrfeder fih in derfelben Ebene fpiral an ein- 
ander Segen und die Schale wird Dadurch fcheiben= oder 
linfenförmig, fo in der Familie der Nautiloideen. In 
diefen fpiralen Anoronungen bedingt nun die Größe und 

Lage der Kammern weitere Unterfcyiede im Ausfehen der 
Schalen. Die Kammern find entweder durch ftarfe Ein— 
ſchnürungen von einander getrennt oder dicht an einander 
gedrängt. Jeder fpäter gebildete Umgang des Gewindes 
legt fich einfach auf den Rücken des nachit vorbergehen- 
den und alle Umgänge find dann an beiden Seiten 
der Schafe Frei fichtbar over der ältere Umgang wird von 

feinem nächſten Nachfolger theilweife big ganz umfchloffen 
und es ift alfo nur ein Theil oder gar nichts von den 
frühern Umgängen fichtbar, nur der feßte alle frühern ganz 
verhüffende Umgang bleibt frei. Solche umfchließende 
Sammern heißen reitende, weil fie auf dem Rücken der 
umfchloffenen fo aufjigen wie der Neiter auf dem Pferde. 
Das Umfaſſen gefchieht keineswegs ftets gleichmäßig auf 
beiden Seiten, fondern bei einigen Schalen nur einfeitig, 
wo dann die Windungen an der andern Seite mehr oder 
minder weit frei liegen. Die Zahl der Kammern in den 
Umgängen ſchwankt fehr von wenigen bis vielen. Bis— 
weilen ordnen fi) die wenigen Kammern zwei oder drei, 
fo daß die entfprechenden verschiedener Umgänge deutliche 
Längsreihen bilden und die fpirale Anordnung verfteden. 
Sp ift es bei den Enalloftegiern. Hiermit erfchöpft fich 
die Manichfaltigkeit noch nicht. Die in Windungen ſich 
ordnenden Kammern werden fo groß, daß jede für fich 
genau einen halben Umgang bildet und die Windungen 
wien fih wie der Faden eines Zwirnknäuels um eins 
ander, indem alle von verschiedenen Seiten her über die 
beiten Pole einer Achfe Saufen. Die Lagerung Ddiefer 
Halbumgänge gefchieht indeß beitimmt nur von zwei, 

drei bis ſechs Seiten ber fchichtweife über einander. 
Solche Rhizopoden heißen Agatbiitegier. An einem ganz 
oder nahezu regelmäßig feheibenförmigen Gehäufe der 

Urthiere. 

Helicoftegier fann eine zweite Kammer die erfte an einer 
Seite wenig berühren oder fie in 1/, bis 1/, ihres Um— 
freifes bogenförmig einfchließen, nachfolgende Kammern 
dehnen dies Verhältniß noch weitet aus, auf 2/3 bis 4/,, 
endfich auf ihren ganzen Umfreis, worauf alle folgenden 
Kammern in Form volftändiger Reife fih um die frü— 
hern fegen werden. Solches Wahsthum nennt man ein, 

cykliſches. Die anfangs randliche Keimzelle rückt dabei 

mehr und mehr nad) innen, fo daß aus dem egcentrifchen 
endlich ein mittelftändiger Kern wird. Die eriten nod) 
nicht ringförmig gefchloffenen Kammern können dabei in 
geradfiniger “oder in fpiraliger Reihe angeordnet fein. 
Sie bilden die Familie der Gyeloftegier. Bei Diefen 
fehlen anfangs unterabtheilende Wände in den Kammern, 

fobald diefelben aber an Höhe zunehmen, treten allmählig 
auch folche Wände in ihnen hervor, zwei, drei bis hundert 
und mehr. SIn- andern Familien fommen diefe Wände 
nur gang vereinzelt vor. Gemeinlich ftehen die Zellen 
einer Kammer nicht in unmittelbarer Verbindung mit 
einander und jede Zelle der legten Kammer hat ihre eigene 
Mündung nad außen, fo entftehen die Reihen Fleiner 
Löcher ftatt der einfahen Mündung des Gehäufes. Bei 
andern Arten communieiren jedody die Zellen einer jeden 
Sammer. Die Zellen pflegen in allen Kammerkreiſen 
von gleicher Größe zu fein. Ihre Verbindung geſchieht 
auf zweifache Weiſe. Im der erjten geben feine Deff- 
nungen, welche mit Sarfode erfüllt find, in fpiraler oder 
eyflifcher Richtung von Kammer zu Sammer oder von 
Belle zu Zelle, nur die Zwifchenwand dDurchfeßend. Im 

andern Falle dringen feine einzelne oder paarige Kanäl— 
chen von jeder Zelle eines Kreifes zu den zwei ihr benach- 
barteften im nächftfolgenden Kreife, oder fie gehen von 
der eyflifchen Schnur zwifchen zwei Zellen eines Kreiſes 

aus, durch die radiale Scheidewand, worin Diefe Liegt, 
zu den nächften Zellen des Nachbarfreifes. Außer Diefen 
Poren oder Röhrchen durchſetzen noch andere die Schale 

und man muß die herrfichen Unterfuchungen von Ehren— 
berg und von Garpenter zur Hand nehmen, um die höchtt 
eigenthümlichen Röhrenfyfteme in diefen mifroffopifcen 
Schalen bewundernd zu ftudiren. Es feheint, als habe 
die Natur hier, wo fie in dem einfachen organlofen thie— 
rifchen Körper feine Manichfaltigfeit entwickeln fonnte, 
in deſſen Außeren Hüllen, den Schalen, ihre wundervollen 
Bildungsgefeße in freiefter Thätigkeit walten Taffen, 
Denn nad ganz beitimmten Gefeßen find diefe Röhren— 
ſyſteme angelegt und befunden innige verwanptfchaftliche 
Beziehungen, von denen man in der Sarfode bis jebt 
noc nichts erfennen fonnte. Uebrigens liegen in der 
Breite eines Imganges der Schafe bisweilen mehre Zellen 
über und neben einander und in der Schalenfubftang felbft 
kommen kleine Nebenzellen vor. Auch mit dem Alter 
nimmt die Zahl der Zellen in den Kammern zu. Die 

Röhrchen haben keineswegs fammtlich den Zweck, durch 
Sarfodefäden Die einzelnen Sarfodeabfchnitte in den 
Kammern und Zellen mit einander zu verbinden, einige 
Röhrenfyfteme dienen vielmehr dazu, die Kammern mit 

der äußern Oberfläche in unmittelbarer Verbindung zu 
erhalten und Wajfer in diefelben zu führen, noch andere 
jcheinen bei der Bildung der Schafe felbit eine Rolle zu 
fpielen. Die Kalkſubſtanz der Schalen befteht aus Fohlen- 
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faurer. mit etwas phosphorfaurer verbundener Kalferde 
und die organifche Grundlage, in welcher diefelbe abge— 
lagert iſt, iſt chitinartig. Dean kann beide Stoffe durch 
Behandlung mit Säuren ifoliven. Nur bei fehr wenigen 
Nhizopoden tritt ftatt der Kalferde Kiefelerde als ver— 
härtende Subftanz auf. 

Ueber die Entwicklung der Nhizopoden Tiefen fich 
nod Feine irgend befriedigenden Beobachtungen fammeln, 
Man ſah nur aus Triloeufinen in Furzer Zeit je vierzig 
bis hundert runde Körperchen hervorſchwärmen und in 
der Nähe des Mutterthieres fich feftfegen. Bei drei- 
hundertfacher Vergrößerung zeigten diefelben eine falfige 
fugelige Anfangszelle und ſtreckten auch einige Fäden aus 
der Mündung hervor. In der ganz durchfichtigen Schafe 
war die gewöhnliche äußerſt feinförnige Sarfode enthalten. 
Die nadten Wunzelfüßer wachſen nur durch einfache 
Größenzunahme, ebenfo die einzelligen mit blos häutiger 
Schale, welche mit der Maffenzunahme der Sarfode fid) 
dehnt und größer wird. Die vielfammerigen Kalffchafen 
vergrößern fich Durd; Bildung neuer Kammern ftets vor 
der legten. Jede neue Kammer beginnt als Wulſt um 
die Mündung der letzten und vollendet ſich durd Ver— 
größerung diefer Wulft in einigen Wochen, fo daß fehr 
vielfammerige Schalen auf ein mehr als einjähriges Alter 
ihrer Bewohner weifen. Die Sarfode fließt in die neue 
Kammer ein und fügt dadurd) einen neuen Leibesabfchnitt 
zu den vorhandenen hinzu. Durch vie fortwährende Be— 
wegung der Sarfode in allen Kammern ift diefelbe von 
der erjten bis zur Ießten gleich alt oder neu und man 
darf feineswegs die neugebildete Kammer als eine Knospe 
oder als Sprößling des Sarfodeleibes betrachten. Die 
allgemeine Unterfchiedsloftgkeit gilt auch für dag Wachs— 
thum. 

Nur ſehr wenige Wurzelfüßer wachſen mit ihrer Schale 
auf fremder Unterlage feſt und geben damit die freie Be— 

wegung auf, andere halten ſich mit einem dicken und 
langen Sarkodeſtiel, der wahrſcheinlich durch eine Ver— 
ſchmelzung zahlreicher Scheinfüße entſtanden iſt, an frem— 

den Körpern feſt und wechſeln ohne Noth ihren Ort nicht. 
Die meiſten aber beſitzen freie Bewegung, die ſie mittelſt 
der Scheinfüße vollführen oder durch die Contraktilität 
des ganzen Körpers, welche auch deſſen Form beliebig 
ändert. Die Scheinfüße können bis zur zehnfachen 

Länge des Körperdurchmeſſers ſich ausdehnen und dabei 
von ſolcher Feinheit ſein, daß ſie erſt unter vierhundert— 
facher Vergrößerung wahrnehmbar werden. Ihre Aus— 

ſtreckung geſchieht meiſt viel langſamer als das Zurück— 
ziehen. Setzen ſie ſich mit ihren Enden auf feſtem 

Grunde an, ſo ziehen ſie langſam den übrigen Körper 
nach, kriechen alſo. Nackte Süßwaſſerarten findet man 
auch ſchwebend im Waſſer, indem ſie durch Ausdehnung 
Hohlräume im Innern erzeugen und ſich erleichtern und 
durch Zuſammenziehen ſich ſchwer machen. Treffen die 

Scheinfüßchen aber auf einen genießbaren Körper, ſo 
legen ſie ſich um denſelben und verſenken ihn durch 
Zurückziehen in die Leibesmaſſe. Die lebhafteſten Infu— 
forien werden bei der erſten Berührung mit den Schein— 
füßchen plötzlich gelähmt und ſterben. Die Wirfung 
iſt eine ähnliche wie die der Neſſelorgane der Polypen 

und Quallen, ob ſolche auch hier vorhanden, das 
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zu ermitteln ſind unſere ſtärkſten Mikroſkope noch zu 

ſchwach. Und ſo flüſſig auch die Sarkodefäden zu ſein 
ſcheinen: ſo vermögen ſie doch ſchwere und widerſpenſtige 

Körper zu bewältigen und ganz in die Leibesſubſtanz 
einzufenfen. Die Ffüffigkeit ſcheint auch hienach eine 
wefentlich andere zu fein, als die, über welche ung die 
Phyſik belehrt und ficherfich werden wir fie mit einem 
andern Namen belegen müjfen, wenn ihre Natur erft 
beffer aufgeklärt fein wird. In die Sarfode aufge- 
nommen werden die Nahrungsftoffe von verfelben zer- 
jegt und aufgelöft, die afjimilirbaren Stoffe durch die 
beftändig fließenden Bewegungen in alle Gegenden des 
Körpers verbreitet, Die nicht verwendbaren dagegen als 
Ereremente wieder ausgeftoßen. Seltfame Drganifation, 

die einem jeden Körpertheile alle Fähigkeiten verleiht, 
welche fie bei andern Thieren auf die verfchiedenartigften 

Drgane vertheilt hat. Jedes Stück ift Hand, Fuß, 
Fühler, Mund, After, Athemorgan, Herz, Fortpflanzungs- 
organ zugleih, Andere Bermehrungsweifen, als durd) 
Ablöfung von Theilftücken wurden allerdings ſchon be= 
obachtet, aber erfcheinen noch dunfel. So fah man bei 
Arcellen und Difflugten Pärchen an einander hängen, 
erfannte auch eine Berfchiedenheit ihres Inhaltes, ja die 
eine entfeerte fich faft ganz, während Die andere fich Fugelia 
zufammenzog. Nach anderer Beobachtung ließ ſich das 
anbängende Individuum recht gut als Knospe des andern 
deuten. Don vereinigten Triloculinen gebar das eine 
gegen hundert Tebende Junge, in noch andern erfannte 
man Fleine Kugeln, die ſich wahrfcheinfich in Brut ver- 

waudeln. Gegen Sahreszeitenwechfel, Temperatur und 

Licht zeigen Die meisten Rhizopoden fich empfindlich. Gegen 
den Winter hin ziehen fie ich in wärmere Tiefen des 
Waſſers zurüd, oder fegen fid) an gefchüßten Stellen 
unbeweglich feft, in Zimmerwärme gebracht erwachen fie 

aus dieſem Winterfchlafe. Die nadten Amöben ziehen 
im Winter ihre Scheinfüße ein, fchwigen an der Ober- 
fläche eine fchleimige Materie aus und diefe erhärtet all- 
mählig zu einer Eugeligen, durchfichtigen Stapfel. Im 
Frühjahr fand man diefe Kapſeln leer, dann von einem 
hellern Thier mit andern Hoblraumen bewohnt, auch mit 

einigen Fleinen elliptifchen Körperchen erfüllt, aus denen 
fid) fremdartige Sproßlinge entwideln, deren Reife nicht 
verfolgt werden konnte. 

Die Rhizopopen find, nur fehr wenige ausgenommen, 
ſämmtlich Meeresbewohner. Die wenigen Süßwaſſer— 
bewohner ziehen den Aufenthalt in ftehenden Tümpeln 

und Sümpfen dem in Bächen und Flüffen vor, kommen 
bisweilen auch in feuchter Pflanzenerde vor, fogar noch 
in Alpenhöhen bis zu 12000 Fuß Meereshöhe. Die zahl- 

reichen meerifchen Formen fuchen am Tiebften folche Plätze 
auf, wo Algen, Schwämmeund Korallen big zu 200 Fuß 

Tiefe üppig gedeihen. Beſonders find es ruhige Stellen 
mit überwachfenem Stein und Kiesboden, wo fie reich— 
liche Nahrung finden, viel weniger bewegte felfige Plätze 
und fofche mit beweglichem Schlammgrunde. Umher— 

treibende und fpäter zu Boden finfende Algenbüfchet 
führen die anfigenden Rhizopoden mit fort und dieſe 

trifft man dann fern von ihrer Geburtsitätte. Solche 
find es meist, welche das Senfloth aus 1000 big 16000 

Fuß Tiefe emporbringt, denn in diefen bedeutenden Tiefen 
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gedeiht Fein Pflanzen- und Thierfeben, welches den Rhizo— 
poden Nahrung liefern könnte. Chrenberg hat aus ver— 

fchiedenen Gegenden des Meeres die Sande und Schlamme 
proben unterfucht und viele Tabellen über das Tiefen— 
vorfommen der Arten entworfen. "Die Gefeße ihrer 
geographifchen Verbreitung laſſen fich bei der Unzuläng- 
lichfeit der Beobachtungen noch nicht entwideln. Im 
Allgemeinen nehmen auch die Rhizopoden nad) ven Polen 
hin an Manichfaltigfeit und Menge ab, Artenreiche 
Gattungen verbreiten fich meift durch ganze Zonengürtel. 
DOrbigny zählte für die falte Zone 75, für Die ge— 
mäßigte 350 und für Die heiße Zone 575 Arten, insgefammt 
1000, doch find feitdem wieder viele neue unterfchieden 

worden. Einzelne Arten dehnen ihren Verbreitungsbezirk 
fehr weit aus, fo fommen einige vom Nordfap und viele 
der Nordſee zugleich im Mittelmeere und an den fanaris 
ſchen Inſeln vor; mittelmeerifche Arten im imdifchen 
Dean, weftindifche im ftillen Meere, 

Obwohl mifroffopifch Flein, gewinnen die Wurzel- 
füßer doch durch ihre mafjenbafte Vermehrung eine hohe 
Bedeutung im Haushalt der Natur und werden hie und 
da felbft der Schifffahrt fehr geführlih. An ganz be— 
fonders günftigen Küftenplägen beſteht der Serfand bis 
zur Hälfte aus ihren Schalen. So zählte Bianchi im 

Sande der Küfte von Rimini am Apdriatifchen Meere in 
einer Unze 6000 Stüd, Schulze ſchätzte deren Anzahl in 
einer Unze Seeſand bei Gaeta auf anderthalb Millionen 
und D'Orbigny berechnete in dem Sande von Cuba auf 

das gleiche Quantum nahezu vier Millionen. Dieſe ers 
ftaunfiche Vermehrung häuft die Fleinen Kalkſchalen vor 
einzelnen Häfen in wenigen Jahrzehnten fo majjenhaft 
an, daß deren Gingang dadurch verfchlämmt und für 
größere Schiffe unzugänglich wird. Und von diefer 
jchichtenbildenden Thätigkeit Tiefen uns die Gebirgs— 
formationen ganz überrafchende Beifpiele. Die Wurzel: 
füßer lebten in den Meeren aller geologifhen Epochen, 
haben in allen Formationen ihre zarten Schalen abge— 
lagert, und einzelne Schichten und Glieder derſelben 

hauptjächlicd, aufgebaut, Die weiße Schreibfreide bejteht 
großen Theils aus zerriebenen Foraminiferenſchalen, nicht 
minder mehre Tertiärgefteine wie der Miliolitenfalf im 
Pariſer Becken, der Alveolinenfalf im weitlichen Sranf- 

reih. Zu beiden Seiten des Mittelmeeres und bis nad) 
Indien hinein, zieht fih an der Bildung mächtiger 
Gebirgsmaffen theilnehmend die Nummulitenformation 
bin, deren Kalkbände zum Theil blos aus den großen 
Nummuliten beftehben. So heißen die runden flachen 
Rhizopopenfchalen bis zur Größe eines Kreuzerſtücks, 
welche in Figur 574 mit ihrer glatten Oberfläche und 
geöffnet, um die fpiralig aneinandergereihten Kammern 

Fig. 574. 

Nummulit. 
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zu zeigen, dargeſtellt worden ſind. In den heutigen 
Meeren kommen gleichgroße Schalen nicht vor. 

Da die innere Organiſation bei dem Mangel aller 
beſondern Organe keine Unterſchiede für den Syſtematiker 
bietet: ſo können die Familien, Gattungen und Arten 
hauptſächlich nur nach der Schalenbildung charakteriſirt 
werden. Wir haben deren große Manichfaltigkeit bereits 

oben näher angedeutet und geben im Nachfolgenden nur 
noch einige ſpecielle Beiſpiele. 

Die Familie der Anomoſtegier oder Acervu— 
finen charakteriſirt ihre ſehr wenigen Mitglieder durch 
die Gruppirung der meiſt kugeligen Kammern zu unregel— 
mäßigen Haufen. Die Kammern haben außer den feinen 
Poren einige größere Oeffnungen an unbeſtimmten Stellen. 
Die typiſche Gattung Acervulina bildet vielgeſtaltige, 
freie oder angeheftete Gehäuſe mit dicker, gleichmäßig 
durchlöcherter Schale. Ihre Arten leben im Adriatiſchen 

Meere und an den Philippinen. 
Die Stichoſtegier, kenntlich an den einreihigen 

Kammern in gerader oder faſt gerader Linie, ſondern ſich 
in Orthocerinen und Conulinen. Erſtere zeichnen ſich 
durch eine einfache Mündung am, den meift drehrunden 

Kammern aus. Zu ihnen gehört die artenreiche und 
weit verbreitete Gattung Nodosaria, deren gerades Ge— 
häufe aus einer Neihe ziemlich Fugeliger Kammern ge— 
bildet wird, deren lebte fich etwas verlängert und am 

Ende die Fleine runde Deffnung trägt. N. hispida foſſil 
und lebend im Adriatifihen Meere ift fchlanf kegelförmig 
mit drei bis fünf Kammern und runzeliger rauher 
Oberfläche; N. radieula mit gerippter und N. pyrula mit 
glatter Oberfläche. Davon unterfcheidet fih die Gattung 
Dentalina durch leichte Bieauna der Schale und die an 
der concaven Seite gelegenen Kammeröffnungen. Glan- 
dulina mit eis oder birnfürmiger Schale ſchnürt die ein= 
zelnen Kammern nicht Außerlich ab, fondern drängt die— 
jelben fo aneinander, daß fie fich Deden: Gl. laevigata 
im Adriatifchen Meere polirt glatt, an beiden Enden un— 
gleich zugefpißt und mit Fleiner runder Deffnung. Fron- 
dieularia mit gerader, zufammengedrüdter Schafe, deren 
Kammern fich an den Rindern umfaſſen und deren runde 
Oeffnung am fpißen Ende der feßten Sammer Tiegt. Cie 
zählt fehr zahlreiche foffile und zwei im Mittelmeere 
(ebende Arten. Marginulina frümmt ihre Scale an— 
fange, drängt die Kammern ebenfalls fich deefend an 
einander und verlängert die feßte röhrig: M. hirsuta 
mit faft Sfürmig gefrümmter rauher Schale im Adria— 
tifchen Meere. — Die Gonufinen als zweite Gruppe 
haben zufammengedrücte Kammern und zahfreihe Mün— 
dungen. Ihre wenigen Gattungen find felten und fehr 
arm an Arten. 

