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bin fest berzeugt, dass sich fr die Galapagos- Inseln dieselbe Ent-

stehungsweise nachweisen lassen wird, wenn einmal die Geologie
und Topographie dieser Inseln grndlich untersucht ist. Eine wis-

senschaftliche Expedition nach den Galapagos -Inseln wre sicher im

Stande, die Frage ber den Ursprung dieser Inselgruppe zu lsen.

Aufgabe einer solchen Expedition wre es, durch Tiefseemessungen
ein genaues Relief der Inselgruppe und ihre Beziehungen zum Kon-

tinent festzustellen, die Geologie der einzelnen Inseln aufs genaueste
zu studieren und vollkommene Sammlungen der Flora und Fauna auf

jeder der Inseln, auch der kleinsten, zusammenzubringen. Ferner

wre es Aufgabe einer derartigen Expedition, in derselben Weise die

zwischen den Galapagos und dem Kontinent gelegenen Inseln zu un-

tersuchen. Hieher gehren Malpelo, Cocos, Clipperton, die Revilla-

gigedo- und Tres Marias -Inseln. Eine kritische Bearbeitung des

hiedurch gewonnenen Materials muss sichere Schlsse liefern. Dass

die Lsung dieser Frage nicht eine lokale, sondern eine von der all-

gemeinsten Bedeutung ist, liegt auf der Hand; sie hat Bedeutung in

der Frage nach dem Ursprung der insularen Organismen, nach der

geographischen Verbreitung der Organismen im Allgemeinen, nach

dem Ursprung der Arten.

Zum Schlsse erlaube ich mir, Herrn Prof. E. D. Cope, durch

dessen Liebenswrdigkeit ich das ihm anvertraute Material von Tro-

piduriis untersuchen konnte, meinen besten Dank auszusprechen.

Philadelphia, Pa. im April 1890.

Notizen zur Konservatioiistechnik pelagischer Seetiere.

Von Benedict Friedlaender ans Berlin.

Die Litteratur ber die Konservationstechnik ist sehr zerstreut

und mir nur zum Teile bekannt. Wie Jedermann wei, war die Kon-

servation, wenigstens die Herstellung eleganter Prparate insbesondere

der pelagischen Tiere, bis vor kurzem Monopol'' der Neapler Station.

Wieviel die nunmehr erfolgte Publikation der Methoden ^) seitens

jenes Etablissements an diesem Sachverhalt ndern wird, muss die

Zukunft lehren.

Im Winter 1889/90 studierte ich u. a. das in Rede stehende

Problem, anfangs in dem Neapler Institute, darauf in demjenigen der

Universitt zu Messina, wo mir Herr Prof. Kleinenberg mit lie-

benswrdiger Bereitwilligkeit einen Arbeitsplatz zur Verfgung stellte.

Ich knpfte meine Untersuchungen insbesondere an Castellarnau's'^)
und Bedot's (Arch Sc. Physiq. Nat. Geneve (3) Tome 21, 1889, p. 556)

Mitteilungen an. Ich war fr die pelagischen Tiere zu ziemlich be-

1) Metotli usati etc. Mitteilungen der Zool. Stat. zu Neapel, Bd. IX, p. 435.

2) Castellarnau, La estaciu zool6gica de Napoles y sus procedimien-
tos etc. Madrid, imprenta del colegio nacional de sordo-mudos y de ciegos. 1885.
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friedig-enden Resultaten gelangt, als, wie ich vernahm, die nunmehr

erfolgte Publikation seitens der Station zu Neapel in aller Krze
bevorstand. Ich durfte hoffen, dass diese angesichts der um so vieles

lngeren Erfahrung derselben und der be^'^nn^^en, sonst kaum er-

reichten Vorzglichkeit ihrer Prparate so ausfallen werde, dass ich

mir die Mhe einer eventuellen Publikation meiner Ergebnisse wrde

ersparen knnen. Von dieser Ansicht bin ich nach Kenntnisnahme

der Schrift Lo Bianco's^) einigermaen zurckgekommen.
So mancher drfte ganz hnliche, ja groenteils identische Methoden