Die Eyceloftegier eröffnen den großen Kreis der 
Schalen, welche ihre Kammern fpiralig ordnen, und 
zeichnen ſich unter diefen aus dur ihre zufammenge- 
drückte Freisrunde Schale mit vielen Oeffnungen an der 
Peripherie. Bei Sorites ftehen die Freisförmig um ein— 

ander fiegenden Kammern durch radiale Kanäle in Ver— 
bindung mit einander und die Kammern reiten nicht. 
Bei Amphistegina dagegen haben die beiden Schenfel 
der reitenden Kammern eine radiale Richtung und fenden 
am Rücken einen kurzen Schenfel nad hinten auf Die 
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nächft vorangehende Kammer. Die innere Höhle der 
Kammern ift durch mehre Säufchen unterbrochen. Die 
Arten leben in Oſt- und Weftindien und nur eine im 
Mittelmeere. Von ihnen unterfcheivet ſich Heterostegina 
durch die Ungleichheit der Schenfel, mit welchen die 
Kammern auf denen des früheren Kreifes reiten. Auch 
deren Arten gehören den fernen tropifchen Meeren an. 

Die Boreliden bauen ihr fpindelförmiges bis 
fugeliges Gehäuſe aus zelligen Kammern auf und beſitzen 
zahlreiche Poren in der Endwand. Die mehr foffil als 
(ebend vorfommenden Arten wurden unter Borelis, Alve- 
olina, Melonia u. a. Namen zufammengeftellt. Wich- 
tiger find die Bolyftomelliden (Fig. 575), deren 
diefe farblos durchſichtige Schale aus umfaffenden 
Kammern befteht und in der Vorderwand der feßten 

Tig. 575. 

Bolpftomella. 

Kammer eine Reihe fpaltförmiger Deffnungen hat. Die Ge- 
ftaft ihrer Schale ift linſenförmig und zeigt nur ven legten 
Umgang der Kammern.Die im Adriatifchen Meere gemeine 
P. strigillata erreicht 1/3 bis 1/5 Linie Durchmeſſer, ift am 
Rande gefielt und aufdem Kiele gefurcht, hat im der lebten 
Windung 24 Kammern, auf der Oberfläche feine durch— 
bohrte Höckerchen und zwifchen denfelben noch viele 
äußerſt feine Boren. Die Deffnungen der feßten Kam— 
mer find gezackt und von einem niedrigen Walle umgeben. 
Der weiche Thierfeib erfcheint braun, wird aber durch 
Aushungern abfchnittsweife farblos. P. stella borealis 
in der Nordfee bei Cuxhaven. P. erispa im Mittelmeere 

und atfantifchen Ocean mit Grübchen auf den Kammern 
u. v. a. — Die Nontioninen haben eine einfache 
endftändige Oeffnung unten an der Endwand der Kammer 
umd nicht immer umfaffende Kammern. Die artenreiche 
Gattung Nonionina bildet kugelige oder feheibenförmige 
Schale mit fchmalem Rande. Die im adriatifchen und 
Mittelmeere gemeine N. communis {ft oval, zufammenges 
drückt, glatt mit enger halbmondförmiger Mündung. 
Fusulina hat fpindelförmige Schafen mit unvolffommen 
getheilten Kammern, Operculina außen fichtbare Win- 

dungen und eine verhüffte Oeffnung. Bei den fehr ähn— 
fihen Griftellarten liegt die Mündung in der End— 
wand oben am Nüdenfiel und die farblofen Kammern 

umfaffen fih. Die typifche Gattung Cristellaria zeichnet 
fid) durch ihre runde Mündung und lauter fchiefe Kam— 

mern aus, Die Schafe ift wieder glänzend und glafig, 
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oft mit Leiften und Höckern befeßt. Die adriatifche 
Cr. eassis ift ftarf zufammengedrüct, mit Höckerreihen 
befeßt, breit gekielt. Robulina unterfcheidet ihre Gehäufe 
durch die dreieckige oder fänglihe Mündung. Ihre 
Arten Leben zahlreich im adriatifhen und Mittelmeere, 
fo R. ariminensis nierenförmig mit fünf Rippen und engem 

Stiel, R. eultrata mit breitem Kiele und wenigen Rippen, 
R. echinata mit Stacheln am Kiele. 

Die Freifelförmigen Heltcoftegier winden ihr Gehäuſe 

Ichraubigfpiral, fodaß die Windungen nur an einer Seite 

jichtbar bleiben und haben ftets eine einfache Mündung. 
Sie find Nofalinen, wenn das Fugelige glafige Ge— 
baufe aus nicht umfaffenden Kammern befteht. Die 
Gattung Rosalina fennzeichnet ein Fleiner flacher Nabel 
und eine fpaltförmige Mündung. Die zahlreichen Arten 
find über alle Meere zerftreut. R. varians ift fehr vie 
fegelförmig, faum gefielt, drei Windungen bildend, in 
der feßten mit vier oder fünf Kammern. R. peruviana bei 
Peru, R. valvulata an den Antillen: Rotalia (Fig. 576) 

ift in mehr denn funfzig Arten aus allen 

Meeren befannt und bildet niedrig kreiſel— 
förmige Gehäufe mit gleichmäßig fein durch— 

%, löcherter Schale und runder bis fpalten- 
>) fürmiger Mündung. Die adriatifche R. 

Soldanii ift rumdlich und glatt, aus vier 

Windungen beſtehend, die letzte mit neun 
Kammern. R. Brongniarti nur aus zwei 
Windungen gebildet und die feßte ftarf ge— 

kielt aus fünf fehr ungleichen Kammern zufammengefeßt. 
R. veneta ungefielt mit deutlich gebuchtetem Rande, mit 

acht Kammern in der fegten Windung. Die Arten mit 
weitrem Nabel gehören der Gattung Planina an, noch 
andere zu Truncatulina, Anomalina u. f. w. Bon allen 

unterfcheiden fich die Uvelliden durch ihr mehr trauben= 
fürmiges Gehäuſe mit oft umfaffenden Kammern und 
groben Boren in der dien Schale. Auch von ihnen 
find einige Gattungen ſchon in vielen und fehr weit vers 
breiteten Arten befannt. Uvigerina verräth ſich durch die 
runde Mündung auf dem verlängerten Ende der Kammer. 
Das thurmförmige Gehäufe befteht aus Fugeligen Kam— 

mern. Die adriatifche Uvigerina pygmaea ift gerippt 
und mit umrandeter Mündung verfehen. Bulimina da— 
gegen hat eine lange Mündung in der Richtung der 
Windungsachfe ohne röhrige Verlängerung der feßten 
Stammer. B. elongata zeigt fünf Windungen, an wel- 
chen Die einzelnen Kammern Außerlich kaum zu unter 
fheiden find. Globigerina hat dreifeitig pyramidale 
Gehäufe mit fpaltenförmiger, zur Achſe des Gehäufes 
gewandter Mündung. Bon ihren zwei Dußend Arten 
würden die meiften an den englifchen Hüften beobachtet. 

Die apdriatifche Gl. bulloides ift runzlig, unten genabelt, 
in der feßten Windung mit vier Fugeligen Kammern und 

weiter Mündung. 
Unter den durch wechfelreihige und nicht Fnauelartig 

gewundene Kammern charafterifirten Enalloſtegiern zeich— 
net fih die Familie der Bolymorphinen durd das 
in der Richtung der Achfe gerade verlängerte und beider- 
feits derfelben ungleiche Gehäufe aus. Polymorphina 

ſelbſt ftellt zwei Kammerreihen mit ungleichen Seiten in 

Wechfelftellung und hat eine runde endftändige Mündung. 

Fig. 576. 

Notalia. 
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Bei andern wechfeln drei Kammerreihen und von diefen 
befißt Globulina wieder die runde endftändige Mündung. 
Die fehr nah verwandten Teytularien zeigen in der 
lang ausgezogenen Spirale die Kammern in Doppelreihe 
alternirend neben einander und bei Textularia ift die 
quere Mündung unten am Grunde frei. An vierzig 
Arten werden aus den verſchiedenſten Meeren aufgeführt. 
Die adriatifche T. laevigata ift glatt, ſchwach zuſammen— 
gedrückt, aus vielen etwas gewölbten Kammern gebildet ; 
T. carinata fehr fantig und gefielt, eng gefammert; T. 

sagittula, T. variabilis u. a. Während bei ihnen die 
Endwand mit der Mündung parallel zur Schalenachſe 
ſteht, richtet fich diefelbe rechtwinklig gegen die Achfe bei 
Valvulina mit fpaltenförmiger und bei Sagraina mit 

runder Mündung. Andere ordnen die Kammern nur in 
der Jugend wechfelftändig, fpäter in eine gerade Neibe, 
jo Bigenerina mit mittelftändiger und Gemmulina mit 

feitenftändiger Mündung. — Die fih anreihenden Caffi=- 
dulinen unterfcheiden ſich ſchon durd ihr ſcheibenför— 
miges faft gleichfeitiges Gehäufe in der typifchen Gattung 
Cassidulina. 

Die Agathivoftegier mit fnäuelartig über die Pole 
gewicelten Kammerreihen Löfen fih in nur zwei Formen 
freife auf, deren einen die blos vorweltliche Gattung Fa- 
bularia vertritt und durch die vielporige Mündung charaf- 
terifiet ift, während die formenreihen Millivliden 

eine einfache Mündung befigen. Ihre Schalen haben Feine 
Poren und wurden früher unter Miliola vereinigt, big 
d'Orbigny nad Zahl und Lage der Kammern fie in mehre 

Gattungen vertheilte. Bon diefen vertheilen zwei ihre 
Kammern, deren jede eine halbe Windung einnimmt, in 
fünf Radien von der Achfe aus und find bei Adelosina 
dann jederzeit fünf Kammern fichtbar, bet Quinqueloculina 

dagegen nur im Alter fünf Kammern frei zu erfennen. 
Leptere feben fehr zahlreich in allen Meeren. Die adria— 
tifche Qu. triangularis ift rundlic, dreifeitig, alatt, mit 
ſchwach vertieften Nähten zwifchen den Kammern und mit 
fleiner runder Mündung, Die einen zweifpißigen Zahn trägt. 
Triloceulina vertheilt ihre Sfammern nach drei Nadien und 

bat eine runde bis halbmondförmige Mündung ; da die 
Kammern ſich deden, fo find ftetS deren nur drei fichtbar. 
Tr. gibba rundlich dreifeitig und glatt, mit vorn ver— 

engten und durch tiefe Nähte getrennten Kammern, mit 
jchief ovafer gezahnter Mündung. Nody andere legen die 
Kammern in zwei Nadien einander gegenüber und zwar 
einander umfafjend bei Biloculina, fo daß nur die zwei 
legten fichtbar find, oder nicht umfaffend bei Spirolo- 

ceulina, wo alle fichtbar bleiben. Endlich achört hieher 

noch Uniloeulina, aus nur einer einzigen Kammer be= 
ftehend und nur in einer Art aus dem indischen Dceane 
bis jegt befannt. 

Die einfammerigen Wurzelfüßer oder Monoftegier, 
auch Monothalamien genannt, haben mit der letzterwähnten 
Familie gemein den Mangel feiner Boren in der Schale, 

fie können daher ihre Scheinfüße ebenfalls nur aug der 

Mündung hervorftreeen. Aber ihre Schale bildet ftetg 
nur eine einfache Höhle, welche von dem Sarkodenleibe 
ganz ausgefüllt wird. Diefer zeigt daher auch feine 
Theilung in Abfchnitte, Im der Gattung Cornuspira 

rollt fih Die Falfige Schale nach Art der Planorben- 
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ſchnecken noch fpiraf ein zu einem feheibenförmigen Ge— 

häuſe mit großer Deffnung am Ende. C. planorbis an 
der Küfte von Mozambique und bei Trieft bildet ſechs 
Windungen, 0. perforata ebenda hat eine fein poröfe, 
farbfofe, glasartige Schafe mit fieben Windungen. Bei 
andern Gattungen bleibt die Schale blos häutig oder 
hornig und nimmt feine Safferde auf. Unter Diefen 

zeichnet ſich Gromia durd ihre ei= oder Fugelfürmige Ges 
ftalt mit großer oft halsartig verlängerter Oeffnung aus. 
Durch dieſe ftredt das Thier feine zahlreichen Scheinfüße 
hervor, welche es bis zur zwölffachen Körperlänge aus— 
dehnen, veräfteln und nekartig verbinden fann. Die 

Scale felbit ift durchfichtig und nicht elaſtiſch. Die ei— 
fürmige Gromia, Gr. oviformis, entdeefte Dujardin im 
Meere an ver frangdfifchen Küfte, eine zweite Art, Gr. 
fluviatilis im Waffer der Seine. Sie erreichen eine halbe 

Sig. 877. Linie Größe. Lagynis mit ganz 
hautiger biegfamer retortenfürmiger 
Schale, Tebt in der Oftfee und ift 
flar farblos.  Arcella (Fig. 577) 
ift rundlich fehirmförmig und ſtrah— 

fig gerippt mit mittelitändiger Mün— 
dung, meift in füßen Gewäjfern und 

von mehren Syftematifern zu den Infuforien geftellt. 

Die nackten fchafenlofen Wurzelfüßer werden im die 
fleine Familie der Amöbinen vereinigt. Mit dem 
Mangel der feften Schafe verliert der Sarfodeförper alle 

Form und erfcheint als veränderlicher Klumpen. Gr 
ftreeft Tangfam an feinem Rande die ftrabligen Schein- 
füße aus und zieht diefelben ebenfo langſam wieder ein, 
gleicht in der Ruhe einem Tropfen, rundlich dick oder flach 
ausgebreitet, ohne Körnchenbewegung in feinem Innern, 
aber oft mit einem dunfeln Kern, mit contractifen Blafen 
und einer Membran. Durch diefe letztern Eigenthümlich— 
feiten charafterifiren fih die Amöbinen als Infuforien, 
von denen fie nur noch durch die Scheinfüße ftatt ver 

Wimpern als Rhizopoden unterfchieden find. Sie wer- 

Urcella. 

Fig. 578, 

Amöba. 
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den daher bisweilen fammtlich oder zum Theil zu den 
Infuforien geftellt. Bei der völligen Formlofigfeit und 

der häufig gänzlichen Unterfchiedsfofigfeit der Körperfub- 

ſtanz, welche diefe Thierchen den einfachen Bellen gleich- 
ſtellen, fehlen felbftverftändfich die befondern Eigenthüm— 
fichfeiten, welche zur Unterfcheidung von Gattungen und 
Arten fihern Anhalt gewähren. Dennoch werden folche 
von den Sytematifern angenommen. So als typifche 
die Gattung Amoeba, die wir in Figur 578 mit fang 
ausgeftreeften Scheinfüßen, in Figur 579 mit zu Lappen 

Fig. 379, Oder Fingern eingezogenen Scheinfüßen dar— 
— ſtellen. Der mikroſkopiſche durchſcheinende 

[ Körper, in ſüßem und falzigem Waffer vor 
» fommend, ift in der Ruhe rundfich und un— 
beweglich, Tappt aber während der Beobad)- 
tung bald feinen Rand, verlängert die Lap— 
pen fingerfürmig und endlich in Faden oder 

Scheinfüße, mittelft deren er langſam auf fefter Unterlage 
fortfriecht, wobei er feine Form fortwährend ändert. Er 

it daher ein wahrer Proteus und die ftete große Ver— 
anderfichfeit ift fein einziger und weſentlicher Charakter. 
Ueberall verbreitet, ift er dennoch artlich beftimmt worden. 

So unterscheidet Ehrenberg eine A. princeps durch walzige 
die an der Spitze abgerundete Scheinfüße von einer 
A. radiosa mit fpibauslaufenden Scheinfüßen. Erſtere 
ift gefbfichweiß und 3/,, Millimeter groß und kann ſich 
bis ein Millimeter Durchmeifer ausdehnen. Letztere viel 
Elarer und heller, mißt nur 2/,00 Millimeter und ftreckt 

unmeßbar feine Fäden aus. Beide fommen in ftehenden 

fügen Gewäffern haufig vor und Taffen fich durch künſt— 
liche Theilung leicht vermehren. Die fugelige A. verru- 
cosa hat ganz kurze ftumpfe, faft nur warzenförmige 

Scheinfüße. A. diffiuens befikt Hohlräume, fogenannte 

contraftife Bläschen und zahlreiche fange, oft fich vers 
aftelnde Sceinfüße. Die riefigfte aller Amöben ift Die 
meeresbewohnende A. gigantea, welche zwei bis acht 

Amöba. 
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Millimeter Durchmeſſer erreicht und bis funfzehn Milli— 
meter lange Scheinfüße ausſtreckt, im Uebrigen aber eben— 
ſo veränderlich in ihren Umriſſen erſcheint wie alle andern 

Amöben. Einige beſitzen zweierlei Scheinfüße, nämlich 
außer den gewöhnlichen zum Kriechen dienenden noch 
kurze dicke, von deren Spitze ein langer wirbelnder Faden 
ausgeht, welcher die Nahrung ergreift und zum Körper 
führt. Sie werden unter dem Namen Podostoma gene— 
riſch von den Amöben getrennt. — Als ganz eigenthüm— 
licher Typus gibt ſich das Sonnenthierchen, Actinophrys 
sol, zu erkennen, das man hie und da in Waſſergräben 

und Tümpeln zwiſchen Pflanzen findet. Es gleicht einer 
etwas abgeplatteten Kugel von 1/55 bis 1/, Linie Größe 
und ift überall mit zarten Fäden von 1/, bis 1/, Linie 
Länge dicht befeßt. Bei feiner Häufigkeit und zierfichen 
Geftalt war es fchon den fiharfen Beobachtern des vori- 
gen Jahrhunderts, wie dem um die nähere Kenntnif der 

niederften Thierwelt hochverdienten O. Fr. Müller be— 
kannt und Ehrenberg ſchrieb ihm Mund, Rüſſel, Magen 
und After zu, wogegen Dujardin in ihm nur eine körnige 
klebrige Maſſe mit Hohlräumen ſah. Dieſe Struktur 
haben nun auch die neuern Beobachter erkannt, nämlich 
zähe Sarkode mit feinen Körnern und ſogenannten con— 
traktilen Blaſen. Jedoch läßt ſich in dieſer Sarkode 
deutlich die innere viel mehr Körnchen enthaltende als 
Markſubſtanz von der äußern hellern als Rindenſubſtanz 
unterſcheiden. Der Hohlräume ſind mehre von ver— 
ſchiedener Größe vorhanden und die Fäden beſtehen aus 
derſelben körnigen Sarkode wie der ganze Leib. Mit 
denſelben ergreift es die in mikroſkopiſchen Thierchen be— 
ſtehende Nahrung und ſenkt dieſelbe in den Sarkodeleib 
ein, aus welchem die unauflösbaren Theile an irgend 
einer Stelle wieder ausgeſtoßen werden. Alle Bewegungen 
des Thierchens geſchehen mit äußerſter Langſamkeit, ſeine 
Fortpflanzungsweiſe und Entwicklung iſt leider noch nicht 

ſicher und vollſtändig beobachtet worden. 

Zweite Ordnung. 

Infuſorien. 

Waͤhrend von den Rhizopoden noch viele durch die 
kalkigen Schalen dem unbewaffneten Auge deutlich erkenn— 
bar ſind, verſchwinden demſelben die Infuſorien ganz und 
nur ſehr wenige erſcheinen dem geübten Beobachter noch 
als kleine Punkte. Sie ſind eine unſichtbare und zugleich 
reiche Lebenswelt, von deren Daſein die erſte Kunde An— 
ton van Leeuwenhoek in einem Briefe im Mai 1675 der 
königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu London gab, 
in welchem er berichtete, in einem Tropfen geſammelten 
Regenwaſſers zahlreiche dem bloßen Auge unſichtbare 
Thierchen, Animalcula beobachtet und wiederholt auch 

in andern Flüſſigkeiten gefunden zu haben. Die eben 
erſt entdeckten Mikroſkope waren noch zu ſelten, als daß 
dieſe überaus wichtige Entdeckung mehr als Bewunderung 
und Staunen hätte veranlaſſen können. Faſt hundert Jahre 

Naturgeſchichte I. 5. 

Infusoria. 

vergingen, bis Ledermüller feine anregenden Beobachtungen 
und Betrachtungen veröffentlichte, nach welchen zahfreichere 
Beobachter ſich mit den Infuforien befchäftigten und bald 
auch DO. F. Müller das erſte Syftem derfelben mit Gat- 
tungen und Arten begründete, In diefem Jahrhundert 
war es Ehrenberg, welcher mit bewundernswerthem Fleiße 
die mifroffopifche Thierwelt verfolgte und durch fein 
großes Prachtwerf: die Infuforien als vollfommene 
Organismen, die Kenntniß derfelben wie Keiner vor ihm 

nad) allen Seiten hin ganz erftaunfich erweiterte. Aber 
feider gingen deffen Deutungen und Schlußfolgerungen 
weit über die mühfam gewonnenen Beobachtungen hin— 
aus. Er fehrieb den Infuforien alle Organe zu, welche 
andere und höher organifirte Thiere befiken, einen Mund, 

Darınfanal und After, Gefchlechtswerfzeuge, Athem- und 

4 
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Sinnesorgane, und erfuhr denn auch alſobald die ent— 
Schiedenften Widerfprüche und Widerfegungen. Inter den 
zahlreichen Forfchern, welche Ehrenberg's erfolgreiche Thätig— 
feit angeregt hatte und die fich meift noch jegt eifrig mit den 
nleichen Unterfuchungen beſchäftigen, eröffnete Fr. Stein 
den glücklichſten Weg, indem er die Entwicklungsgeſchichte 
zum Hauptgegenftande feiner Beobachtungen machte. Er 
bat von den Nefultaten feiner langjährigen und noch 
feineswegs abgefchloffenen Unterfuchungen einen erſten 
aroßen Folioband erfiheinen laſſen und den zweiten zur 

Veröffentlichung vorbereitet. Auch er ift nunmehr über- 
zeugt, daß die Infuſorien Feineswegs einzellige Thiere 
und nicht von fo ganz einfachen Bau find, wie die Altern 
Beobachter und die erften Gegner Ehrenberg’s zu behaup- 

ten wagen durften, aber er.deutet ihren Bau auf andere 
Thatfachen, als Ehrenberg zum Nachweis der vollfommenen 
Drganifation beibrachte. Wir können in unferer Dar- 
ftellung auf die vielfach verfchiedenen Anfichten, welche 
noch gegenwärtig über den Infuforien-Drganismus und 
defjen Lebensäußerungen felbft von den ſchärfſten und ges 
übteften Beobachtern vertheidigt werden, nicht näher ein— 
gehen und verweifen den, welcher mit eigenen mikro— 
ſkopiſchen Unterfuchungen ein Intereffe daran nimmt, auf 
die Arbeiten von Ehrenberg und Stein, von Lieberfühn, 
Kohn, Weiße, Ladımann, Balbiani u. U. 

Die allgemeine Geftalt der Infuforien ſchwankt in 
anderer Weife wie die der Rhizopoden, ohne daß man 
jedoch eine Grundform für diefelbe aufftellen könnte. 
Ste erfcheint in Form von Kugeln, Eiern, Hirſe- und 
Gerftefürnern, von Bohnen, Linfen, Schläuchen, Pan— 
toffeln, bei feftgewachfenen in Form von Bechern, Kreiſeln, 

Urnen, Glocken, Krügen, bei cofonienweife vereinigten als 
Büfchel und Sträuche. Abweichend von den Wurzel- 
füßern haben viele ISnfuforien einen Mund und aud) 
einen Wimpernbeſatz, alfo in ihrer Lage beftändige außere 
Organe, welche Die Befchreibung zur Drientirung benußt 
und nad ihnen ein Born und Hinten, ein Oben und 
Unten unterfcheidet, allein die große Kontraftifität des 
Leibes und die vollig gefeßlofe Bewegungsweife der 

Thierchen, fowie die mancherlei Verwandlungen, welche 
diefelben während ihres Lebens erfeiden, nehmen jenen 
Beftimmungen allen jichern Halt und machen fie zu blos 
außerfichen und zufälligen, die zur Feſtſtellung eines be= 
ftimmten Schemas nicht verwerthet werden können. Die 
Infuforien find daher wie die Wurzeffüßer irregufäre Thiere, 
Thiere von unbeftimmten, veränderlichem Typus. Ihre 
Größe ſchwankt von der geringften, welche überhaupt 
noch unter dem Mifroffope meß- und erkennbar ift, bis 
zu einer Linie Wir kennen Infuforien von 1/yooo, 

00, "ro Linie und müſſen annehmen, daß es nod) 
jenfeits des bis jetzt Meßbaren thierifche Lebensformen 
piebt, welche erſt bei der immer noch möglichen Ver— 
ſtärkung unferer Augenwaffen wahrgenommen werden 
fünnen. Don diefen Fleinften Formen haben, wie man 
fich Teicht durdy Berechnung überzeugen kann, mehre Milz 
fionen Raum in einem Waffertropfen und man bat fie 
auch in unzähliger Anzahl darin ſchon angetroffen. In— 
fuforien von !/,, Linie und größere find Niefen und 
fommen nur wenige Arten derfelben vor, dagegen er— 

reichen die ftrauchartigen Colonien öfters 1/, bis eine 

Ürthiere. 

Linie Höhe, fo daß man fie mit einigermaßen geübtem 
Auge ſchon als ſolche zu erfennen vermag. Ihre Fär— 
bung fpielt von dem durchfichtig Klaren ins Weißliche, 
Grüne, Braune, Rothe, Violete u. f. w. und ift bald 
eine beftändige, bald von der Nahrung abhängige und 
mit diefer veränderlich. 

Der feinere Bau des Infuforienförpers zeigt keines— 

wegs die völlige Unterfchiedsfofigfeit wie Die Sarfode der 
Rhizopoden. Er läßt vielmehr oft deutlich eine Ober- 
baut und Wimpern auf derfelben, ein inneres Barenchym, 

in demfelben Hohlräume oder die ſchon mehrfach erwähn- 
ten contraftifen Blaſen und einen dunfeln feharf abge— 
arenzten Kern oder Nuffens erfennen. Das Parenchym 

bildet die eigentliche Leibesmaffe des Infuſorienkörpers 
und ift eine ebenſolche firufturfofe zufammenziehbare, 

flare, gewöhnfich mit dunfeln Körnchen erfüllte Gaflerte 
wie die Sarfode und da fie deren bewegende, empfindende, 

verdauende, fich fortpflangende Eigenfchaft befigt: fo ift fie 
eben auch Sarfode. Außer den gewöhnlichen Körnchen 
und dem Farbeftoff will man bei einigen Infuforien in 
dem Parenchym aud) Fleine ftabförmige Körperchen umd 
zarte neffelnde Fäden eingebettet gefehen haben, Im 
mittlen Theile des Infuforienfeibes erfcheint die Sarfode 

minder dicht, flüffiger, beweglicher, mit dem Speifebrei 
erfüllt, der befonders nach eben eingenommener Nahrung 
deutfich zu erkennen ift. Seine veranderfiche Leerräume 

machen fich oft bemerklich, entftehen und verfchwinden 
wieder. Die Oberhaut Fonnte bei vielen Infuſorien 
noch nicht als folche nachgewiefen werden, bei einigen 
aber gefang es, fie von dem Parenchym abzuldfen. Dann 
erfcheint fie regelmäßig und feingeftreift der Lange nad) 
oder fpiral, von zwei Seiten ber fich kreuzend gegittert. 
Stein deutet diefe dunkeln Streifen als wirkliche Muskel— 
bänder, deren Feinheit nicht geftattet, die Kriterien der 
Muskelfafern anderer Thiere zu erfennen, darum betrach— 
ten fie andere Beobachter als blos regelmäßige Runzelung, 
welche die Dehnbarfeit der Haut begünftigt, etwa in ähn— 
Ticher Weife wie Haut der Zecken. Wo die Haut nod) 

nicht in folcher Weife erfannt werden fonnte, wird deren 
Anwefenheit doc dargethan durch Erſcheinungen des 
Plagens bei gewaltfamem Zerdrüden, durch die regel- 
mäßige und unveranderliche Stellung der Wimpern und 
durch gewiſſe' Ausſcheidungen. Bei den gepanzerten In— 

fuforien zeigt fi) die Oberhaut verdickt, ſteif, durch Aus— 
fiheidung von Körnchen wie getäfelt, durd Ablagerung 
von Kiefelerde fogar al8 harter fpröder Banzer. 

Don einem fpecififchen &mpfindungsorgane, von 
Nerven und befondern Sinneswerfzeugen konnte noch 
feine Spur nachgewiefen werden. Einige Infuforien 
befigen einen einfachen oder doppelten, lebhaft roth, fel- 
ten Schwarz gefärbten Fed, der an die Bunftaugen 
mancher Strahfthiere erinnert und deshalb von Ehrens 

berg unbedenklich auch als Auge gedeutet worden ift. 
Unter dem Mifroffope löſt fich derfelbe in feine Farb- 
förnchen auf, wie ſolche auch fonft im Parenchym vor— 
fommen. Wie er Lichtempfindungen wahrnehmen und 
ohne jede Spur von Nerven vermitteln könne, ift nicht 
einzufeben. Anders mit dem Bewegungsapparate. Ders 
ſelbe befteht hauptfächlich in Anhängen der Oberhaut. 
Die häufigften find feine Wimper- oder Flimmerhaare, 
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welche entweder gleichmäßig und gewöhnlich auch dicht 
den ganzen Körper beffeiden oder nur auf Zonen be= 
ſchränkt find. Sie befinden fi) in einer beftändig 
fchwingenden wirbefnden Bewegung. Bei Paramaecium 
aurelia bilden fie etwa funfzig Längsreihen, jede mit uns 

gefähr ſiebzig Wimpern, alfo zufammen 3500 bewegende 
Elemente. Mit ihnen zugleich Fommen bisweilen 
Wimperborften vor, die länger und Fräftiger find, nur. 
eine oder einige Reiben bilden, bald in der Nähe des 
Mundes, bald der Seiten fißen und in Fräftigen Ruder— 
fihlägen ſchwingen. Als Borften unterfcheidet man be= 
wegliche fteife Haare, welche in geringer Zahl unten oder 
hinten am Körper ftehend nicht zum Schwimmen, fondern 

zum. Stüßen, Gehen und Klettern dienen. Griffel 
heißen dicke gerade Haare am Hinterende des Körpers. 

Außerdem treten bisweilen noch wirkliche Hafen auf, 
kurze dicke und mit zwiebelartiger Bafis angelenft, ges 
wöhnlich in zwei Reihen längs der. Bauchfeite und zum 
Kriechen dienend. Geißeln find ftarfe fadenförmige Forts 
jäße, welche durch ihre wirbefnde Bewegung einen Trichter 

nachahmen und zu einem oder mehren am VBorderrande 
des Körpers fißen. Endlich baben wenige Infuforien 
noch Büfchel langer gebogener Schnellhaare. Alfo troß 
der unvollfonmmen und einfachen Organifation eine große 
Manichfaltigkeit in den Bewegungsapparaten. Die Wim— 
pern oder Flimmerhaare bewegen ſich gang von feldft, 
nicht durch befondere Muskeln, man fieht fie noch an ab» 

geriffenen Fetzen eine Zeitlang fchwingen. Alle in einer 
Reihe ftehenden pflegen fich auch im derſelben Richtung 
gleichfam taftmäßig zu bewegen vor- und rückwärts und 
man fann mit einiger Geduld fid) an Dem> zierfichen 
Wimperfpiel ſchon unterhalten. 

Nicht alle Infuforien erfreuen fich, wie ſchon gelegent- 
lich angedeutet, der Ortsbewegung, fondern mehre figen auf 
Stielen feft oder unmittelbar mit dem Hinterende ihres 

Leibes, Der Stiel ift einfach oder Aftig, derb und fteif, 
innen längsftreifig, auch querrungelig wie gegliedert, oder 
aber hohl und von eigenthümlicher Struftur, Letzteren 

beobachtet man bei den in allen Tümpeln Iebenden Vor— 
ticellen. In der Höhle des Stieles zieht ſich ein dunkles 
Band fpiral von unten bis oben hinauf und da der Stiel 

fi) fpiral einrollen und wie mit Bligesfchnelle ausſtrecken 

fann: fo hält man jenes Band für einen Muskel, Er 

ift viel und forgfältig beobachtet, aber noch immer nicht 

feiner eigentlichen Natur nach erfannt worden. Eigen: 

thümliche feitfigende Infuforien ohne Wimpern nennt 

man auf Stein's Borfchlag Acineten und betrachtet die— 

felben als ruhende Puppenzuftände, als vorübergehende 

Entwiclungsftufen anderer Formen, wie für einige mit 

Beftimmtheit nachgewiefen werden fonnte, 
Die mit Wimpern  beffeideten Infuſorien feheinen 

ſämmtlich einen Mund zu haben, während den Flagel— 

faten oder den mit Geißeln verfehenen derfelbe fehlt. Gr 

führt in das Innere der feichtflüffigen Leibesfubitanz, 

aber nicht wie bei andern Thieren in einen Darm oder 

überhaupt in eine abgegrenzte verdauende Höhle. Seine 

Lage hat er bei den freibeweglichen Formen an Dem einen 

und deshalb als vorderes betrachteten Körperende oder 

feitfich, bei den feftgewachfenen Dagegen ſtets Dem ange— 

hefteten Körperende gegenüber, alfo an dem obern. Eine 
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zweite oder Auswurfsöffnung laßt fich minder haufig und 

ficher erfennen, ift aber vielleicht auch bei den meiften oder 

jelbft allen Wimperinfuforien vorhanden. Die Lage 
dieſes Afters Schwanft viel mehr als die des Mundes. 
Er liegt neben dem Teßtern, in deffen Nähe oder weit 
entfernt Davon bis am entgegengefeßten Körperende. Der 
Mund ift fehr gewöhnfich mit Wimpern umftellt, welche 
einen beftändigen Wafferftrudel unterhalten und feßt bei: 
einigen noch Deutlich in ein Furzes Speiferohr fort. 

Aber mehr als diefen Anfang eines Darmfanafes Fonnte 
man niemals erkennen, Ehrenberg glaubte einen zu— 
fammengefegten Berdauungsapparat annehmen zu müffen 

und conftruirte denfelben in der Weife, daß er den Infu— 
forien rothen und blauen Farbſtoff fütterte, der fich in 
dem focern Parenchym zu Kugeln ballte, diefe num als 

gefüllte Magenhöhfen deutete und durch einen Kanal fich 
verbunden dachte, So follte z. B. das weilmündige 
Wimperthierchen einen mit vielen Magenblafen befeßten 
Darm haben, wie felbiger in Figur 580 in das Thier 
und in Figur 581 für fich herausgenommen gezeichnet 
it. Allein es läßt Sich nicht blos ein folcher Darm 
nicht nachweifen, das Verhalten der Nahrungsballen ſelbſt 

° Spricht entfchievden gegen die Anwesenheit umgrenzter und 
verbundener Magenblafen. Die fhon erwähnten Acineten 
ftreefen lange, gerade, anı Ende gewöhnlich Enopfartig 

verdiefte Faden aus und fobald ſich ein Beutethierchen 
denfelben nähert, klebt es an dem Knöpfchen feft, das ſich 
nun wie eine Scheibe an ihm ausbreitet und den Nähr- 
ftoff aus ihm ausfaugt, welcher in dem Saugrohr hinab» 
gleitet und in den Körper eintritt. Solche ganz flüffige 
Nahrung aufnehmende Infuforien bedürfen eines Afters 

nicht und zeigen auch feine Spur deifelben, wogegen die 
mit Mund verfehenen feſte Nahrungsitoffe aufnehmen und 
die Erfremente durch eine Afteröffnung ausſtoßen. Da 

diefe aber bei den allermeiften Snfuforien feine befondere 
Auszeichnung hat: fo wird fie von einigen Beobachtern 
ebenfalls in Abrede geftellt, und von diefen vielmehr ans 
genommen, daß die Auswurfsftoffe wie bei den Wurzel— 
füßern an irgend einer Stelle hervortreten und ihr Weg 

ſich fofort wieder fpurlos ſchließt. Wo freifich der Aus— 

Fig. 580, 

Wimverthierchen. 
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Darm des Wimperthierchens. 

tritt ftet8 an derfelben Stelle erfolgt, ift mit Gewißheit 

auc auf eine beftändige wirkliche Afteröffnung zu fchließen. 
Das contraftile Bläschen feheint feinem Infuforium 

zu fehlen, denn bei den fehr wenigen, welche es noch nicht 
beftimmt erfennen ließen, wird e8 durch das dunffe, von 
Nahrungsitoff erfüllte Barenchym unfichtbar gemacht fein. 

Es it ein runder Flarer Hohlraum mit pulfirender Bes 
wegung, vorn, mitten oder hinten im Körper und zwar 
ftet8 nahe unter der Oberfläche gelegen, bisweilen in 

doppelter, ſehr felten in mehrfacher Anzahl vorhanden. 
Ueber feine Natur find verfchiedene Anfichten laut ge— 
worden. Bon diefen fand die Ehrenbergifche, nach wel= 
cher es männliche Samenbfafe fein follte, ven geringften 
Beifall und den größten Widerfpruch,, weil fie jedes that- 
füchlichen Nachweifes entbehrte. Das contraftife Bläs— 
chen ift ein wirklich umfchloffener Hohlraum und feine 
bloße Lücke im Parenchym, dafür fpricht fihon feine be> 
ftändige Lage und Zahl, noch entfchievener aber fein 
wechfelndes Erfcheinen und Verſchwinden. Es wacht 
langfam an Umfang und wird deutlich, indem es fich mit 
Flüſſigkeit füllt, und fällt vafch bis zum Unfichtbarwerden 
zufammen, indem e8 fich entleert ; feine Stelle Andert es 
dabei nicht. Gemeinlich rund und abgefchloffen, hat man 
doc) bei einigen Infuforien davon ausgehende gefäßartige 
Kanäle wahrgenommen und glaubt diefelben allen zus 
fehreiben zu müffen. Bei dem Paramaecium aurelia fieht 
man ven jedem der beiden contraftifen Bläschen fünf 
bis fieben Kanäle ftrahlenförmig nad) allen Seiten aus— 
laufen, jeder Deftehend aus mehren, an einander ge= 

reihten birnförmigen Erweiterungen. Durch Veräſte— 
fung vermehren fie fih auf mehr denn dreißig und am 
Nande des Körpers biegen fie fih nad) innen um, wo 

man nun feider ihre Endigungen- nicht verfolgen fann. 

Sie laufen unter und über einander weg, ohne fich zu 
verbinden over zu verfchmelzen. Sie füllen und ent= 
feeren fi) wie die contraftifen Bläschen felbft und wer- 

den im Schlafen Zuftande meist ebenfalls unfichtbar. Bei 
andern Formen zeigt fich ein etwas anderes Verhalten in 
der Beräftelung, Zahl und Lage des Kanalſyſtems, aber der 

Urthiere. 

Gegenftand ift zu fein und zart, als daß man ſchon eine 

befriedigende Aufklärung über feine Natur hätte gewinnen 

fönnen. Am wahrfcheinfichften dient er als Kreislauf 

ſyſtem, das hier aber weder als Blut- noch ala Waſſer— 

gefäßſyſtem aufzufaffen ift, fondern jedenfalls eine viel all⸗ 

gemeinere Bedeutung hat als diefe befondern Organe. 

Der Kern oder Nuffeus, von Ehrenberg als männtiche 

Keimdrüſe gedeutet, kömmt bei faft allen Infuforien vor 

und fällt durch feine dunffe, fehr feinförnige Beſchaffen— 

heit auf, ift gelblich, ſcheiben-, eis, ſpindel-, walzen-, 

hufeiſen- oder fettenförmig, allermeift einfach und nur 

felten Aftig getheilt. Seine Lage hat er gewöhnlich 
gegen die Mitte Des Körpers zu und fiheint hier befeftigt 
zu fein, denn durch Bewegungen verrüct kehrt er wieder 
in feine urfprüngliche Lage zurück. Bisweilen ficht man 
in, auf, oder neben ihm ein viel kleineres helleres Körper⸗ 

chen, dag man als zu ihm gehörig betrachten wollte und 
Nukleolus genannt hat. Nach Stein’s fehr umfafjenden 

Beobachtungen fpielt der Nuffeus eine Hauptrolle bei 
der Vermehrung und derfelbe halt fich gegenwärtig über 
zeugt, daß er wirkliches Fortpflanzungsorgan ift. Damit 

fällt die Anficht von der Einzelligfeit der Infuforien, in 

welcher der Nufleus dem Zelfenfern gleichgeftellt wurde, 

ganz über den Haufen, wenn man auch) den Dunklen 
Streifen nit die Bedeutung von Musfeln und dem 
contraftifen Bläschen nicht die eines Kreislaufs ein— 
raumen wollte, 

Wie die Formen der Infuforien ganz unfern Augen 

entrückt find: fo auch ihre Lebensäußerungen, obwohl 
deren Energie eine ganz überrafchende ift, wenn wir fie 
unter dem Mifroffope verfolgen. Hinſichtlich der Con— 
traftifität und Dehnbarfeit ihres Körpers feheinen fie alle 
andern Thiere zu übertreffen. Sie ziehen ſich Fugelig zus 
fammen und dehnen fich bis zur langgeſtreckten Spindel- 

und fogar Fadenform aus, krümmen und fchwenfen ſich 
in den verfchiedenften Richtungen und treiben ihren flüſſi— 
gen beweglichen LZeibesinhalt von einem Körperende zum 
andern. Und während einige diefe Bewegungen und Forms 
veränderungen mit wahrhaft wunderbarer Schnelligkeit und 
Gewandtheit ausführen, zeigen ſich andere träg und lang— 
fam und auch ftarr in ihren Formen. Eben diefe Berfchieden- 
heit befunden fie im Ortswechfel. Die beftändig frei leben— 
den Arten ſchwimmen entweder mittelft der fchnellen Be— 
wegung ihrer furzen dichten Sfimmerhaare oder mit Hülfe 
der fteifen Borften und Geißeln. Wir fehen fie in gerader 
Richtung, in Bogenlinie rudern und vorwärts fchießen oder 
ſich rollend um ihre Achfe drehen, in Spirallinien fid) fort— 
bewegen, Friechen oder Flettern, Tangfam fortgleiten, fid 
ftüßen und fefthalten. Die figirten feben in der Jugend 
ebenfalls frei und ſchwärmen meift mit rapider Schnellig- 
feit umher, dann feßen fie fich entweder mit ihrem Körper - 
unmittelbar feſt und befchranfen ihre Bewegungen auf 
Ausftreden und Einziehen oder aus ihrem Anheftungs— 
punfte_ wächft ein langer Stiel hervor. Diefer ift fteif 
und fie fchwanfen nur von der Wafferftrömung bewegt 
bier und dorthin oder er ift hohl und fchneflbar, fo daß 

mit ihm die Thierchen ſich noch allfeitig hin- und herbe— 
wegen fünnen. Letztere vermögen meift auch vom Gtiele 
fi) abzuföfen und nach kurzer Zeit freier Bewegung an 
einem andern Orte wieder feßhaft zu werden, auch einen 
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neuen Stiel zu bilden. Cine fo vielfeitige und ener— 
gifche Beweglichkeit ift ohne Empfindungsvermögen nicht 
denkbar und die Infuforien befiken ein folches, obwohl 
wir noch feine Spur eines befondern Organs für daſſelbe, 
eines Nervenfyftems entdecken fonnten. Sie äußern eine 
unverfennbare Empfänglichfeit für Eindrücke des Lichtes, 
der Temperatur, für Niechftoffe, für die chemifche und 
phyfifalifche Befchaffenheit des Wafjers, in dem fie leben. 