probiert haben, wie die von L. mitgeteilten ^), ohne im entferntesten seine

Prparate den Neaplern zur Seite stellen zu knnen. So ist es auch mir

im Anfange ergangen, als ich die von Castellarnau angegebenen
Methoden zuerst praktisch anwandte. Ich bin jetzt weder im Stande,

noch habe ich fr spter die Absicht, die publizierten Lo Bianco'-

schen Methoden zu erproben. Meine Erfahrungen erlauben mir aber

trotzdem zu behaupten, dass in der Neapler Publikation die we-
sentlichen Bedingungen, von welchen das gute Gelingen der Pr-

parate, namentlich die mglichste Vermeidung des Schrumpfens im

Alkohol abhngt, nicht mit gengender Schrfe hervorgehoben sind.

Dazu kommt, dass ich einige physiologische Beobachtungen gemacht

habe, die trotz ihrer aphoristischen Beschaffenheit vielleicht dem

einen oder andern interessant sein drften.

Die Hauptschwierigkeiten einer guten Konservation beruhen be-

kanntlich darauf 1) dass viele Tiere sich auf den durch das Ab-

ttungsverfahren gesetzten Reiz hin bis zur Unkenntlichkeit kontra-

hieren und eventuell zerstckeln, 2) dass viele Gewebe, namentlich

die sehr wasserreichen Gallertmassen der pelagischen Tiere im Al-

kohol mehr oder minder stark schrumpfen. Fr die pelagischen Tiere

ist letztere Schwierigkeit die allgemeinere, erstere gilt von ihnen

besonders fr die Siphonophoren. Was zunchst das Schrumpfen

anbelangt, so ist allbekannt die Regel, den Alkohol gradweise immer

strker anzuwenden. Bisher weniger bekannt, aber von Lo Bianco

augegeben ist die Vorschrift, dass man grere pelagische Tiere (z. B.

Pelagia) im Alkohol frei aufhngen muss, damit sie sich nicht auf

dem Boden des Gefes abplatten; man erreicht damit auch ein

schnelleres und vollstndigeres Entweichen der in den Geweben ent-

haltenen Chromsurelsung (bezw. anderer wsseriger Flssigkeiten), da

diese schwerer als Alkohol sind, daher zu Boden sinken und sich dort

anhufen. Ist das Gef nicht sehr weit, so bildet sich unten even-

tuell eine so hohe Schicht schwachen und chromsurehaltigen Alko-

hols, dass ohne die Aufhngemethode bei greren Tieren ein voll-

stndiges Entweichen der Chromsurelsung nur sehr mhsam durch

sehr oft wiederholtes, Zeit und Aufmerksamkeit erheischendes Um-

1) Lo Bianco, Metodi usati etc. Mitteilungen d. Zool.Stat. zu Neapel, 1890.

2) Gas tellarnau's Buch z. B. machte ja viele derselben bekannt.



Friecllaencler, Konservierung pelagischer Tiere. 485

rhren erreicht werden kann. Fr kleinere Tiere {Lizzia etc.) gengt
die Anwendung- eines sehr weiten Gefes (Schale), ohne Aufhngen.
Dies nur nebenbei, da es auch in der Lo Bianco'schen Schrift hie

und da angefhrt ist. Dass man der Schrumpfung durch Hrten",
namentlich in Chromsure, Osmiumsure u. s. w. entgegenwirken
kann, ist lngst bekannt. Bisher nirgends betont, auch in Lo Bianco's
Publikation nicht, ist jedoch die Rolle, welche die in den Gewebs-

flssigkeiten enthaltenen Salze spielen. Ich wurde darauf zuerst

durch eine mndliche Mitteilung Kleinenberg's aufmerksam, dass

nmlich die nach ihm benannte Pikrinschwefelsure bessere Resultate

liefert, wenn sie etwas (ca. 2*'/o'i NaCl enthlt, (bezw. mit Meerwasser
verdnnt ist), als ohne dieses. Kleinenberg hat diese fr die