Diele fuchen ganz auffällig das helle Licht, außern eine 
ungleich ebhaftere Thätigkeit, wenn warme Sonnenftrahlen 
ihr Element treffen. Aber mehr noch, fie fuchen ihre 
Nahrung auf, wittern diefelbe ſchon aus einiger Ent- 
fernung, fammeln fich fchaarenweife um den Nährftoff 
und wählen fichtlich denfelben aus, indem fie ungenich- 
bare Theilchen fortftoßen. Und alle dieſe Wahrnehmuns 
gen gefchehen ohne Augen und Ohren, ohne Geruchs- und 

Geſchmacksorgan, ohne Fühler und Tafter, So fihnell fie 
dahin ſchießen: ftehen fie doch plöglich ſtill, wie finnend 
und überlegend, wenn fie Auffalliges wittern. Während 
einzelne Arten fich einander friedfich nähern und gleich— 
gültig fich begegnen, üben andere, beſonders größere auf 
fleinere bei der geringften Berührung mit ihren Wimpern 
eine tödtliche Wirfung aus, das getroffene fahrt blik- 
ſchnell zurück, zieht fich zufammen und liegt regungs— 
108 da. Noch andere fahren bei Annäherung plöglic 
zurüd. Feſtſitzende Arten können fi Außern Gefahren 
nur entziehen, indem fie felbft fich ſtark zufammenziehen 

und fie verharren in diefem Zuftande, fo fange die Ge- 
fahr andauert. Bloße fihwingende Bewegungen des 
Waſſers machen auf die meiften feinen ſichtlichen Eindruck. 

Die Nahrung wird allen durch die beftändige Bewegung 
des Waffers zugeführt. Sie befteht in den verfchieden- 
ften mifroffopifchen Pflanzen und Thieren und in orgas 
nifchen Theifchen, in Splitterchen, Zellen u. dgl. Die 
den Mund umftehenden Wimpern ziehen durch ihre 
Schwingungen, Wafjerftrömchen unterhaltend, die Nah— 
rung herbei und führen fie zum Munde, wobei fie die 
beigemengten ungenießbaren Theilchen fofort wieder ent— 
fernen. Die verfchlucten Theile dringen ſchnell in den 

flüffigen Leibesinhalt ein, ballen ſich fehr bald Fugelig, 
werden Fleiner und kleiner, indem fie hier und dorthin 
bewegt werden, und der endlich übrigbfeibende unvers 
daufiche Reſt fammelt fich in der Nähe des Afters, durch) 
welchen er fihließfih entfernt wird. Die ungemeine 

Dehnbarfeit des Leibes befähigt manche Infuſorien, 
größere Stüde als fie ſelbſt find zu verfchlingen. Man 
fah einen Amphifeptus an einem Gpiftylisbäumchen em— 
porflettern, ein Thierchen an demfelben betaften, dann 

feinen Mund weit öffnend dag Thierchen umftülpen und 

gang in fein Inneregein fehließen. Hierauf umhüllte es ſich 

mit einer Cyſte, riß nun erft das umfchlungene Thierchen 
von feinem Stiefe ab und wälzte fich davon. Das ver 

fehfungene wurde völlig verdauet. Außer durch die Con— 
traftionen des Körpers wird der flüffige Leibesinhalt umd 

Speifebrei durch das contraftife Bläschen, das fid) fort— 

während feert und wieder füllt, in fteter Bewegung, Cir— 

fufation erhalten. Von einer Theilung der Funftionen 

bei diefem Ernährungsproceß, wie ſolche bei den höhern 

Thieren durch befondere Organe unterhalten wird, kann 

nicht fügfich die Nede fein, die Infuforien haben Fein 

Herz, fein Gefäßſyſtem, Fein Athemorgan, Fein Darm 
rohr u. f. w., auch Feine ausfcheidenden und abfondern- 
den Drüfen. Nur an ihrer Leibesoberfläche ſcheiden fie 

einen fchleimigen Stoff aus, der feft werdend eine derbe 

fpröde Hülle, eine fogenannte Cyſte bildet. Zu jeder 
Zeit vermag dag Infuforium fich zu encyſtiren, fet eg, 

um dadurch fih vor eintretender Kälte oder Trodniß zu 

fhüßen oder daß es fich einer Verwandlung feiner Ge— 
ftalt, einem Vermehrungsproceſſe unterwerfen will. 

Die Fortpflanzung und Entwicklung der Infuforien 
ift ungemein fehwierig zu beobachten, aber nach dem, was 

bis jeßt darüber ermittelt worden, won höchſtem Intereffe. 
Leider find es noc immer nur Bruchftüce, aus welcen 
wir die allgemeinen Geſetze nod nicht ficher entwickeln 
fünnen. Die Bortpflanzungsweifen find eben fo vers 

fchiedenartige, wie bei andern niedern Thieren. Zunächft 
die Knospenbildung, welche bei Arten verfchiedener Fami— 
lien vorföümmt Die Knospe fproßt als Warze am 
mütterlichen Leibe hervor, vergrößert fich durch direkte 
Stoffaufnahme von der Mutter,; erhält deren Geftaft, 
bildet fih einen eigenen dunklen Kern und ein helles 
contraftifes Bläschen und ſchnürt fi) endlich vollig ab, 
um ein freies, felbftändiges Leben zu führen. Die Mut: 
ter treibt nur eine oder zugleich mehre Sinospen, gewöhn— 
fih von unten oder hinten, doc auch an jeder andern 

Stelfe ihres Körpers. Am leichteften beobachtet man die 

Snospenvermehrung bei den gemeinen Borticellen. Die 
zweite, wie es feheint häufigere Fortpflanzungsweife ift 

die durch Theilung. Dabei ift jedoch im Voraus zu bes 
merfen , daß feineswegs alle Infuforien, welche man zur 
Hälfte oder noch weiter getheilt fieht, gerade in Halbirung 

begriffene Individuen find, fie können vielmehr ebenfogut 

in Begattung ftehende Pärchen fein, die entweder blos 
innig an einander liegen, fo daß man ihre Grenzen nicht 
erfennt, oder die wirklich mit einander verſchmolzen find. 

Die Theilung aefchieht der Länge oder der Quere nad) 
oder in diagonaler Richtung. Sobald das Infufortum 
diefelbe beabfichtigt, wird es ruhig und träg und frißt 
nicht mehr, zeigt gewöhnlich die erfte Einſchnürung am 
Nufleus, dann am Mundende und weiter am ganzen 
Körper. Die Längstheilung geht fehr gewöhnlich durch 
den Mund, doch nicht diefen felbft theilend, fondern uns 
mittelbar neben ihm, fo daß die Mundöffnung dem einen 
Halbling bleibt und der andere fich fehr ſchnell eine eigene 

öffnet. In Figur 582 ift eine in Theilung begriffene 
Borticelle dargeftellt. Der eine Holbling Loft ſich endlich 
vom Stiele ab, fchwimmt eine Zeitlang im Waſſer umber 
wie der Knöspling und fest fih dann irgendwo feft. 

Uebrigens fann mit der Theilung in der Länge aleichzeitig 
eine folche in der Quere auftreten und neue Theilungen 

Fig. 582. 

Borticelle in Theilung. 
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beginnen, bevor noch die hälftigen Individuen vollig 
von einander getrennt find. Es gibt in der Infuforien- 
welt feine Kinder, feine Knaben und Mädchen, das In— 
fuforium ift in jedem Alter, im früheften wie im fpäteften 
reif und fortpflanzungsfähig. Es ift ein raftlog ſich er— 
zeugendesg, immer verjüngendes Leben, deffen Entwicklungs— 
ftufen dem Vermehrungsproceffe untergeordnet find. Die 

dritte Fortpflanzungsweife gefchieht durch Keimlinge, durch 
Kern- oder Schwärmfprößlinge und fie fcheint nad) Bal- 
biani's und Stein’s Beobachtungen in der That oft eine 
aeichlechtliche und auf Begattung berubende zu fein. Bes 

bufs der Bildung von Schwärmſprößlingen pflegt fich 
das Infuforium einzucyften und verwandelt nun innere 
halb der feſten Cyſte feine ganze Leibesfubftang in eine 
feinförnige Maffe. Dann entwickelt fih am Nukleus 

ein Fleines rundes Kügelchen, Das größer werdend, ſich 
einen eignen Nuffeus und ein hefles Bläschen bildet, 
dann ſich ablöft, zu einem felbftändigen Wefen heran— 
wächt und endlich die Hülle durchbricht, um aus dem 
mütterlichen Leibe auszufhlüpfen. Schon zeitig ent 
wickelt fi) am Nukleus auf gleiche Weife ein zweites, 
drittes u. f. w. Junges, Bis dadurch der Inhalt der 
Cyſte vollſtändig erfchöpft ift.  Diefe Brut weicht zur 

Zeit des Ausfchlüpfens noch fichtlic von dem Mutter- 
thiere ab und man bat Leider ihre Verwandlung in 
deren Geftalt nicht beobachten fünnen. Bei andern 
eneyftirten Infuforien verwandelte ſich die ganze Fürnige 
Leibesfubftang im einen Schwarm monadenähnficher 
Thierchen, welche aus der Cyſte befreit auseinanderftoben. 

Auch deren Entwicklung geht vom Nuffeus aus. Die 
Eneyftirung ift für diefe Entwicklung feine nothwendige 
Bedingung, aber doc bei der Mehrzahl der Infuforien 
bereits beobachtet worden. Wie fi zu diefer Bildung 
von Schwäarmfprößlingen aus dem Nukleus die Ent- 
wicklung der Brut aus innern Keim= oder Gierzellen bei 
mehren Infuforien verhält, ließ ich noch nicht ermitteln. 
Dagegen machen e8 einige Beobachtungen fehr wahrfchein- 
lich, daß nicht alle folche Sprößlinge wirfliche Brut, fon= 
dern ein Theil derfelben Schmaroger find, welche von 
außen ber in das Wohnthier eindrangen. In der von 
Balbiani zuerft behaupteten gefchlechtlichen Fortpflanzung 
ift der Nukleus ein unentwicelter Eihälter und der in 
ihm eingebettete Nufleolus die männliche SKeimdrüfe. 
Nach mehren, durch Selbittheilung entwidelten Gene— 
rationen ſchicken fih die Thierchen zu gegenfeitiger Bes 
fruchtung au, fammeln ich zu dieſem Behufe maffenweife 
an gewiffen Stellen, fegen fich hier nun paarweife, Mund 
an Mund und Hinterende an SHinterende neben einander, 
bleiben fünf bis ſechs Tage in diefer Berbindung, während 
welcher Nukleus und Nukleolus größer werden, fich theilen, 
jedes Stück mit einem zarten Häuschen fich umgiebt und 
zur Kapfel wird. Durch die zwei an einander Tiegenden 
Mundöffnungen gehen dann die männlichen Kapfeln des 
einen Individuums in das andere Über, wachfen hier 

noch weiter und befruchten zulebt den Eierſtock. Die 
Samenelemente wurden zur Zeit in den männfichen 

Stapfeln erfannt, Mehre Tage nah der Befruchtung 
entwiceln fich die Keime und brechen fpäter aus dem 
Mutterleibe hervor in Geftalt von Acineten mit ges 
Enöpften Tentafeln, hängen nod einige Zeit außen an 

Arthiere. 

der Mutter und entwickeln fehließlich unter Annahme der 

Geftalt der Mutter auch) Das Wimperfleid. Wiederum 
feider müffen wir geftehen, daß dieſe Entwidelungsges 
ſchichte nicht auf einer zufammenhängenden Reihe von 
Beobachtungen beruht, vielmehr die Lücken in derfelben 
durch Schlußfolgerungen ausgefüllt find, welche gar 
manchen Zweifeln Raum geben. Nach Stein’d Bes 
obachtung. wird durch das Zufammenlegen der Indie 

viduen oder die Konjugation die gefchlechtliche Zeugung 
nur vorbereitet, indem zunachft der Nukleolus eines jeden 
Individuums zu einem männfichen Keimorgan fich um— 

zugeftaften beginnt und erſt Längere- Zeit nad) Auflöfung 
der Conjugation erfcheint jedes Individuum als ein ges 

fchlechtsreifer Zwitter, welcher fich ſelbſt befruchtet und 
zwar, indem die Keime des Nukleolus in den vergrößer- 
ten Nuffeus eindringen. Darauf zerfällt letzterer in 
Steimfugeln, welche zu Embryonen fich entwiceln. Den 
Aft der Gonjugation fah Stein bei Baramacium voll 
ftändig, wie die Individuen gegen einander fchwanmen, 

fich berührten, rafch umfreiften, dann mit den Bauchfeiten 
an einander auf und niederglitten und endlich vollftändig 

mit einander verfchmofzen. So haben fie ganz das Anz 
fehen wie ein in Theilung begriffenes Individuum. Die 
Embryonen werden durch einen Spalt neben dem Munde 
geboren. Auch bei Stentoren Fonnte Stein die Ent- 
wicklung der Embryonalfugeln am Nukleus bis zum 
Ausschlüpfen der Brut verfolgen und betrachtet als 
Männchen die farblofen Individuen mit einem aus 

blafigen Anfchwellungen beftehenden Nuffeus oder mit 
in Schläuche zerfallenem Nuffeus, welche Schläuche un— 
verfennbare männliche Samenfeime enthalten. Der dem— 
nächſt erfcheinende zweite Band von Stein’s großem Infu— 

forienwerfe wird über diefe Verhältniffe gewiß viel neue 

Beobachtungen bringen und manches Dunkel aufklären. 
Schon bei den Biyozoen und noch mehr bei den 

Wurzelfüßern berechnet fich die Vermehrung auf myria— 
denhafte Schaaren und in gleiche erftaunfihe Zahlen 
fteigt fie bei den Infuforien. Die Theilung einer Vor— 
ticefle beanfprucht Faum eine Stunde Zeit und da jeder 
Halbling ich ebenfo fchnell wieder theilt: fo Hat dag 

Mutterthier in zehn Stunden ſchon Taufend, in zwanzig 
Stunden eine Million Nachkommen. Allein diefe Zahl 
ift nichts weiter als eine bloße Berechnung, mit welcher 
wir feicht und fehr weit über die Wirklichkeit hinaus— 
greifen. 

Stunden. Paramäcium theilt fih in zwei oder mehr 
Stunden nur einmal, verachtfacht fich in 24 Stunden 
und würde in gleichmäßig fortfchreitender Vermehrung 
binnen einer Woche zwei Millionen Abkömmlinge erzeugen 

Allein zur Verwirklichung diefer Möglichkeiten - fünnen. 
gehören Bedingniffe, die nur in den alferfelteniten Ver— 
hältniſſen günftig zufammenwirfen, nämlich ausreichende 
Nahrung, Neife aller Individuen, Erhaltung derfelben 
u. ſ. w. Nach folchen Berechnungen müßte in Furzer Zeit 
alles Waſſer der ganzen Erdoberflähe von Snfuforien 

ftroßend gefüllt fein, aber obwohl fchon feit Anbeginn 

Die weitern Theilungen erfolgen in der That 
in immer arößern Zwifchenräumen und endlich noch Der 
vor das Erftaunfiche erreicht ift, tritt völliger Stillftand 
ein, man ſah nur die Entitehung von acht Individuen 
in drei, von 64 Individuen in 6, von 200 binnen 24 
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unferer Schöpfung Infuforien feben und ſich entwickeln, 
müffen wir diefelben heute noch fuchen und finden fie 
nur in ganz beftimmten Gewäſſern, in allen übrigen, in 
der bei weiten größten Waffermaffe gar nicht und dod) 
gedeihen fie auch in dieſer, wenn wir fie hinein verfeßen. 
Das heißt alfo, die Infuforien find an diefelben ftrengen 
Lebensbedingungen gefeſſelt wie alle übrigen Thiere und 
wen es Dergnügen macht, mit Zahlenberechnungen das 
geſetzliche Steichgewicht in der Natur zu ftören, der braucht 
wahrlich nicht zu den unfichtbarffeinen Lebensformen zu 
greifen, er wird ebenſo überrafchende Nefultate erzielen, 
wenn er die Vermehrung des Inſektengeſchmeißes, der 
Stodfifche, der Meerfchweincen und Feldmäuſe zum 
Segenftande der Berechnung wählt. Es handelt fich eben 
nur um eine Spielerei, die noch weit von der Möglichfeit 

entfernt bfeibt. Sie ijt diefelbe lächerliche Nebertreibung, 
welche jeden Waffertropfen von Millionen von Infuforien 
erfüllt fein TAßt, welche die Infuforien in unfichtbaren 

Myriaden in der Luft ſchwärmen ſieht und diefelben durd) 

unfichtbare Riten in verfchloffene Verfuchsflafchen zaubert. 
Und noch heute werden derartige Bhantafiegemälvde fogar 

von fonft achtbaren und fehr verdienten Forſchern als 
wifjenfchaftfiche Beweismittel angeführt. Wir meinen, 
zur Widerfegung der wilfenfchaftlich fo viel beftrittenen 
und behaupteten, von der Unwiſſenheit ftets feſtgehaltenen 
Unzengung. Nachdem die neuern Forſchungen fo viele 
früher unbefannte Fortpflanzungsweifen aufgeklärt, in 
niedrig organifirten Thieren die Fortpflanzungsorgane 
nachgewiefen, auch die überrafchendften Thatfachen in den 
geheimſten, verſteckteſten Entwicklungsvorgängen ficher 
erkannt haben: wird nunmehr die Urzeugung oder eltern— 
loſe, freiwillige Entſtehung der Thiere und Organismen 
überhaupt gänzlich in Abrede geſtellt. Ihre Wahrſchein— 
lichkeit läßt ſich eben nur noch für mikroſkopiſche, für die 
kleinſten und einfachſt organiſirten Lebensformen an— 

nehmen und gegen ſie kämpft man mit wahrhaft lächer— 
lichen Beweiſen. Die Infuſorien oder Aufgußthierchen 
zeigen ſich in Aufgüſſen organiſcher Subſtanzen, in Waſſer 
auf Heu, trockne Pflanzen, thieriſche Subſtanzen u. ſ. w. 
und ſie entſtehen hier aus Keimen, welche im Waſſer, an 
den Subſtanzen waren oder von der Luft in die offnen 
Gefäße der Aufgüſſe abacfegt werden. Daß fie nur aus 
ſolchen zufällig berbeigeführten Keimen auch in ganz vor- 
fihtig behandelten, gereinigten und fet verfchloffenen 
Aufgüſſen entftchen, wird mit dem Genenverfuche bes 
wiefen, welcher durd Siedehiße alle Keime in den Auf- 
güſſen zerftört, diefe felbft unter Queckſilber und Säuren, 
welche lebensfähige Keime nicht hindurchlaffen, aufbewahrt 
und dann eben Feine Urzeugung von Anfuforien erzielt. 
Man erfticht alfo geradezu alles organische Leben, ent— 
zieht alfe phyfifalifchen Zebensbedingungen in derartigen 
Gegenverfuchen und erwartet die allerhöchſte Energie 
des Lebens, die Entftehung von Organismen, die doc 
die günftigften Lebensbedingungen vorausfegt. Es if 
wahrlich eine ftarfe Zumuthung an ven Glauben, daß da 
Thiere entftehen Fünnten, wo deren Griftenz überhaupt 

nicht möglich ift. Wir haften daher die betreffenden Ver— 
fuche gegen die Urzeugung für ebenfo Tächerfich wie die 
Behauptung, daß Keime aus der Luft durch unfichtbare 
Nigen im feft verfehloffene Berfuchsgläfer eingeführt wer- 

den können, denn mit unfichtbaren Ritzen und unficht- 
baren Keimen hat die Forfchung überhaupt nichts zu 

thun, fondern nur mit dem, was fie wirffich fieht. Wer 
die efternfofe Entftehung ver Infuforien nicht mit ern= 
fteren und gewichtigeren Nachweifen widerlegen kann, 
thut jedenfalls beſſer, ganz über fie zu fchweigen, Die 
mifroffopifchen Forfchungen der legten Jahrzehnte haben 
fo manches früher für undurddringfich gehaltene Dunfel 
aelichtet, fie werden auch über die Bedenken für und 

gegen die Urzeugung Thatfachen herbeifchaffen. Bis da— 

hin nehmen wir als unwiderfegliche Thatſache an, daß 
zu allen Zeiten in früheren Schdpfungsperioden Thiere 
elternlos aefchaffen worden find und fchlieken daraus, 

daß, wo aegenwärtig die Bedingungen der damaligen 
erften Entitehung obwalten, eine ebenfolche Urzeugung 

pleichfalls noch Statt hat. Welcher Art diefe Bepin- 
gungen find und wie aus ihrem Zufammenwirfen Zebens- 
formen hervorgehen, darüber kann für die erften Orga— 
nismen auf der Erdoberfläche die directe Forfchung nie 
Auffchluß bringen, für die gegenwärtigen aber hat fie 
die rechte Methode der Unterſuchung noch nicht gefunden. 
Blos theoretifche Betrachtungen darüber anzuftellen muß 
dem Privatvergnügen eines jeden Einzelnen überfaffen 
bfeiben ; fie ergeben nimmer allgemeine Naturgeſetze. 