Konservationstechnik sehr wichtige Beobachtung auch in seiner Lo-

jKidorhi/nchus
- Arheh publiziert. Ich habe nun mit Lizzia KoelUkeni

sowie kleinen Ctenophoren (keine Beroe), die wegen leichter Schrumpf-
barkeit und groer Hufigkeit sich dazu besonders eignen, ver-

gleichende Versuche gemacht, indem ich einige in 1^1^ Chromsure
mit 2 S^/o NaCl, andere in salzlose Chromsure einlegte; natrlich

muss man reichliche und in beiden Fllen gleiche Flssigkeits-

mengen lngere und zwar gleiche Zeit (mindestens 1 Stunde) ein-

wirken lassen, damit die zweite Gruppe von Versuchsexemplaren
wirklich einen groen Teil ihrer Salze an die Flssigkeit abgibt.

Uebertrgt man nun immer beide Gruppen ganz gleich behan-

delnd die Tiere erst in schwachen (ca. 30
"/(,), dann strkeren

(50, 60, 70"/(,) Alkohol, so ergibt sich ein groer Vorteil zu gunsten
der Kochsalz -Exemplare. Spter verwandte ich anscheinend mit

noch besserem Erfolge nur noch Lsungen von Chromsure in See-

wasser, indem ich von einer vorrtig gehaltenen Lsung in Aq.
dei-t. von bekannter, sehr hoher (30 40*'/o) Konzentration dem See-

wasser soviel zusetzte, dass die Lsung ca. V2~l*'/o wurde. Ich lie

darin die Tiere je nach Gre mindestens 1 Stunde. Die Kehrseite

der Medaille ist nun der Umstand, dass mitunter, wenn man nmlich
nicht hinreichend lange Zeit mit gengend schwachem Alkohol in

ausreichender Quantitt behandelt, ein gewisses Salz in den Geweben
zum Auskrystallisiereu gelangt. Die Herren Professoren Meli und
Piccini in Rom hatten die groe Freundlichkeit, fr mich festzustellen,

dass besagte Krystalle aller Wahrscheinlichkeit nach aus CaSO^
(Gips) bestehen, wofr ich sie auch gleich anfangs gehalten hatte.

Die Sache liegt demnach so : Werden die in der Gallerte enthaltenen

Salze vor der Uebertragung in Alkohol in zu groer Menge aus-

gewaschen, so tritt in Alkohol Schrumpfung ein. Andrerseits krystalli-
siert CaSO^ aus, wenn man zu wenig auszieht. Die Kunst liegt
nun hier in der Einhaltung der goldnen Mittelstrae. Ich

erreichte mein Ziel in recht befriedigender Weise [Carmarina hastata)

erwies sich als uerst widerspnstig und gelang nie in wirklich
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g-anz zufriedenstellender Weise) durch lngere (510 h) Behandlung
mit viel ca. 30 ^/o Alkohol, dann erst 50, 60, 10^

Jq. LoBianco
behandelt nach seiner Publikation nur so kurze Zeit mit Chrom-

sure in Aq. dest.
,
nmlich 5 20 Min,, dass dann allerdings wohl

die grere Menge der Salze noch nicht herausdiffundiert sein kann.