Da wir, wie oben angedeutet, noch von feinem Infufo= 
rium zuſammenhängende Beobachtungsreihen über feine 
Entwicklungs- und Lebensgefchichte beſitzen: fo Fönnen wir 

auch über die mögliche Lebensdauer der Individuen noch 
feine Ausfunft geben. Es find allerdings einzelne reife 
Snfuforien fhon monatefang ohne wefentliche Verände— 

rung beobachtet worden, auch Borticellen wochenlang in 
Selbſttheilung geſehen unter minder günftigen Verhält— 
niffen, wie fie diefelben im freien Naturfeben wählen. Da 
fernere Beobachtungen fehren, daß fie ſich in Folge nach— 
theiliger äußerer Einflüffe wie Trockniß, Kälte, Nahrungs- 
mangel fihnell und fogar maffenhaft eneyftiven und in 
diefem ruhenden Zuftande Monate und fogar ein ganzes 

Jahr hindurch aushalten, um bei erneutem Eintritt von 
Feuchtigkeit, Wärme und andern Eriftenzbedingungen wie- 
der zu erwachen und unverändert fortzufeben: fo unter= 

liegt e8 feinem Zweifel, daß gewifje Arten ihr Alter wohl 
auf ein Fahr bringen, während andere fchon in wenigen 
Wochen und Monaten ihren ganzen Lebenslauf vollenden. 
Die meiften oyften fih bei Eintritt des Winters ein, doch 
trogen einige der Kälte und feben während des Winters 
munter im Waffer unter der Eisdecke fort. Noch andere 
fterben im Froſt und überwintern nur in Keimen, welche 
im Schlamm und feuchter Erde eingefchloffen find und 
durch die Frühjahrswärme zu neuer Entwicklung angeregt 
werden. 

Das eigentliche Wohnelement der Infuforien ift das 
Waffer und nur in Gyften eingefchloffen haften fie ſich 

in völlig ausgetrocknetem Schlamme, in Rafen, auf Schnee, 
im von Wind und Wetter fortacführten Staube. Durch 
diefen Teßtern werden fie unfreiwillig überafl hin ver— 
breitet und erfcheinen von Waffer befruchtet plötzlich an 

Orten, wo fie vorher gänzlich fehlten und ihr maſſenhaftes 
Auftreten oft fehr überrafcht. Jedes Waffer hat feine 

beftimmten Arten, das falzige und ſüße Waffer, Regen-, 

Quelle und Sumpfwaffer, warme und Mineralquellen, 
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nur wenige aber gedeihen in verfchiedenem Waller und 
feineswegs find alle Waſſer ftets mit Infuforien befebt, 
Man fann Eimer von reinem Quell- und Flußwaffer 
tropfenweife unter dem Mifroffop unterfuchen, ohne aud) 
nur eine Spur mifroffopifchen Thierlebens darin zu 
finden. Im Allgemeinen erfcheint das Salzwaifer Des 

Meeres viel Armer an Snfuforien als die füßen Gewäffer 
und umter Diefen find wieder die jtehenden Tümpel, 

Sümpfe, Gräben, Regenfaffer, in welchen zugleich Pflan— 
zen fich entwickeln und organische Stoffe ſich zerfeßen, am 

reichten von Infuſorien bevölkert. In folchen entwickeln 
fie fich bisweilen fo mafjenhaft, daß fie das Waſſer farben. 

Zuſätze von gewiffen Salzen wie von phosphorfaurem 
und Fohlenfaurem Natron, auch von aufgelöfter organifcher 
Materie begüinftigen ihre Entwicklung ungemein, wogegen 
felbft giftige Stoffe nicht allen Arten verderblich werden, 
Auf fünftlichen Infufionen, die dem Sonnenlichte ausge— 
feßt find, zeigen fich gewöhnlich zuerft grüne Algen, dann 
Monaden und Amöben, darauf Colpoden, Tridyoden, Enche— 
Iynen, zuleßt Zogoden, Baramäcien, Euploten, bisweilen 
endlich noch DBorticellen. Mit dem Erſcheinen neuer 
Formen pflegen die frühern zu verfchwinden, Man nimmt 
dabei an, daß die Keime verfchiedener Arten eine fehr vers 

fchtedene Zeit zu ihrer Entwicklung bedürfen und gar manche 
Keime erft allmählig durch Luftzug herbeigeführt werden. 
In Brunnenwafjer treten nur einige, meift einfachere 
Formen auf, in fließenden Waffern, in Flaren Bächen und 
Flüffen fcheinen fie überhaupt nur zufällig vorzukommen. 
Bon der größten Energie ihres Lebens zeugt das Vor— 
fommen einiger auch im Tageslichte Tebender Arten in 
tiefen Schädten, wie in 1100 Fuß Tiefe zu Freiberg. 
Die fehhaften Arten wählen zum Theil ganz beftinmte 
Wohnpläße oder bevorzugen gewiffe, fo die Vorticellen 
am fiebften die Wafferlinfen, andere gewiffe Waſſerkäfer, 
oder Krebsarten, deren Beine oder Kiemen. Selbft innere 
Schmaroger fommen vor: im Darm von Würmern, 

Waſſerſchnecken, Sröfchen und Säugethieren wurden eigen- 
thümliche Arten beobachtet. 

Ueber die geographifche Verbreitung der Arten Taßt 
fi) bei den annoch ungenügenden Beobachtungen wenig 
Allgemeines fagen. Die Infuforien fommen unter allen 

Klimaten und in allen Ländern vor, aber erft Europa 
ift in feinen verfchiedenen Ländern und auch noch) fange 
nicht erfchöpfend auf feine Infuforienbevöfferung unter- 

fucht worden. Hier verbreiten fich die Familien ziemlich 
gleichmäßig, aber hinſichtlich der Arten Taffen fich die 
Derbreitungsgefege nocd) nicht einmal andeuten, da Die 
Abgränzung derfelben bei der fehr Tückenhaften Kenntniß 
der Entwiclungsgefchichte nicht möglich if. Noch unges 
nügender find unfere Stenntniffe von dem Infuforienfeben 
in frühern Schöpfungsperioden. Der überaus zarte Bau 
der aflermeiften Arten macht ihre Erhaltung in Gefteing- 
fchichten unmöglich und follten fie wirffich vor Auflöfung 
und Zerfeßung in gewiffen ſchnell erhärteten Gefteine ein= 
gefhloffen fein: fo vermögen wir nicht fie darin zu er 
fennen. Nur die wenigen mit einem feften Banzer ge— 
fhüßten Arten konnten ſich in demfelben Teichter erhalten 
und Ehrenberg's ausgezeichnetem Beobachtungstafente ift 
es in der That gelungen, foldye Banzer in den Schichten 
der Steinfohlenformation, des Korallenfalfes, der Kreide 

Urthiere. 

und in einigen Tuffen aufzufinden. Die kieſelſchaligen 
Diatomeen, die man früher als foſſile Infuſorien auf— 
führte, ſind Pflanzen. 

Die Bedeutung der Infuſorien im Haushalte der 

Natur iſt jedenfalls eine viel gewichtigere, als ihre Klein— 
heit und Unſichtbarkeit erwarten läßt. Sie unterhalten 
zunächſt in ſtehenden Gewäſſern einen lebhaften Stoff— 
wechſel und ſchützen dieſelben vor dem Verderben, indem 
ſie die darin aufgelöſten organiſchen Stoffe, die zarteſten 
Pflanzen und Thiere verzehren. Andrerſeits dienen ſie 
ſelbſt einer großen Anzahl von Waſſerbewohnern und 
hauptſächlich deren Brut zum Unterhalt. Manche Arten 
machen ſich durch ihre ungeheure Vermehrung bisweilen in 
ganz überraſchender Weiſe bemerklich, indem ſie ganze 
Pfützen, Teiche und Seen intenſiv färben. Solcher fär— 
benden Infuſorien kennt man bereits mehre und ſehr ver— 
ſchiedene, grüne, rothe, dunkelbraune bis ſchwarze, milch— 
artige. Der rothe Schnee, Blut- und Tinteregen, ſelbſt 
das plötzliche Erſcheinen blutrother Flecke an trocknen Sub— 
ſtanzen rührt nur von färbenden Infuſorien her. Mit 
dieſen trieb der Aberglaube und blinde Fanatismus zu 
allen Zeiten böſes Spiel. Das Erſcheinen der Monas 
prodigiosa an Speiſen und geweihten Hoſtien wurde als 
Blut gedeutet und darob unſchuldige Juden zu Hunderten 
hingemordet. Gebt den Prieſtern zur Bibel auch ein 
Mikroſkop in die Hand, damit ſie ſich und das aber— 
gläubiſche Volk von der Weisheit des Schöpfers unter— 
richten können! — Endlich verbreiten auch einige In— 
fuſorien einen phosphoriſchen Schein und erhöhen das 

Leuchten des Waſſers. 
Die Syſtematik der Infuſorien bedarf noch mehr als 

die anderen Abtheilungen des zoologiſchen Syſtemes der 
umfaſſendſten Beobachtungen und nähern Begründung, 
indem ſie weder gegen die übrigen Thiere und gegen die 
Pflanzen ſchon hinlänglich ſcharf abgegränzt worden ſind, 
noch in ihren Familien, Gattungen und Arten befrie— 
digend charakteriſirt werden können. In den Amöben 
lernten wir bereits Formen kennen, welche die Grenze 
gegen die Infuſorien unſicher machen, noch ſchwieriger 
wird dieſelbe gegen die Pflanzen zu ziehen. Die Volvo— 
einen find lange für Infuſorien gehalten worden und erſt 
in neuefter Zeit mit Entfchiedenheit zu den Pflanzen ver— 
wiefen. Dagegen wollen neue Unterfuchungen die feither 
als Pilze und Flechten gedeuteten Mygomyceten unter dem 
Namen der Mycetogoen zu den Infuforien ftellen, weil 
diefelben während einer Entwidlungsftufe ihres Lebens 
ganz auffällig den Amöben gleichen. Auch won andern 
niederften Bflanzenformen kennt man Entwiclungsftadien 
mit freier, fcheinbar willfürficher Ortsbeweglichkeit und fo= 
gar die Gontraftilität des Gewebes ift als entfcheidend 
thierifcher Charakter in Abrede geftellt worden. Weber all 
derartige Grenzfragen können nur fortgefeßte forgfältige 
Beobachtungen entfcheiden, theoretifche Betrachtungen 
vermögen fie nicht zum Abfchluffe zu bringen. Für die 
Gharafteriftif der Gruppen bietet die Organifation der 
Snfuforien zwar genügende Anhaltepunfte, aber es war 
noch nicht möglich, den Werth der Charaftere zur Feft- 
ftellung der Dignität der einzelnen Gruppen endgültig 
abzufchägen. Die Ane oder Abwefenheit von Wimpern 

und Geißeln, die in näherer Beziehung zu der Des Mundes 
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fteht, beftimmt die wichtigften Unterfchiede. Dabei bleibt 

indeß die Stellung der Acineten, welche Stein für bloße 
Entwicklungsſtufen anderer Infuforien, andere Beobad)- 
ter dagegen für felbftändige Formen halten, fraglich. Die 
Stellung und Form der Geißeln und Wimpern, die Ans 
wefenheit eines Panzers, die Lage des Mundes, die freie 

Drtsbeweglichfeit und beftändige Anheftung gewähren 
Charaktere zur Umgränzung Eleinerer Kormenfreife, über 
deren Umfang jedody wieder die lückenhafte Kenntniß 

der Entwicklungsgeſchichte gar erhebliche Zweifel beftehen 
fäßt. Noch größer find dieſe Zweifel hinfichtfich der 
Charakteriftit der einzelnen Gattungen und Arten. In— 
dem wir deren Befeitigung den eifrigen und raftlofen 
Bemühungen der gegenwärtigen Beobachter überlaffen, 
führen wir nachftehend einige der wichtigften und ver— 
breitetften Infuforien unter Charakteriſtik der befonderen 
Bormenfreife an und empfehlen unfern Leſern, diejelben 
mit dem Mifroffope aufzufuchen und forgfältig zu bes 

obachten. 
In der erſten Hauptgruppe, der der bewimperten und 

mit Mund verſehenen Infuſorien ſtellen wir die feſtſitzen— 
den den übrigen voran. Man nennt dieſelben Caly— 
cozoen wegen ihres drehrund becherförmigen, bisweilen 
in einer ſolchen feſten Hülſe ſteckenden Körpers oder auch 
Peritrichen, weil ſie allermeiſt nur am obern Körper— 
ende um den Mund herum einen Gürtel von Wimpern 
beſitzen. Die Mundöffnung liegt am obern breiten Körper— 
ende ſehr gewöhnlich in einer trichterförmigen Vertiefung, 
das entgegengeſetzte dünnere Körperende iſt auf einem 

Stiele befeſtigt oder heftet ſich ſtark verdünnt unmittelbar 
auf fremder Unterlage feſt. In der Jugend bewegen ſie 

fi) eine Zeitlang frei und zwar mittelſt eines Wimpern— 
franzes am hintern Ende. Sie fondern fih in mehre 
Sormenfreife. 

Die Glockenthierchen oder DVorticellen bilden 
fehr gewöhnlich ftrauchartige Golonien, indem jedes 
Thierhen auf dem Ende eines einziehbaren oder fteifen 
Zweiges fißt. Sie find ſämmtlich nackt, ohne Hülfe und 
haben um den Mund herum eine Wimperfpirafe. Die 
tupifche Gattung Vorticella ift eine der verbreitetften und 
gemeinften, deren Arten ſich Jeder Teicht verfchaffen kann. 

Jedes Thierchen fißt auf einem einfachen unverzweigten 

Stiefe, der von einem dunfeln Spiralbande durchzogen 

wird umd fich eine und ausfchnellen kann. Das Flein- 

mündige Gfodenthierchen, V. microstoma, lebt in Tüm— 

peln, Waffertrögen und läßt fich auch Teicht in Aufgüffen 

auf Heu entwiceln. Sein zierficher Glockenkörper er— 

reicht höchſtens 1/0 Linie Länge, meift weniger und fehr 

viel Fleiner und der Stiel ift ausgefchneflt wohl ſechsmal 

fo fang. Behufs der Theilung zieht es den Wimpern= 

franz einſtülpend feinen Körper Fugelig ein, verlängert 

feinen quer gelagerten Nuffeus und beginnt am Vorder— 

ende fich einzuſchnüren. Nach ſchon weit vorgefchrittener 

Theifung bildet fih vorn an jedem Halblinge eine Höhle 

mit neuer Wimperfpirafe und öffnet ſich fpäter als Mund. 

Bis auf den Stiel getheift entwickelt der eine Halbling vor 

feinem Hinterende einen Wimpernkranz, trennt fich ab, 

ſchwimmt mit demfelben fehr behend umher, febt fi 

dann aber feft, wirft nun den hintern Wimpernfranz ab 

und treibt einen ausfchnellbaren Stiel. Ganz ebenfo 
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verhäaft ſich der Knospenſprößling. Auch das Encyftiren 
und die Verwandlung in eine Acinetenform läßt ſich bei 
diefer Art öfter beobachten und Stein ift geneigt viele 
unter Actinophrys und Podophrya begriffene Acineten 
als hieher gehörige Entwidlungsftufen zu betrachten, 
Unfere Figur 583 ftellt eine folche ungeftielte Acineten— 
form dar. Nicht minder häufig ift das nebelartige 

Acinetenform. 

Glockenthierchen, V. nebulifera, das felbft im Winter 
unter dem Eife febt und die Größe des vorigen hat, am 
feichteften an Wafferlinfen fißend gefunden wird. Geine 
Acineten erreichen bisweilen ?/, Linie Länge bei 1/35 
Linie Breite. Das Maiblumenthierchen, V. convallaria 

(Fig. 584), wurde fhon im Jahre 1675 von Leeuwen— 
hoef, dem erften Sufuforienbeobachter, in ftehendem Regen— 
waffer entdeckt und ſcheint über ganz Europa verbreitet zu 

Fig. 584. 

Ü 

Maiblumenthierchen. 
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jein. — Die Gattung Epistylis unterfcheidet ihre Arten 
durch den ſtarren verzweigten Stiel. ohne inneres Band 
zum Ausfchnellen. Auch fie find in unfern Tümpeln nicht 
felten. So die E. plicatilis mit gabeläftigem, fächer- 
förmig ausgebreitetem Stode, welcher die Glockenthier— 
chen alle in gfeicher Höhe trägt. Die Aefte find ſolide 
und fängsgeftreift. Sie Lebt, theilt fich, eyftet fich ein 
ganz wie bie Achten Borticellen. Man trennt davon 
Opercularia, mit am vordern Leibesende vorragendem 

Wirbelorgan, das willkürlich eingezogen und vorgeſtreckt 
werden kann, wie es O. nutans (Fig. 585, bei a die dazu 
gehörige Acinetenform) darftellt. Ihre Bäumchen er 

ig. 585. 

Opereularia. 

reichen 1 Linie Größe und die Einzelthierchen nur 1/gg 
Linie. Die andere ebenfohäufige O. articulata bildet big 
drei Linien hohe Baumchen, während ihre Thierchen eben 

nicht größer find. 
Die unter dem Namen Stentor vereinigten Troms 

petenthierchen find fehr Tanggeftreckte Borticellen 
ohne Stiel, welche fi mit dem dünnen Körperende feſt— 
feßen und auch frei umherſchwimmen. Sie ftredfen und 
verkürzen ihren Körper beträchtlich und haben am vordern 
trompetenartig erweiterten Körperende eine faft horizon— 
tale Spirale von Wimpern, in deren DBertiefung der 

Mund fih öffnet, aber nicht wie bei den Vorticellen mit 
einem Speiferofr in den Leib fortfeßt. Nofel’s Trom— 
petenthierhen, St. Roeseli (Fig. 586), entdeckte Ehren- 
berg bei Berlin unter dem Eife. Es kann ſich bis auf 
eine halbe Linie Länge ausftreden, ift aber gewöhnlich 
fehr viel kürzer. Auch die blaue Art, St. coeruleus , ift 
ein Winterthier; die häufigste und weiteftverbreitete ift 
die grüne, St. polymorphus. 

Noch andere vorticellenähnfiche Wimperinfuforien figen 
in Hüffen und bilden den Formenfreig der Ophrydinen. 
Diefe Hülfe befteht bei den Tanggeftreeften Arten der Gat— 
tung Ophrydium aus Gallerte. Das grüne Gallertglöck— 
chen, ©. versatile, wird nur 1/,p Zinie groß, aber es ballt 
fich zu vielen Millionen in Gallertffumpen von Fauftgröße 
zufammen, die man im Waſſer umhertreiben ſieht. Da— 
gegen bewohnt Cothurnia ein feftes auf einem kurzen quer 
geringelten Stiele fißendes Gehäufe, in deffen Grunde 

Urthiere. 

Fig. 586. 

Röſel's Trompetenthierchen. 

das Thier mit feinem Hinterende befeftigt if. Die C. 
imberbis feßt fid) befondes gern auf die Beine, Fühler 
und Schwanzborſten der Fleinen Gyclopsfrebfe. Ihr 
walzenförmiges Gehäuſe fondert fid) als weiche Gallerte 
ab und verhärtet allmahlig bis zur völligen Starrheit, 
wobei die Färbung in roftbraun dunfelt. Der ftets 
fürzere Stiel ift folide und flarr. Das walzige Thier- 
chen ragt ausgeftreckt Faum aus der Deffnung des Ge- 
häufes hervor und läßt eine lange Speiferöhre erfennen. 
Es theilt fih innerhalb der Hülfe der Länge nah und 
der eine Halbling fchlüpft aus und ſchwimmt wie Vor— 
ticellenhalblinge eine Zeit lang frei umher. ine andere 
Art, C. astaci, fiedelt fih auf dem Flußkrebſe an und 

bewohnt eine vollfommen drehrunde Hülfe auf kurzem 
dicken geftreiften Stiele. Das Thier ragt ausgeſtreckt 
weit aus der Hülfe hervor. — Als zur Gattung Lage- 
nophrys gehörig betrachtet man die Arten, deren Gehäufe 
nicht mittelft eines Stieles, fondern unmittelbar mit der 
einen abgepfatteten Seite feftgewachfen ift und deren 
Thier unter der Mündung des Gehäufes frei aufgehängt 
if. Die Mündung verengt fih ftarf und fann dur) 
einen biegfamen zweilippigen Saum verfchloffen werden, 
wenn das Thier fich zurücgezogen bat. L. vaginicola 
wohnt wieder auf Cyclopskrebſen in Gehäufen von 1/za 
Linie Länge, L. ampulla auf Wafferaffen und Flob- 
frebfen in Freisrunden linſenförmigen Gehäufen von 1/9 
bis 1/,, Linie Größe; L. nassa auf den Beinen der 
Slohfrebfe. — Vaginicola begreift die Arten mit becher- 
förmiger ſtielloſer Hülſe, in deren Grunde das Tange 
geftreekte Thier feftgewachfen ift. V. crystallina bewohnt 
in der Jugend eine kryſtallhelle drehrunde, vorn gerade 
abgeftußte Hülſe, welche hinten ftetS abgerundet und in 
ein ganz kurzes Stielchen ausgezogen ift, auf dem fie hin 
und herfchwanft. Im Alter erfcheint diefelbe ungeftielt 
und mit dem gerade abgeftugten Ende feftgewachfen, ift 
walzig, nach vorn verengt und gegen den Grund baucig 
erweitert oder auch ſtark zufammengedrüct und mit weiter 
Mündung. Junge Thierchen ragen kaum aus der Hülfe 
hervor, alte fünnen fich faft noch einmal fo fang wie die 
Hülſe ift ausftreden. Dieſe mißt dann 1/, Linie Höhe, 
Eneyftirt ftellen fie Chrenberg’8 Acineta mystaeina dar, 
in deren Hülfe der Körper vorn und frei liegt, zahlreiche 

Aa 
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feinborftenförmige gefnöpfte Tentakeln ausſtreckt, fein 
oder grobförnig erfcheint und Schwärmfprößfinge er— 
zeugt. 