Mag die exakte Befolgung seiner Angaben ber Zeiten und Konzen-

trationen auch noch so gute Resultate liefern, so ist doch die Kenntnis

der eigentlich wesentlichen Bedingungen sowohl in theo-

retischer als auch in praktischer Beziehung sehr wnschenswert; in

letzterer nmlich insofern, als ohne jene Kenntnis Variationen der

Methode fast ausgeschlossen und sklavische Innehaltung der Vor-

schriften ntig wre. Dass aber jener Einfluss der Salze ein uerst

wichtiger ist, geht daraus hervor, dass ausschlielich mit Alkohol

behandelte Tiere besser werden, als in Chromsure gehrtete, aber

ihrer Salze beraubte Exemplare. Die Beobachtung eines weder
zu schnellen, noch zu langsamen Auswaschens der Salze

mit anfangs sehr schwachem Alkohol scheint daher wich-

tiger zu sein, als alle Hrtungsknste. Da brigens diese

Methode immer einigen Alkohol -Mehrverbrauch und bei bertriebener

Anwendung oben erwhnten Nachteil des Auskrystallisierens von

CaS04 mit sich bringt, wird man sie nur anwenden, wo sie ntig
ist, d. h. bei sehr leicht schrumpfenden Tieren. Viele Medusen,

Salpen, Siphonophoren u. a. kann und wird man daher ungestraft vor

der Alkoholbehandlung mit Swasser mehr oder minder entsalzen,

bezw. mit swsseriger Chromsure von vornherein be-

handeln. Eine Spur Zusatz von HCl oder HNO3 zum Al-

kohol bringt etwaige Niederschlge zur Lsung; CaSO^
freilich nicht ^).

Siphonophoren.

Die grte Schwierigkeit, welche die Siphonophoren, wenigstens
die meisten, machen oder vielmehr vor der Bedot'schen Publikation

machten, besteht darin, dass sich die Tiere beim Abtten zerstckeln.

Hieran knpfen sich einige physiologische Beobachtungen, die ich

kurz mitteilen will. Die Zerstckelung erfolgt bekanntlich auf Reize

der verschiedensten Natur, namentlich aber chemische. Die Arten

sind sehr ungleich empfindlich (abgesehen von den schwimmglocken-

losen, die sich berhaupt nicht zerstckeln, so weit ich sie kenne).

Einen ungefhren Mastab scheint die Zahl der Schwimmglocken

1) Im allgemeinen kann man nach einiger Uebung schon aus der Be-

schaffenheit des lebenden Tieres Schlsse auf sein leichteres oder gerin-

geres Schrumpf- Vermgen machen; je konsistenter die Gallerte sich anfhlt,

um so weniger Gefahr liegt vor. Innerhalb einer und derselben Klasse kommen
die grten Verschiedenheiten vor. (Beroe HormipJiora; Hipjgopodius
Forskalia u. s. w.)
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zu liefern; je mehr solche vorhanden sind, um so grere Empfind-
lichkeit darf man voraussetzen. Freilich muss ich bemerken, dass

ich grere Erfahrungen nur an Halixinnma, Fori^kaUa und Physo-

phora gemacht habe; Jorskalia ist die empfindlichste und PJiysophora
die wenigst empfindliche dieser 3 Gattungen. Die Zerstckelung be-

ginnt in der Regel am Vorderende der Kolonie, indem die vordersten

Schwimmglocken abgestoen werden, und schreitet nach hinten fort.

Entsprechend der immer geringer werdenden Zahl der Schwimm-

glocken kontrahiert sich der betreifende Teil des Stammes und rollt

sich zugleich korkzieherartig auf. Ich stelle mir den Vorgang so vor,

dass die auf allerhand Reize eintretende, bermige Kontraktion des

Stammes die Ursache der Zerstckelung ist; es scheint, als ob die

Schwimmglocken infolge eben jener Verkrzung des Stammes nicht

mehr alle Platz haben und seitlich abgedrngt werden.