Unter den bewimperten Schwimminfuforien, welche 
alfo nicht feftiigen, tragen einige deshalb als Hypo- 
trichen zufammengefaßt, nur auf der Bauchfeite dichte 
Wimpern und hier liegt zugleich der Mund, während die 
gewölbte Nückenfeite nackt ift oder feine Wimperreihen 
hat und auf ihr der After fich öffnet. Hieher gehört zu— 
näcft der Formenkreis der Oxytrichinen, welche meift 
fanggeftreeft find, den Mund am Innenrande eines Bauch— 
ausfchnittes haben, an der Bauchfläche jederfeits eine 
Randwimperreihe und außerdem mehre Reihen griffel-, 
haken- oder borftenförmiger Wimpern befißen. Oxytricha 
fennzeichnet ihre Arten durch drei griffelförmige Stirn- 
wimpern, fünf Afterwimpern und zwei mittfe Reihen von 
griffel= oder borftenförmigen Bauchwimpern. Das rothe 
Hechelthierchen, O. rubra, in der Nord» und Oſtſee, wird 
1/50 Linie groß, ift fehr ſchmal, an beiden Enden abge- 
rundet und ziegefroth. Das in Tümpeln fehr häufige 
weißliche Pelzthierchen, O. pellionella, erreicht nur 1/54 
Linie Länge. — Die Arten der Gattung Uroleptus find 
fehr lang und ſchmal, nach hinten in einen Schwanz aug- 
gezogen und haben drei Stirmwimpern, zwei genäherte 
Reihen borftenförmiger Bauchwimpern, jederfeits eine 
Nandwimperreibe und feine Afterwimvern. Sie leben 
in Zümpeln zwifchen Wafferpflanzen, fo U. piseis, 1/j5 
Linie fang und U. hospes, 1/5, Linie fang, beide grün. 
— Die Gattung Stylonychia panzert ihren Körper und 
befigt acht ringförmig gruppirte Stirngriffel, fünf in 

zwei mittlen Längsreihen ftehende Bauchwimpern und 
fünf Afterwimpern. Das Mufchelthierchen, St. mytilus, 

fehr gemein in allen Tümpeln und das ganze Jahr hin- 
durch, wird 1/, Linie lang, ift fehr flach und weißlich; 
St. histrio, St. pustulata u. a. bei ung. Auch Onycho- 
dromus tft gepanzert, aber unterfchieden durch drei fchräge 
Reihen griffelförmiger Wimpern am Stirnfelve. 

An die Oyytrichinen reihen fich die ſtets gepanzerten 

ovalen Eupfotimen, welche an der linken Bauchhäffte 
einen über den Vorderrand big zum rechten Seitenrande 
reichenden Mundausfehnitt mit Wimpern, Griffel in be- 

fimmter Zahl und Ordnung auf der Bauchfeite und an 
diefer Feine zufammenhängende Randwimperreihe haben. 
Die typifche Gattung Euplotes ift platt elliptifch mit 
quer geftreiften Rändern, zeigt auf der flachen Bauchfeite 

rechts vom Mundausfchnitt ein erhabenes fängsgeripptes 
Mittelfeld, auf deſſen Hinterrande die fünf griffelfürmigen 
Afterwimpern fteben und griffelförmige Bauch- und vier 
Randwimpern. Das fchüffelartige Nachenthierchen, Eu. 
patella, 1/,, Linie fang, gelblich mit klarem Panzer und 
fieben feinen Leiſten auf deſſen gewölbtem Theife, Eu. 
charon 1/,, Linie groß mit geförnten Rückenſtreifen, Eu. 
truncatus ganz durchfichtig und mit ſechs Panzerftreifen. 
Sehr nah verwandt ift Styloplotes, länglich, die, mit 
abgerundeten Seiten, an der Bauchfeite mit einer mulden— 
förmigen Rinne, in welcher der Mund und die griffel- 
fürmigen Bauch und Afterwimpern Tiegen. Auch Uro- 
nychia, vorn abgeftußt, mit häutiger Oberlippe, ohne 
Bauhwimpern und mit Aftergriffein in zwei bogen— 
förmigen Ausfchnitten, gehört hieher. 
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Die formenreichfte Gruppe der Hypotrichen bilden 

die Chlamydodonten, leicht Fenntfich an ihrem fifch- 
reufenartigen Schlunde, dem Mangel der Griffel am 

hintern Körperende und der dichten feinen Bewimperung 
der Bauchfeite. Die Gattung Chilodon mit ovalem platt— 
gedrückten Körper, flacher ganz bewimperter Bauchfeite, 

nach vorn gerichteter Oberfippe und in der vordern Hälfte 

gelegenem Munde Fann man fich in dem helmartigen 
GSeitenfchnabel, Ch. eucullulus, feicht aus alfen ftehen- 

den Tümpeln, Wafferfäffern und fauligen Aufgüffen ver 
Schaffen; e8 ift eines der gemeinften und verbreitetiten In— 
fuforien, 1/50 Linie groß, meift aber Fleiner, eiförmig 
geftaltet, auf der Rückſeite nach hinten gewölbt, vorn 
durchfichtig und ftarf abgeplattet und nad) links ge= 
frümmt, daher die Körperform faft nierenfürmig. Seine 

ganze Oberfläche beffeiden regelmäßige Längsreihen von 
Wimpern. Der fifchreufenförmige Schlund erfiheint nad) 
Behandlung mit Effigfäure als kryſtallhelles Rohr, vorn 
trichterförmig erweitert, hinten verengt, vorn am Mund 
rande in zahnartige Spischen, acht bis fechszehn aus— 
gezogen, welche die Enden von Längsfalten find. Er ift 
als die röhrig nach innen eingeftülpte Körperhaut zu bes 
trachten, erweitert und verengert fich auch nur mit den 
Gontraftionen des Körpers. Das Thierchen beſitzt zwei 
bis drei contraftife Blafen und einen rundfichen Nukleus. 

Man trifft es haufig in Längs- und in Quertheilung, 
auch encyftirt und Schwärmfprößfinge erzeugend, welche 
1/00 Linie groß find. — Die fehr ähnliche Gattung 
Chlamydodon bewimpert nur das von einem querge= 

ftreiften bandförmigen Eindrucke umgebene Mittelfeld 

ihres nierenförmigen Körpers und Phascolodon erfcheint 
vorn gerade abgeftußt, hinten abgerundet zugefpigt, am 
Rücken hochgewölbt, am flachen Bauche ganz bewimpert. 
— Andere Öattungen haben einen ftarren glatten Schlund 
und einen beweglichen Griffel am Hintern Körperende. 
Unter diefen pangert Trochilia ihren eiförmigen Körper, 

welcher ein nach rechts gekrümmtes Bauchfeld dicht be— 
wimpert, Ervilia befißt am vordern und rechten Geiten- 

rande einen furchenartigen dicht bewimperten Ausschnitt, 
u. a. Gattungen. — Die Gattung Loxodes bewimpert 
die Bauchfeite ihres langgeſtreckten Körpers in Längs- 
reihen, den Rüden nur mit zwei feitfichen Reihen und 
öffnet den Mund unter einer fichelförmigen Hornleiſte 

unweit tes Vorderendes dicht am linfen Seitenrande. 
L. rostrum 1/, Linie, L. eithara 1/]g Linie, L. bursaria 
1/5, Linie groß und grün. 

Eine eigene Gruppe vertreten die Burfarinen, 
harafterifirt durd die gfeichartigen feinhaarigen Wim— 
pern auf ihrer ganzen Oberfläche und eine dDeutfich ent— 
wickelte Zone borſten- oder griffelfürmiger Mundwimpern. 

Bei Bursaria liegt der Mund in einem dreieckigen mulden— 
fürmigen Ausfchnitt, welcher nach rechts und hinten in 
gine geräumige, fich trichterförmig verengende Höhle führt, 
die nad links umbiegend in das Parenchym mündet. 
Dem Außenrande des Ausfchnitts parallel geht eine quer= 
gefurchte bandförmige Zone, an deren Innenrande die 
Mundwimpern ſitzen. Das in reichbewachfenen Waffer- 
gräben nicht feltene abaeftußte Börfenthierchen, B. trunca- 
tella, mißt bisweilen 1/; Linie und ift bunt gefärbt. — 
Bei Leucophrys bildet dag Periſtom eine lange Flaffende 

42* 
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Spalte von einem hautigen Saume eingefaßt, unter deffen 
linfem Rande eine Reihe ariffelförmiger Mundwimpern 
fteßt. L. patula‘1/, Linie groß, glockenförmig und klar, 
L. sanguinea 1/7, Linie groß, walzig und roth. Eine 
Art L. coli wurde in Stockholm maffenhaft im Did- und 

Maſtdarm bei zwei Cholerafranfen, fpäter wiederholt, auch 
im Koth der Schweine gefunden. Von ihnen unter= 
ſcheidet fi) die Gattung Balantidiam durch ein ſchmäle— 
res und kürzeres Periftom ohne bandfürmige Zone und 
mit ftärfern Wimpern an beiden Rändern. Ihre Arten 
feben ſchmarotzend im Darm, hauptfächlich der Amphibien, 
fo B. entozoon im Maftdarm der Fröſche und Kröten, 
das fehr Tanggeftreeite walzige B. elongatum im Maft- 
darm der Waffermolche und des Srofches, B. duodeni im 
Dünndarm des Letztern. Noch andere innere Schmaroger 
führt die Gattung Plagiotoma auf. Diefelben haben 
einen ftarf zufammengedrüdten Körper, längs deſſen 
Bauchfante fih bis zur Mitte oder darüber hinaus ein 
fpaltenförmiger Ausſchnitt hinzieht, in welchem die fein= 
borftigen Mundwimpern ftehen. Der After öffnet fih am 
hintern Körperende. Man Fennt Arten aus dem Darm 
des Frofches, Wafferfäfers, der Schabe, des Taufend- 
fußes und Negenwurms. 

Alle noch übrigen bewimperten Schwimminfuforien, 
und deren Anzahl ift eine fehr beträchtliche, werden als 
Holotrihen zufammengefaßt, weil ihr Körper überall 
dicht mit gleichartigen und feinhaarigen Wimpern befleidet 

ift. Auch fie löſen fich wieder in mehre befondere Formen— 
freife auf. Der erfte derfelben oder die Golpodinen 
haben einen bauchftändigen Mund mit längern Wimpern 
oder beweglichen Klappen. Die fehr gemeine Gattung 
Colpoda mit ovalem Körper Fennzeichnet Die Lage des 
Mundes in einer bufenförmigen DVertiefung und ein 
Büfchel längerer Wimpern an deſſen Unterrande. Das 
gemeine Heuthierchen, C. cucullus, findet man in vielen 
Tümpeln und erhält e8 auch in Aufgüffen auf Heu. Es 
ift höchſtens 1/o, Linie fang, eifürmig, etwas plattge- 
drüct, vorn befonders platt und etwas gebogen, und nur 
hier ftehen deutliche, Fräftige Wimpern, während Die 
übrigen Wimpern außerft fein find. Das Innere des 
Leibes pflegt dunfelförnig zu fein, zeigt hinterwärtg 
ftet8 die contraftife helle Blaſe und undeutlich den Nuf- 
feus. Vermehrung durch Theilung wurde noch nicht be= 
obachtet, vielmehr eneyftirt fi) das Heuthierchen und 
theift fih in der Eyfte in zwei, vier, acht Sproößfinge, 
deren jeder fich bisweilen noch in eine eigene Cyſte ein— 
fihfießt. Die Muttereyfte fpaltet fih in zwei Hälften 

und die Sprößlinge werden frei. Dem Heuthierchen 
fehr nahe verwandt ift die Gattung Paramaecium, deren 
Periftom eine in der ganzen Breite des vordern Körper— 

endes beginnende Vertiefung bildet, welche fich nach 
hinten verengt und die fihräg elliptifhe Mundöffnung 
dahinter den engen, furzbewimperten Schlund enthält. 

Das gemeine Pantoffelthierchen, P. bursaria (Fig. 587), 

1/6 Linie lang, Tebt in Tümpeln und ift grün. Seine 
Dberfläche erfcheint fein gitterartig geftreift und überall 
bewimpert. Die grüne Färbung rührt von grünen 
Chlorophyflfügelchen in dem Parenchym her. Die Ver— 
mehrung gefchieht durch Längs- und Quertheilung und 
dur Schwärmfprößlinge vom Nuffeus aus. Das ge 
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Gemeines Pantoffelthierchen. 

ſchwänzte Pantoffelthierchen, P. caudatum (Fig. 588, 
bei b der Mund, a und a’ die contraftilen Blafen), ift 

1/0 Linie groß, gelblich und am Hintern Ende verdünnt. 
P. aurelia, 1/, Linie groß, lebt in allen Tümpeln, Wafjer- 

fübeln und zeigt fich auch in vielen Aufgüſſen, ift über 

Geſchwänztes Bantefetherhen. 

haupt wieder eins der gemeinften Snfuforien. — 
Andere Gattungen öffnen ihren Mund auf der rechten 
Seite und haben bisweilen am SHinterende fehr lange 
Wimpern. Ophryoglena mit ovalem Körper und zwei 
häutigen Längsfalten am Munde. Glaucoma mit ellip- 
tifchem Munde zwifchen zwei augenlidartigen zitternden 
Klappen, fehr gemein Gl. scintillans, 1/35 Linie groß. 
Trichoda mit Ddrehrundem, eis bis fpindelförmigem 

Körper und nur einer Hautfalte am Munde, Pleuro- 
nema mit zwei Mundhäuten und mehren verlängerten 
Wimpern am Hinterende, u. a. 

Die Heine Gruppe der Enhelyinen beftehbt aus 
fugeligen oder ovalen Infuforien, deren Mund feine 
befondere Auszeichnung bat. Enchelys ift am fpikern 
Mundende fchräg abgeftugt und mit fehr Furzen Wimpern 
beffeidet. Das zierliche Walzenthierchen, En. farcimen, 
erreicht nur I/3g Linie Länge bei walziger Geftalt, En. 
pupa 1/5 Linie bei feulenförmiger Geftalt. Die Arten 
mit bezahntem Schlunde werden unter Enchelyodon auf: 
geführt,Die Fugeligen mit langen Wimpern ohne Schlund 
unter Holophrya und wenn fie zugleich eine Springborfte 
am Hinterende beißen, unter Urotricha. 

Die eben ‚nicht formenreichere Gruppe der Naffu- 

linen mit walzigem und fehr veränderlichem Körper fenn= 
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zeichnet der bauchftändige Mund mit mehr oder weniger 
fifchreufenartigem Schlunde. Die Gattung Nassula be— 
fegt ihren Mund mit borftenartigen Zähnen. Von ihren 
Arten wird die zierliche N. elegans bei Berlin 1/,, Linie 
groß, iſt oft grün, nad vorn verdünnt, mit großem 
Nukleus und zwei contraftifen Blaſen; N. aurata von 
derfelben Größe goldgelb. Acidophorus unterfcheidet fc) 
durch zahlreiche ftabfürmige Taftförperchen im Rinden— 
parenchym und Liosiphon durch das glatte ftarre dick— 
wandige Schlundrohr. 

Die Trahelinen endlich ziehen ihren Körper nad) 
vorn in einen Halsartigen Fortfaß aus und haben am 
bauchftändigen Munde feine längern Wimpern. Trache- 
lius öffnet den Mund etwas hinter- dem Grunde des 
Halfes und befigt einen faft halbfugeligen, innen fuft 

längs geftreiften Schlund. Das innere Parenchym des 
Körpers bildet ein nebfürmiges Balfenwerf, Tr. anas 
1/10 Linie fang, häufig zwifchen Gonferven und in Auf— 
güffen zu jeder Jahreszeit; Tr. vorax mit größerer weiter 
hinten gelegener Mundöffnung; Tr. meleagris 1/, Linie 
groß mit kurzem dicken Fortſatze. Dileptus öffnet den 
Mund in einer Ausrandung der Bauchfante von wul— 
ftigen Rändern umfaßt und mit furzem trichterförmigen 
längsgerippten Schlunde. Amphileptus hat feinen 
Schlund: A. fasciola ift weißlich, platt, linear. 

Die zweite Hauptgruppe der Infuforien oder Die 

Slagellaten fchwimmen mittelft einer oder mehrer 
Geißeln, welche an einem Bunfte befeftigt find. Wimpern 
fehlen den meiften gänzlich und fommen nur bei wenigen 
in einer Zone vor. Ebenſo fcheinen die meiften Flagel— 
faten feinen Mund zu haben, weshalb man fie aud) als 
Atomen d. h. Mundlofe von den vorigen unterfcheidet, 

können daher auch feine feſten Nahrungsitoffe aufnehmen. 
Und dennod) find fie häufiger undurchfichtig wie die Gili- 
aten, auch grün, gelb oder roth gefärbt, fo daß fie bei 
maffenhafter Vermehrung die Gewäffer färben und haupt- 
fachlich die Urfache von Blutregen u. dgl. find. Auch fie 
fondern fih in nadte und in gepanzerte und in ihnen 
finft die Thiergeftalt auf die geringfte Größe überhaupt 
hinab, indem Monaden beobachtet werden, welche noch 
nicht den taufendften Theil einer Linie meſſen, und damit 

auf die Außerfte Einfachheit des Baues; wenigſtens ver— 
mögen ‚unfere Mifroffope an diefer Außerften Gränze des 
thierifchen Lebens feine innern Unterfchiede mehrzu erkennen. 

Wohl mag gar manches diefer Geißelinfuforien nur Ent- 
wielungszuftand eines Wimperinfuforiums fein und man— 
ches mag nur vorübergehend thierifche Willfür in feinen 
Bewegungen und Treiben fi) anmaßen, und im reifen 
Zuftande ein ächtes Pflanzenfeben führen. Darüber wer 

den erft weitere nachhaltige Forſchungen mit noch mehr 
verftärften optifchen Hüffsmitteln Auskunft bringen. 

Die Beridinien find Geißelinfuforien mit einer 

Zone zarter Furzer Wimpern, welche in einer Ringfurche 
ftehen. Die Gattung Peridinium begreift runde oder 
fängfiche gepanzerte Infuforien, welche fowohl im Meere 

wie in ftehenden füßen Gewäffern leben, aber niemals 

in Aufgüffen vorfommen. P. oeulatum nur 1/,,; Linie 

groß, eiförmig und gelblich, mit bewimperter Ringfurche, 
einfacher Geifel und rothem led, P. pulvisculus höch— 

fteng 1/gg Linie groß, Fugelig braun u. v. A. — Bei den 

333 

Arten der Gattung Ceratium erfcheint der Körper in Forte 

füge ausgezogen, unregelmäßiger als. Peridinium, aber 
wieder mit einer Wimperfurche und einer langen Geißel, 
C. cornutum 1/,, Linie groß, häufig zwifchen Gonferven, 

bräunlich oder grünfich, rautenförmig mit convegen Seiten 
und hier mit gefrümmten Hörnern, C. tripos 1/z, Linie 
groß, leuchtend im Meerwaffer, gelb und dreifeitig mit 

drei fangen gefrümmten Hörnern; auch C. fusus in der 
Dftfee leuchtet. 

Die Dinobryinen fißen in einem vorn offenen 
Gehäuſe und haben wieder nur eine Geißel, pflanzen ſich 

durch Knospen fort, welche am Rande des Muttergehäufes 
fien bleiben und fo polypenähnliche Colonien bifpen. 

Dinobryon sertularia febt in fumpfigen Gewäſſern umd 
bildet 1/,0 Linie hohe ganz Fryftallffare und Daher ſchwer 
fichtbare Baumchen, am ‚deren Zweigen die 1/,, Linie 
großen Thierhen fißen. — Die Euglenen find con- 
traftife nackte Beißelinfuforien. Euglena färbt ihren 

fpindefförmigen, vorn mit einfacher Geifel ausgerüfteten 
Körper grün oder roth und hat ftets einen oder mehre 
rothe Augenpunfte. Ihre Arten färben befonders bei 

maffenhafter Vermehrung die Gewäffer, die ftehenden mit 
aufgeföften organifchen Stoffen. Die grüne Euglene, 
Eu. viridis, ift vielleicht das allerhäufigite Infuſions— 

thier, auch ſchon fo fange befannt wie Infuforien über- 

haupt beobachtet werden, über das fihon viel und gar 
manches Wurnderliche gefchrieben worden. Sein fpindel= 

förmiger Körper verdünnt ſich nach hinten und erreicht 
höchſtens 1/9, Linie Größe, ift hell- oder dunkelgrün, bis— 
weilen ftellenweife klar. Seine Bewegungen find lang— 
fam, aber feine Lebenszähigfeit fehr groß, denn es Icht 

den ganzen Winter hindurch unter dem Eife. Eu. san- 

guinea von derſelben Größe mit längerer Geißel, anfangs 

grün, fpäter voth, färbt ftehende Gewäffer roth. Eu. acus 

ift fait fadendünn und nur in der Mitte grün. Die Arten 
ohne Augenfleck ftehen unter dem Gattungsnamen Astasia 

und find meift auch ungefärbt, fo A. pusilla, 1/7, Linie 

groß. 
Die Bolvocinen fteden colonienweife in einer 

Gallertkugel, in der fie fih auch vermehren. Das grüne 

Kugelthier, Volvox globator (Fig. 589), bifdet grüne 

oder gelblichbraune Kugeln von !/; Linie Größe und 

Ffeinere, im welchen man bei fünfhundertfacher Vergröße- 

rung die einzelnen Fugeligen Thierchen mit einfacher 

Fig. 589. 
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Geißel erfennt. Leeuwenhoek entdedte es bereits im 
Sahre 1698 und da es in allen TZümpeln und Waffer- 
gräben Tebt, kann man es jederzeit unter's Mifroffop 
bringen. Ehrenberg ſchätzt die Anzahl der Einzelthierchen 
in großen Kugeln auf 40000, die ſich alle bewegen und 
durch Theilung aus einem Mutterthier entftanden find. 
Chlamidomonas unterfcheidet fih durch zwei Geißeln an 
jedem Einzelthierchen. Chl. pulvisculus 1/,, Linie groß. 

Die Hydromorinen vereinigen ſich in hüllenloſen 
beerenförmigen Colonien, fo Hydromorum uvella mit 
zwei Geißeln und Spondylomorum quaternarium mit vier 

Geißeln. 
Die Cryptomonadinen ſtecken in einer weichen 

bis glasartig harten Hülle und find meift gefärbt. Crypto- 
monas begreift die Arten mit fugeligem häutigen bieg- 

famen Banzer und nur einer fehr feinen Geißel, die im 
Meere fowohl wie in Tümpeln leben, aber nicht in Auf— 
güſſen fich entwideln. Cr. globulus ift grün, fugelig. 
Cr. eylindrica 1/,5 Linie lang und walzig. Trachelomonas 
mit hartem Panzer, aus dejjen Fleiner Deffnung die 

fadenförmige Geißel hervorragt. Tr. volvocina fugelig, 
braunfich oder röthlichgelb mit rothem Augenpunft, höch— 
ftens 1/2, Linie groß, in allen ftehenden Gewäſſern; Tr. 
nigricans grünfich oder ſchwärzlichbraun, 1/14, Linie groß. 

Die eigentlichen Monaden haben einen kugeligen 
nacten Körper, find die Fleinften und einfachiten Infu— 
forien, indem ihre Größe zwifchen I/500 und 1/gooo Linie 
fich bewegt. Von einer Beobachtung der innern Organi— 
fatton fann nicht die Rede fein. Sie beftehen aus einer 
klaren gleichartigen Subftanz und bewegen fich mittelft einer 
oder mehrer Geißeln, welche die feinsten mit dem Mifroffope 

noch wahrnehmbaren Faden find, Sie leben in allen Ge— 
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waͤſſern, in welchen organifche Subſtanzen ſich zerſetzen und 
erſcheinen in allen Aufgüſſen auf ſolche zuerſt, woraus wahr— 
ſcheinlich wird, daß viele von ihnen nur junge Brut von 
andern Infuſorienarten ſind. Einige von ihnen bewegen 
ſich ungemein lebhaft, ſchwärmen ſchnell und munter 

umher und bekunden trotz ihrer winzigen Kleinheit den— 
noch in ihrem ganzen Treiben die unverkennbare thieriſche 
Willkür, während andere langſam und träg erſcheinen. 
Ihre Vermehrung geſchieht durch Theilung. Alle Mo— 
naden mit nur einer Geißel und kugeliger oder ovaler 
Körperform gehören zur Gattung Monas. Die gemeine 
Schlußmonade, M. termo (Fig. 590), wird in 00 bis 
1/5000 Linie großen klaren oder grünfichen Kugeln be— 
obachtet. M. punetum erreicht dagegen 1/gg Linie u. v. a. 

Fig. 590. 

Schlußmonade. 

Bei diefer Kleinheit entziehen fich natürlich auch die Unter— 
ſchiede der ficheren Beftimmung und die zahlreichen Arten, 
welche bereits befchrieben worden, entbehren wie die Gat— 
tungen, in welche fie vertheilt werden, als Cercomonas, 

Bodo, Doxococcus u. a., der genügenden Begründung. 
Wer mit einem fehr guten Mifroffop und hinfänglicher 
zeduld zum Beobachten ausgerüftet ift, fuche die Formen 

mit Hülfe des Chrenbergfchen und Dujardifchen In— 
fuforienwerfeg auf. 

Dritte Ordnung. 

Gitterthierden. Radiolaria. 

Don den Gitterthierchen Fannte man bis vor Kurzem 
nur einige Schafen, die zu den Infuforien und den Moos— 

Forallen verwiefen wurden. Erſt feit Mitte der vierziger 
Jahre wandte fih Ehrenberg, ebenfo unermüdlich wie ge= 
fchiekt in der Beobachtung mifroffopifcher Formen, den= 
felben zu und entdeckte eine überrafchende und eigenthümfiche 
Manichfaftigfeit diefer Bolyeyftinen. Zehn Sahre fpäter 
veröffentlichte Joh. Müller feine anregenden Unterſuchun— 
gen über diefelben und diefen ließ dann vor zwei Jahren 
Häckel eine mit fehr umfaffenden Beobachtungen reich 

ausgeftattete Monographie folgen, welche den Typus in 
zahlreiche Kamilien und ein großes Heer von Gattungen 
und Arten gliedert. 

Die Radiolarien oder Bolyeyftinen find mifroffopifche 
Thierchen von 1/, bis 1/,, Linie Größe, in Colonien ver- 
einigt bis 1/, Zoll fang, im Einzelnen fugelig oder geſtreckt 
rundlich und gewöhnlich geftüßt und theilweife umfchloffen 

von einem Fiefefigen Gitterwerf, welches um eine fenfrechte 
Achſe geordnet Körbchen, Käfige, Reufen, Schnallen, 
Kreuze, Reifen, Scheiben und andere Formen nachahmt. 

Der Körper felbft befteht aus einer von einer Haut ums 
fchloffenen Zelle, einer hautigen Kapfel, welche zellen und 
fernartige Gebilde, Farbftoffe, Deltröpfchen und zuweilen 
Kryſtalle einschließt, und von der auch die feinen ſich ver— 
Aftelnden Scheinfüße ausgehen. Zwiſchen diefen machen 

ſich waſſerhelle Bläschen und gelbe Zellen bemerklich. 
Die KHiefelgerüfte find nur felten ganz fofe Theile oder 

Spiculä, drehrunde oder Ffantige, gerade oder gebogene, 
einfache oder mit Seitenäften verfehene. Die zuſammen— 
hängenden Gerüfte beftehen entweder aus einer feft ver- 
wachfenen Maffe oder aber aus Teicht lösbaren Stäbchen, 
welche ftrahlenartig vom Mittelpunfte ausgehen. Auch) 
in dem feſten Gerüfte, deffen Formen fo vielfach wechfeln, 
läßt fich die Anordnung der Theile rund um eine Haupt— 
achfe mit ungfeichen Polen nicht verfennen. Es zeigt 
gewöhnlich ein oder zwei quere nad) innen vorfpringende 
Einfhnürungen und ift gitterartig durchbrochen, zuweilen 
an beiden Enden in verſchiedener Weife, eines oder beide 

Enden mit einer großen Oeffnung verfehen, von welchen 
die vordere wieder durch ein eigenes Gitterwerf überbaut 
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ift. An der Seitenfläche der Schale oder am Rande der 
großen Oeffnung ftehen oft ungegitterte Rippen, Baden, 

Strahlen, Stäbe u. dgl., meift auf die Grundzaht vier 
zurüdführbar. In andern Gattungen ift dag Gerüft ein 
gang inneres und ſchwammartig aus zahlreichen Eleinen, 
nach außen offenen Zellchen zufammengefeßt, welche ſich 
in concentrifchen Kreifen oder fpiral um einen Mittel- 
punft oronen. Endlich kommt auch ein inneres und 

äußeres Gerüft zugleich vor, Teßteres Fugelig, linſen- oder 
ſcheibenförmig, erfteres zellig gegittert. So ift in dem 
Skelet felbft der Manichfaltigfeit ein überaus freier 
Spielraum geboten. 

Die Gitterthierchen Leben ſämmtlich im Meere und 
jcheinen willenfos vom Waſſer getragen zu werden. Doch 
vermögen fie in ganz ruhigem Waffer durdy ein Wanfen 
und Drehen des Körpers ihren Ort zu andern, auch mit 
Hülfe der ausgeſtreckten Fortſätze fich zu bewegen , welche 
aber niemals wie Scheinfüße der Wurzelfüßer Nahrung 
ergreifen, nod auch zum Beithalten an fremden Körpern 
dienen. Wie fie fi) ernähren, wurde noch nicht be— 
obachtet. 

Obwohl erft an einigen Orten der europäifchen Küften 
unterfucht, ift im Befondern Durch Häckel's Unterfuchungen 
am Mittelmeer die Manichfaltigfeit der Formen eine 

ganz erftaunliche, fo daß fie bei fortgefeßten Forfchungen 
auch in andern Meeren ins Unüberfehbare anwachfen wird. 
Ihre Kiefelfchalen finfen aller Orten zu Boden und bilden 
hier einen feinen fandigen Schlamm, den Ehrenberg in 
Proben bis aus 16000 Fuß Tiefe mifroffopifch prüfte. 
Er fand dabei, dag von 400 Fuß Tiefe an die Menge 

und Manichfaltigfeit abwärts zunimmt. So haben fie 
fich denn auch in frühern Schöpfungsepochen, hauptſäch— 
lich in den tertiären an der Bodenbildung bereits fehr 
betheifigt. Einen andern Antheil an der allgemeinen 
Defonomie der Natur foheinen fie nicht zu haben. 

Die Mehrzahl der Gitterthierchen hat, um ihre Manich- 
faltigfeit im Allgemeinen anzudeuten, nur eine einzige 
Eentralfapfel. Es find alfo Einzelthiere und zwar ſolche 
ohne Sfelet oder mit nur Auferem oder folche mit innerem 

und Außerem Sfelet. Unter erfteren find die Thalaffi- 
collen völlig nadt. Sie beftehen aus einer wenige Linien 

großen Gallertfugel, mit farblofer dicker Hautfapfel in 

der Mitte, welche zu Außerft dicht gedrängte Kügelchen 
und Körner, innen eine dünne Centralzelle voll Fleiner 
blafjer Kügelchen enthält. Umlagert wird die Kapfel 
zuerft von einer Farbeſchicht, dann von gelben Zellen 
(Aaoo bis 1/50‘ groß) und darüber von großen Blafen, 
deren Außerjte bieweilen fo groß werden wie die Kapfel 
felbft. Von diefer aus erſtrecken fih nach allen Seiten 
Bündel zarter platter feinförniger Fäden fogar über die 
Oberflaͤche der Galferthülle hinaus. So die Arten der 
Gattung Thalassicolla.. Bei den näcftverwandten wie 
Thalassosphaera umgeben folide Spiculä die Gentral- 
fapfeln, bei Thalassoplaneta hohfe röhrige Spiculä und 
bei Aulacantha ordnen fi die hohlen Spieulä radial 
um die Gentralfapfel. Die Acanthodesmiden 
bauen ihr Gerüft aus wenigen, oft unregelmäßig ver- 
bundenen Stäben oder Bändern auf, fo bei Lithoeircus 
einen einfachen glatten oder zacigen Kiefelring, bei 
Acanthodesmia wenige Reifen, bei Plagiacantha ein 
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Geländer von mehren von einem Mittelpunfte ausgehen— 
den Stacheln, bei Dietyocha einen glatten oder ftacheligen 

Kieſelring mit hütchenförmigem Gehäuſe. Die Familie 
der Cyrtiden zeigt uns die erften Gitterwerfe, zwei— 
oder mehrfammerige, am obern Bol übergittert, am un— 

tern weit geöffnet. Ihre Gentralfapfel im obern Bol ift 
meift gelappt und von einer Sarfodefchicht mit wenigen 
großen gelben Zellen umgeben. Bon ihren Mitgliedern 

hat Litharachnium eine einfache, regelmäßig zeltförmige 
Gitterfchafe mit radialen Balken am Miündungsrande, 
Dietyospyris eine zweitheilige Gitterfchale mit über: 

gitterter Bafalfläche, Dietyocephalus mit nicht über- 
gitterter Deffnung; Arachnocoris theilt die Gitterfchafe 

durch eine horizontale Gitterwand in zwei Glieder, beide 
mit Seitenftacheln, Eueyrtidium ohne ſolche, aber mit 

Gipfelftacheln, Dietyopodium mit gitterförmigen An— 
hängen an der Mündung. Die merfwürdigen Ethmo— 
fphäriden bilden ihr Skelet aus einer oder mehren 
concentrifchen, durch radiale Stäbe verbundenen Gitter- 
fugeln, in welchen die Gentralfapfel durch die Scheinfüße 
fehwebend erhalten wird. Ethmosphaera hat gleiche kreis— 
runde Mafchen mit erhöhtem Nande in der einfachen 
Gitterfugel, Heliosphaera gleiche ſechseckige Mafchen, 
Diplosphaera bejteht aus zwei und Arachnosphaera aus 

mehren Gitterfugeln. In dem Formenkreife der Aulo— 

ſphäriden befteht das Sfelet aus hohlen tangentialen 
und radialen Röhrchen, von welchen erftere die Gitter- 
fugel darftellen, und leßtere von den Knotenpunkten aus— 
gehen. Die Gentralfapfel fihwebt in der Mitte, Ihre 
typifche Gattung Aulosphaera wurde nur bei Mefjina 

beobachtet. 
Die Gitterthierhen mit zweifachem Skelet, deren 

Gentralfapfel von radialen Sfelettheifen durchbohrt wird, 
enthalten einen noch größern Formenreichthum als die 
vorigen. Bei den Cladococciden befteht das Sfelet aus 
einer in die Gentralfapfel eingefchloffenen Gitterfugel, 
von welcher einfache oder verzweigte folide Stacheln 
radial die Kapfel durchbohrend ausgehen. Diefe Stacheln 
find bei Cladococeus gezähnt und veräftelt, bei Rhaphi- 
doconus weder gezähnt noch veräftelt. Die Akantho— 
metriden haben blog mehre radiale Stacheln, welche 
die Gentralfapfel durhbohren und in deren Innerem ſich 
vereinen, ohne eine Gitterfchafe zu bilden. Bei mehren 
Gattungen legen fih zwanzig Stacheln in der Art ſym— 
metrifch, daß vier rechtwinklig auf einander ftehende in 

der fenfrechten Sauptebene liegen, auf diefe folgen dann 
beiderfeits je vier mit ihnen wechfelnde und dann nod) 
vier cireumpolare, von denen je zwei in einer auf der 
erften rechtwinklig ftehenden Vertifalebene, je zwei in einer 

horizontalen Querebene ftehen. Bei einigen von diefen 
fegen fih die zwanzig Stacheln mit feilförmigen Enden 
im Gentrum an einander. So bei Acanthometra, wo 
alle zwanzig Stacheln gleih und ohne Querfortfäße 
find, bei Xiphocantha mit Querfortfäßen an ebenfolchen 

Stacheln, bei Acanthostaurus, wo vier Stacheln beider 
Hauptachfen ftärfer entwidelt find. Andere nahvers 

wandte Gattungen verfchmelzen die zwanzig Stacheln im 
Mittelpunkte zu einem einzigen fternförmigen Stüd, 
3. B. Astrolithium mit einander gleichen Stacheln und 
Staurolithium mit ftärfer entwidelten vier Stacheln 
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beider Hauptachfen. Bei Litholophus vertheifen fich die 
radialen Stacheln unfymmetrifch und ihre Enden legen 
fih innerhalb der Kapfel aneinander, bei Acanthochiasma 

durchfeßen die radialen Stacheln die Kapfel diametraf 
und verbinden fih in der Mitte nicht mit einander. 
Ganz eigenthümlich erſcheint Diploconus, indem das 
Sfelet eine nicht gegitterte, zwei an den Enden offene 
Halbfegel darftellende Kiefelfchafe bildet, durch deren 
Laͤngsachſe ein die Gentralfapfel durchbohrender Stachel 
lauft. Der große Formenfreis der Ommatiden weift 
mehre durch Nadialftäbe verbundene Gitterfugeln auf, 
welche in die Gentraffapfel radiale, fich in oder um 
deren Centrum vereinigende Stäbe abfondern. Unter 
ihnen hat Dorataspis nur eine Gitterfchale mit zwanzig 
durch gitterförmige Querfortfäge verbundenen Stacheln, 
Haliomma dagegen zwei durch radiale Stäbe verbundene 
Gitterfchalen, Actinomma zwei innere und eine Außere 
Schale. Bei den Sponguriden if das Gfelet 
fhwammig, entweder nur außen oder durchaus aus 
regellos gehäuften Fächern und unvollfommenen Kam— 
mern beftehend, und die Centralkapſel vom Sfelet durch— 
zogen und umwachfen und von einer dien Sarkodefchicht 
umgeben. Bei der Gattung Spongosphaera umgiebt Die 
fhwammige, außerhalb und in der Gentralfapfel ent- 
wickelte Rinde unmittelbar zwei concentriſche Markfchafen, 
von denen aus fie von mehren radialen Stacheln durch— 
bohrt wird. Diefe radialen Stacheln fehlen dem fonft 
pfeihen Dietyoplegma und bei Spongodietyum find drei 

concentrifche Markfchafen vorhanden. Spongodiscus bildet 
eine flache oder biconveze Schwammfcheibe mit regellos 
gehauften Fächern ohne innere Marffchale, Spongurus 
einen ſchwammigen Cylinder mit einfachen radialen 
Stacheln, Spongoeychia eine kreisrunde Scheibe mit 
nach innen in concentrifche Reihen geordneten Kammern 
und Spongasteriscus eine Scheibe mit breiten armartigen 
Fortſätzen. Im Formenfreife der Disciden erfiheint 
das Skelet als flache, aus zwei parallelen oder concav 
gegen einander gewölbten Platten gebildete Scheibe mit 

Urthiere. 
= 

mehren concentrifhen Ringen oder Windungen eines 
Spiralbalfens zwifchen den Deckplatten und die radialen 
Balken bilden cyelifche oder fpirafe Kammerreihen. Bei 
einigen um Coceodiseus ſich fchaarenden Gattungen wer- 
den die Gentralfammern aflfeitig von einer oder mehren 

concentrifhen Gitterfchalen umfchloffen, welche von con= 
centrifchen Kammerringen umgeben find. Bei Cocco- 
discus felbft hat die gefammerte Scheibe feine radialen 
Stacheln und gefammerten Fortfäge, aber in der Mitte 
drei oder mehr concentrifhe Gitterfugeln. In andern 
Gattungen ift die Gentralfanmer nicht von den übrigen 
in concentrifche, eyElifche Ringe angeordneten Kammern 
verfihieden, fo bei Trematodiscus, deſſen gefammerte 
Scheibe der radialen Stacheln und gefammerten Fortſätze 
entbehrt, Stylodietya mit einfachen radialen Stacheln am 

Sceibenrande, Rhopalastrum mit breiten gefammerten 
Fortfägen, u. a. Lithelius endlich baut das meift kuge— 
lige Sfelet aus mehren mit den Flächen verwachfenen 
parallefen Scheiben auf, deren Kammerreihen fpiral um 

die allen gemeinfame Scheibenachfe laufen; alle Kammern 
find durch Deffnungen unter einander verbunden. 

Die in Colonien vereinigten Gitterthierchen umfaffen 
al8 zweite Hauptgruppe der ganzen Ordnung nur zwei 
fleine Formenkreiſe. Der erfte derfelben oder die Sphä— 
rozoiden zeigt viele Gentraffapfeln in einem aus Alve— 
ofen zufammengefegten Gallertſtock eingefchloffen. Ihnen 
fehlt ein Sfelet gänzlicd oder daffelbe befteht nur aus 
einzeln um die Gentralfapfeln zerftreuten Nadeln. Bei 
Collozoum find die Genträlfapfeln nadt und ftatt der 

Binnenblafe pflegt eine centrale Delfugel vorhanden zu 
fein. Sphaerozoum dagegen hat um die Centralkapſeln 
gelagerte folide und gleiche Spiculä, Rhaphidozoum 
Spiculä von verfihtedener Geftalt. Der zweite Formen— 
freis, die Colloſphäriden, harakterifiren fih durch 
einfache Gitterfugeln, von denen jegliche eine Central— 
fapfel umſchließt: Siphonosphaera verlängert die Gitter 
Löcher der Kugeln in Röhrchen und Collosphaera hat 
freie, nicht röhrig verlängerte Gitterlöcher. 

Vierte Ordnung. 

Schwämme. 

Den Fenſter- und Badeſchwamm kennt Jedermann 
und er iſt auch ſchon ſeit alten Zeiten in Gebrauch, aber 
was er eigentlich iſt, wie ſeine wahre Natur beſchaffen, 

darüber denkt von vielen Tauſenden, die ihn benutzen, 
kaum einer nach und nimmt ſich die Mühe, ihn auf ſeine 
feinere Struktur zu unterſuchen. Mit einer ſolchen Unter— 
ſuchung würde man immerhin zu keinem befriedigenden 
Endreſultate gelangen, da mit ihr die ſchwierige Frage, 
ob Pflanze oder Thier, nicht entſchieden werden kann. 

Wohl mag mancher Leſer überraſcht fein, die Schwämme 
bier unter den Thieren zu finden, und wer bei dem 
Begriffe Thier nur an Hunde und Sperlinge, an Mai- 

Fäfer und Schneden denft, wird in den Schwämmen 
allerdings die wefentfichen Momente feines Thierbegriffes 

Spongiae. 

nicht finden. Wer dagegen das wefentfich Allgemeine 
aus der ganzen großen, wundervoll reichen Geftaltenfülle 
und aus deren von den Affen bis zu den Wurmfifchen, 
von den Käfern bis zu den Banpwürmern, von den 
Weichthieren bis zu den Infuforien fi immer mehr 

und mehr vereinfachendem DOrganifationsplane als dag 
Beftimmende, das rein und fireng Begriffliche des 
thierifchen Organismus erfannt hat, wird nad den 
Unterfuchungen, weldye die Natur der Schwämme in den 
fegten dreißig Jahren aufgeffärt haben, auch an deren 
Thierheit nicht den geringften Zweifel mehr hegen. Die 
thierifche Wefenheit äußert ſich in der veränderlichen, un— 
beftimmten, irregulären Geftalt ebenfo entfchieden wie in 
der vollendetften fymmetrifchen Geſtalt, Bewegung und 
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Empfindung, in der contraktilen gallertähnlichen Subſtanz 
ebenſo wie in dem complicirteſten Muskel- und Nerven— 

apparate, Stoffwechſel und Vermehrung, in der einfachen 

Zelle wie in dem höchſt entwickelten Organismus. Die 
vielen und verſchiedenartigen Organſyſteme und Appa— 
rate, welche im Organismus der Säugethiere in wunder— 
voller Harmonie functionell und formell in einander 

greifend die Lebensthätigfeiten äußern und unterhalten, 
vereinfachen ſich abiteigend in der Thierreihe endlich, Dis 

fie alle von der einfachen Zelle, dem Element all jener 
Drgane, gleichmäßig getragen werden. Aus Zellen baut 
fi der wollendetite thierifche Organismus auf, aus ihnen 

befteht auch der allereinfachite. 
Die Schwämme find formlofe Wafferthiere, gebildet 

aus loſe vereinigten contraftilen Zellen, innerlich unter- 
ftügt und getragen von einem aufgewachfenen, nebartig 
verwebten Fafergerüft, oft zugleich noch von Kieſel- oder 
Kalfnadeln. Die ganze Zellenmafje verrichtet Die Xebeng- 
thätigfeit, befondere eigenthümfiche Organe für diefelbe 
fehlen. 

Die Schwämme (Fig. 591) find formlos wie alle 
Protogoen, d. h. ihre Körpergeftalt läßt ſich durch Fein 
allen gemeinfames Schema beftimmen. Stets auf einer 
Unterlage im Wafjer feftgewachfen, fann man bei der Ab- 

wefenheit aller Organe, der Gfeichartigfeit des ganzen 
Organismus nur die bald große, bald Eleine Anheftungs- 
fläche zum Ausgangspunfte näherer Beftimmung wählen. 
Die Geftalten find kugelige, knollige, derbe over hohle 
Kegel, Walzen, Kreifel, Becher, flache Leberrindungen, 
Blätter, Lappen oder ftrauchartig verzweigt, fächer- und 
netzförmig. Ihr ftarres oder elaftifches biegfames Faſer— 
gerüft erfcheint überall durchbrocyen und von Lücken durch— 
zogen und innen wie außen von einer haltlofen Gallerte 
beffeidet, welche felbft wieder von größern und Fleinern 
Lücken durchfegt ift. Die Farbe geht von ſchwarz durch 

braun, röthlich in gelb und ift nur bei den Süßwaſſer— 
ſchwämmen grün. 

Fig. 591. 

Schwamm. 

Die hornigen Fafern des Gerüftes find im jeder 

Schwammart von ziemlich gleichbleibender Befchaffenbeit, 

fein, von unveränderlicher Dicke, derb oder hohl, dreh— 

rund bis unregelmäßig im Querſchnitt, vereinzelt oder 

büſchelförmig und gleich den Büſcheln ſelbſt einfach oder 

netzförmig verbunden, parallel oder in den verſchiedenſten 

Richtungen ſich kreuzend. Die hohlen Faſern beſitzen 
entweder eine Achfenhöhfe oder zugleich von dieſer ſtrahlig 

auslaufende bfinde Kanälchen. Die gar häufig vor- 

fommenden Nadeln oder Spieulä entftehen in fernhal- 

tigen Schwammzellen und Tiegen theils in den Fafern 

eingeſchloſſen, theils in und zwifchen den Faferbündeln 

in der Sarfode, find Fiefelig oder Falfig, oft hohl oder 
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derb und größere und Fleinere beifammen. Die größern 
Nadeln erfennt meift das unbewaffnete Auge noch; fie 
gebören dem innern Körper an, find fehlanf, glatt oder 
höckerig und hohl. Bisweilen bilden fie Kugeln mit 
vielen ausjtrahlenden Spigen gefternt. Entweder liegen 
fie einzeln nad) allen Richtungen durch und über einander 
oder fie erfiheinen zu Bündeln und Stäbchen geordnet 

neben und hinter einander. Die mifroffopifchen Nadeln 
find oft nur auf Die oberflächlichen Schwammfchichten be- 

ſchränkt. In derfelben Schwammart fiegen gleiche oder 
verfchiedene Nadeln. Ueberhaupt unterfcheidet man deren 

folgende. Sfeletnadeln, den Haupttheil des innern Ge— 

vüftes der Kieſelſchwämme bildend, fehr fang, einfad, 
walzig, fteefnadel- oder fpindelfürmig und in der Mitte 
fugelig amgefchwollen,, zuweilen dornig, zu Bündeln ver— 

einigt oder auf und in den Hornfafern zerftreut. Binde— 
nadeln finden ſich nur in dierindigen Schwämmen, wo 
fie die Rinde ftügen und mit der übrigen Maffe verbin- 
den, indem fie aus einem langen walzigen Stiele und 

einem in drei ftrahlenftandige Zaden auslaufenden Ende 
befteben, wovon erfterer in der Hornmaſſe, feßteres an 
der innern Seite der Krufte befeftigt ift. Wehrnadeln 

ragen auf der Oberfläche des Schwammes und in deſſen 
Kanale hervor. Hautnadeln ftüßen und fpannen die 
feinen Gewebe und find dann einfach oder fie befeftigen 
die Sarfode in den Lüden des Scwammgewebes und 
pflegen dann zufamntengefeßt zu fein. Die ganz in der 

Sarfode liegenden Nadeln find fehr Flein und meift ftern- 
fürmig. Endlich die Keimnadeln Tiegen gruppenweife in 

der äußern Hülle der Keimhäufchen. 
Das contraftile Zellgewebe oder die Sarfode, ge— 

wöhnfich gallertartig, kömmt in großer oder geringer 
Menge vor und ift fo Außerft vergänglich, daß man es 

nur erft an Süßwaſſerſchwämmen auf feine feinere Be- 
ichaffenheit unterfuchen fonnte. Es wird von beweglichen 
Zellen und einer ſpärlichen Zwifchenfubftang gebildet. 
Die Zellen zeigen einen deutlichen Kern und SKernfled 
und find mit grünen oder farblofen Körnchen erfüllt, 
vermögen wie die Sarfode ihre Form zu ändern, auch 

Lappen und Fortfäge auszuſtrecken und wieder einzu— 
ziehen, fich einander zu nähern und zu entfernen und 

fremde Körper einzufchließen. Die Außerfte Schicht oder 
Haut liegt meijt dicht an der übrigen Schwammmaſſe an, 
ift von runden Poren und fehr verfehiedenartigen Oeff— 

nungen durchlöchert und bildet gewöhnlich ein ziemlich 
regelmäßiges Netzwerk horniger Faſern oder eine von 
fehr Fleinen Nadeln dicht erfüllte Hülle, oder einen aus 

fofen Kieſelſchüppchen zufammengefeßten Ueberzug. 
Die das Schwammgeräft und feinen gqalfertartigen 

Ueberzug durchfegenden Lücken und Kanäle werden von 
Balken, Brücken und Fafern durchzogen und ftellen ftets 
zufammenhängende Syfteme dar mit bejtimmten Ein— 
gangs- und davon verfchiedenen Ausgangsöffnungen an 
der Oberfläche. Die erften pflegen viel zahlreicher und 
enger zu fein als letztere, beide wie alle auch die innern 
Deffnungen der Kanäle ftügen meist zabfreiche Fleine 
Nadeln, um fie offen zu erhalten, während ihre Schließung 

durch ein fangfames Zufammenfließen des umgebenden 
Zellgewebes bewirft wird. Durch dieſe Deffnungen und 

vielverzweigten Kanäle dringt das umfpülende Waſſer 
43 
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mit den Nahrungsftoffen in alle Theile des Schwammes. 
Sn den Wänden der Kanäle ſitzen aber auch eigenthüm— 

liche Wimperzellen mit je einem langen gefchlängelten 
Wimperfaden, deren Schwingungen den Strom im In— 
nern der Kanäle unterhalten. Ja die Wimperzellen bil- 
den eigene Höhlen, in welchen das Waſſer mit der Nah— 

vung länger zu verweilen ſcheint und die deshalb gleich- 
fam als Magenhöhlen betrachtet werden fünnen. Die 
Nahrungsaufnahme und Afjimilation erfolgt in derjelben 
geheimnigvollen Weife wie bei den Infuforien und Rhizo— 

poden. 

Behufs der Fortpflanzung entftehen in beliebigen 

Iheilen des Schwammgewebes eigene Zellenfürper. Ge— 
wiſſe kugelige Kapſeln, freilich erjt felten beobachtet, ent— 

halten Körperchen, welche ihrer Form nad recht gut auf 
männliche Samenfeime fi deuten laſſen. Andere kuge— 
lige Gruppen von Keimkörnern werden als Eier betrach— 
tet. In den obern und vorzugsweife Alteften Theilen der 

Schwämme finden fid) außerdem noch zahlreiche Gem— 
mulä oder Sporangien, Fugelig, weiß oder braun, aus 
einer bärtlihen Scale und zufammengeballten Zellen 

beitehend, in den Lücken und Boren des Zellgewebes 
fteefend. Diefelben entwickeln ſich gemeinlich erſt im 
Herbft, find anfangs von dichterem Zellgewebe als fpäter 

umgeben und haben eine dünnere Schale. Bisweilen 
geht die ganze voberflächliche Schwammzellenmaffe in 
ſolche Gemmulä über. Sie überdauern den Winter 
und verändern ſich erft unter dem Einfluffe der wärmen— 
den Srühlingsfonne. Dann find ihre Zellen weniger 
zerfließlich, die Fleinen Körnchen nehmen auf Koften 
der Bläschen zu, aus der Deffnung ergießen fich endlich 
Schwammzellen während einiger Tage. Dann wird der 
äußere Rand der ausgefloſſenen Maffe durchfichtiger, in= 
dem die großen Bläschen fich ganz verlieren und zer— 
fallen, die Körnchen überhand nehmen und allmählig ein 
Schwammſtück entftcht, weldyes dem in der Gemmula 
aufgegangenen ganz ahnlich iſt und deſſen Stelle einnimmt 

oder auf neuer Unterlage einen eigenen Schwamm bildet, 
der nad einigen Wochen die Faſern und Nadeln des 
alten hat. — Die vorhin erwähnten Fugeligen Gruppen 
von Keimförpern löſen fich ebenfalls vom Mutterförper 
ab und ſchwimmen als Schwärmfporen Tebhaft umher. 

Als ſolche find fie regelmäßig oval, im vordern Ende. 
waſſerhell, im hintern bfendend weiß und bejtehen von 
außen nad innen aus einem von Fugeligen Zellen ges 
bildeten Epithelium mit Wimperhaaren, aus einer dien 

gallertartigen ftrufturlofen Rindenſubſtanz und aus der 
fugeligen Marffubitang mit feinen Siefelnadeln und 

Keimkörnern. Die Schwärmfporen treiben nun zunächſt 
eine Zeitlang an der Oberfläche des Waſſers umher, 
jinfen nieder, fteigen wieder empor, drehen fi, halten 

bei Begegnung an einander und entfernen ſich wieder, 

endlich feßen fie fih an irgend einem fremden Körper 
feft und entwickeln ſich hier fihnell zu einem ebenfoldyen 

Schwämmchen wie die Gemmulä. — Auch freiwillig oder 
zufällig von einem Tebenden Schwamme abgelöfte Zell: 

gruppen oder einzelne Zellen entwickeln fich zu neuen 
Schwänmen. 

Ihre Reizempfänglichfeit äußern die Schwänme am 
unverfennbarften durch Schließen und Deffnen ihrer Oeff— 

Urthiere. 

nungen, wie man denn auch die Bewegung des Waſſers, 
den Eintritt defjelben dur die engen Poren, die Fort— 

bewegung durd die Wimperapparate, das Austreten aus 
den großen Oeffnungen leicht an mit Karmin gefarbtem 

Waſſer beobachten fan. Die mit der Strömung in das 
Innere geführten Nahrungsftoffe werden durch die Sar- 
fode zerfeßt und aufgenommen. Die Zellen bewegen ſich 
dabei fortwährend, ändern ihre Formen, umfafjen die feiten 
Nährſtücke, die auch Tebendige Infuforien fein fünnen, 

und afjimiliven fie. Meberfättigt ruht der Schwamm wie 
jedes andere Thier, ebenfo ftellt er feine Thätigfeit ein, 

wenn er zu lange in demfelben Wajfer gehalten wird und 
öffnet bei Dargebotenem Wafjerwechfel feine Poren wieder. 
Gewaltfame außere Einflüffe nöthigen ihn auch feine 
Form zu ändern, zu zerfließen, ſich zu theilen, wie andrer— 
feits aud) die Theilſtücke und felbit verfchiedene Indivi— 
duen leicht mit einander verfihmelzen, wenn fie nur der= 
jelben Art angehören. Höchſt eigenthümlich find Die 
bohrenden Schwänme, fie graben ſich in Kalkſteine, 
Korallenftöde, Mufcheln ein und höhlen Kanäle in den- 
jelben aus, die genau ihrer Körperform entfprechen, über— 

haupt auch eine gewiſſe Negelmäßigfeit zeigen und durch 
Poren nad Außen ftets den Wafferzutritt unterhalten. 
Vie fie in die feite Kalkſubſtanz eindringen und diefelbe 
auflöfen, darüber laſſen fih nur unbeftimmte Ver— 
muthungen anftellen. Während de8 Sommers ift die 
Lebensthätigfeit der Schwämme eine fehr erregte, im 
Herbit und Winter finft fie faft zur Ruhe herab. Einige 

Arten haben überhaupt nur einjährige Dauer, während 
andere bejtimmt ein mehrjühriges Alter erreichen. Ob 
man den ganzen Schwamm als ein Individuum oder 
aber als eine ganze Colonie, als Bamilienftod zu be— 
trachten habe, darüber find verfchiedene Anfichten zuläſſig. 

Nur wenige Schwämme, die Spongillen leben im 
fügen Waſſer der Flüſſe und Sümpfe, fogar in folchen, 
welche während der heißen Sommerhitze gänzlich aus- 
trocknen. Die Seeſchwämme wählen am Tiebften felfige 
Küften, fteinige Buchten und Untiefen zum Aufenthalt, 
da beweglicher Schlamm und feiner Sand ihnen feinen 

ſichern Anhalt gewährt. Sie fegen fih an Zange, Krebfe, 
Scalthiere, an Steine und fehr gern zwifchen Korallen 
feft und gehen vom höchſten Sluthftande bis zu den be— 
deutendften Tiefen hinab. Die größte Manichfaltigfeit 
entwideln fie in den warmen Meeren der Tropenzone, 
zumal in der Südfee, wogegen fie im Eismeere gänzlich 
fehlen, und in den Falten gemäßigten Meeren nur äußerſt 
fpärlich auftreten. Im überrafchender Menge und Manich— 
faltigfeit wucherten fie bereits in den Meeren der Urzeit, 

denn wir finden fie verfteinert in allen geognoftifchen 
Formationen, am zahlreichften in der Jura- und Kreide— 
formation. Danach dürfen wir ihre Bedeutung im 
Haushalt der Natur gar nicht gering anfchlagen. Für 
die menfchliche Deconomie haben nur die Waſch- und 
Badeſchwämme einen hoben Werth und werden diefelben 

millionenweife verbraucht. Man fifcht fie vom Seegrunde 
auf, reinigt und bfeicht fie und bringt fie dann im den 
Handel. Die meiften fommen aus dem Mittelmeer, wo 

zahlreiche Feine Schiffe während des Sommers mit ihrer 

Einfammlung befchäftigt find. Der Ertrag ift ein bedeu— 

tender und ſowohl die franzöfifche wie die dfterreichiiche 



Schwämme. 

Regierung haben in den letzten Jahren Verſuche gemacht, 
die Schwämme an ihren Küſten zu coloniſiren, um der 
Küſtenbevölkerung einen einträglichen Erwerbszweig zu— 
zuführen. In den großen Niederlagen, wo die Schwämme 
gereinigt werden, findet man in dem feinen ausgeklopften 
Sande zugleich eine ſehr reiche Auswahl ſchön erhaltener 

Rhizopodenfchalen und der Kiefelnadeln. 
Die Unterfcheidung der Schwämme nad) Gattungen 

und Arten ift annoch eine äußerſt ſchwierige. Die Altern 

Syitematifer beftimmten nur nad der Form und dem 
Gewebe im Allgemeinen, aber die neuern mifroffopifchen 

Unterfuhungen haben ganz andere wejentliche Eigenthüm— 
fichfeiten erfannt, fo daß nunmehr die früher aufgeftellten 
Gattungen und Arten ſich als unhaltbar erwiefen haben 

und eine abermalige Unterfuchung derfelben nöthig iſt. 
Für die mittelmeerifchen Spongien hat Osfar Schmidt 
joeben eine ſchöne Monographie veröffentlicht, zu der man 

Lieberfühn’s, Bowerbanf’s, Sohnfton’s, Karter’s und Ans 
derer Arbeiten hinzufügen muß, wenn man fich näher mit 

den Schwimmen befannt machen will. 
Die Halifareinen, nur mit der Gattung Halisarca 

auf Zaminarien in der Nordfee fißend, find nackte weiche 
Schwämme ohne Fafergerüft, blos gallertartig. — Die 
Sponginen bilden ihr Gerüft nur aus Hornfäden, ohne 
Nadeln. Bei der Gattung Spongia find die Fäden ziem— 
tich gleich dick und folide und zu einem lofen elaftifchen 

Mafchenwerf vereinigt. Zu ihr gehören die wichtigften 
und nüglichiten Arten, wie Sp. offieinalis im Mittelmeer, 
Sp. usitatissima an den amerifanifchen Hüften. Filifera 
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enthält außer ftarfen Faſern noch viele Außerft feine ge- 
fuöpft endende Fäden, fo F. globosa bei Trieft und 
F. verrucosa in Weftindien, Die Gummineen find 

Schwänme von fautfchufartiger Conſiſtenz, deren Gewebe 

dicht aus fehr feinen Faſern befteht, fo die adriatifche 

Gummina, — Die Halichondrinen haben ein Gerüft aus 
Hornfäden und SKiefelnadeln oder aus Tektern allein. 

Zu ihnen gehört die merfwürdige bohrende Cliona umd 

dann die Süßwafferarten der Gattung Spongilla, deren 
weiche Maſſen nur Kiefelnadeln enthalten, 3.8. Sp. lacu- 

stris mit glatten Nadeln und Gemmula mit glatter Scale 
ohne Kieſelbeleg, Sp. fluviatilis mit ebenfolchen Nadeln, 
aber Gemmulä mit gezadter Schale, Sp. erinaceus mit 
höckerigen Nadeln, u. a. Halichondria bildet große 
lockere Mafjen meist mit Hornfüren und Kiefelnadeln, 
z. B. H. aspera bei Helgoland, braun und flady mit 
quadratmafchigem Negwerf und Außerft feinen, an beis 

den Enden zugefpigten, in der Mitte oval angefchwollenen 
Stiefelnadeln. Tethyum befteht aus derben Fnolligen 

fugeligen Maſſen mit feiter Mitte, von welcher aus die 

Nadeln ſich ftrahlenförmig in Bündeln nad der Ober: 
fläche verbreiten: T. Iyneurium bei Trieft. Geodia derbe 
Maſſen mit ausgehöhlter Mitte. Die Galeifpongien uns 
terfcheiden ſich von allen vorigen durch ihr Kalknadel— 

gerüft. Grantia unregelmäßig veräftelte Maſſen mit Oeff— 
nungen an den obern Enden der walzigen Aeſte; Sycon 
jpindel= oder Fegelförmige Mafjen mit hervorragenden 

Nadelfranze an den Deffnungen, Ute ohne ſolche Nadel- 

kränze u. a. 
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