Zuerst probierte ich die Bedot'sche Methode, die zwar geht,

aber technisch sehr unvollkommen ist. Ich machte dann auch Ver-

suche mit andern Stoffen, namentlich Aq. dest.
; Alkohol; starken

Suren (Acid. nitric.
; acetic), starken Alkalien (KHO; NaHO;

NH.HO); Schwermetallsalzen (CuSO,; ZuSO,; FeSO^; Zu(C2H302)2,

Cn(C2H302)2, HgCl2) und einigen wenigen andern. Eine Ttung ohne

Zerstckelung gelingt gut mit NH^HOM (wo ich die Konzentration

nicht angeben kann; Kali und Natron bewirken eine so rapide Zer-

strung der Gewebe und Trbung des Wassers, dass ich ber den

Effekt nichts auszusagen vermag); CuSO^ und ZuSO^; weniger

gut Cu(C2H302)2 (was ich aber in Messina nicht rein erhielt), und

Zn(C2H302)2- Sehr schlechte Resultate liefert bereits das so rasch

ttende Sublimat. Vllige und uerst rapide Kontraktion und Zer-

stckelung bewirken namentlich die starken Suren und auch Eisen-

sulfat. Da die Anwendung von Ammoniak viele Nachteile mit

sich bringt, beschrnkte ich mich fortan auf die Sulfate des Zinks

und des Kupfers. Interessant sind nun namentlich folgende Beob-

achtungen. Die Lsung muss behufs guten Gelingens eine bestimmte

Minimal -Konzentration haben; unterhalb derselben tritt Zerstckelung

ein, umsomehr, je schwcher die Lsung ist. Bei welcher Konzen-

tration das Maximum dieser fr unsere praktischen Zwecke nach-

teiligen Wirkung liegt, habe ich nicht bestimmt. Man knnte nun

leicht meinen, dass die Ttung ohne Zerstckelung durch die hheren
Konzentrationen so aufzufassen wre, dass diese so schnell tteten,

dass zur Kontraktion u. s. w. keine Zeit brig bliebe. Wenigstens
scheint mir diese Auffassung bei den Ttungsmethoden durch heies

Sublimat, Osmiumsure u. s. w
,

die z. B. fr Hydra ja lngst im

Gebrauch sind, die allgemein bliche zu sein. Die Siphonophoren

1) Die Wirkungsweise des Ammoniaks habe nicht ich entdeckt, sondern

gesprchsweise von derselben erfahren. Wer der Entdecker ist, vermag icli

nicht anzugeben.
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beweisen aber, dass diese Auffassimg nicht exakt ist. Erstens wird

man nicht gut annehmen Ivnnen, dass ca. Ib^j^ Cup. sulf. oder Zinc.

sulf. schneller tte", als z. B. konzentrierte Sublimatlsung, starke

Salpetersure oder konzentrierte Essigsure. Beweisender noch ist

folgender Versuch.

Es sei ausprobiert, ein wie groes Volumen von Kupfersulfat-

lsung bestimmter Konzentration sichere Abttung ohne Zerstckelung
bewirkt. (Angaben darber und Applikationsweise siehe unten.)

Nun mache man mit einem zweiten Tier derselben Art den gleichen

Versuch unter Anwendung einer Kupfersulfatlsung derselben Kon-

zentration, bei der aber ein Teil (ca. V2) ^^^ Wassers durch kon-

zentrierte Sure (Essig- oder Salpetersure; andere werden, wie ich

vermute, in gleichem Sinne wirken) ersetzt ist. Man erhlt vllige
Kontraktion und Zerstckelung; und doch wird mau hier gewiss nicht

annehmen wollen, dass die 2. Flssigkeit langsamer wirkte, als erstere.

Die oben charakterisierte Auffassung ber die Wirkungsweise schnell

ttende Agentien erscheint somit widerlegt. Eine richtigere Anschau-

ung drfte folgende sein. Alle vom Seewasser verschiedenen

Agentien wirken sowohl Kontraktion erregend (reizend")
als auchKontraktilitt vernichtend (lhmend", ttend").
Die Intensitten beider Wirkungsweisen hngen ab
erstens von der chemischen Beschaffenheit und zweitens
von der Konzentration^). Von den Intensittsverhltnissen gilt das

gleiche. Es kommt in unserem Falle darauf an, solche Mittel und diese

in solcher Konzentration anzuwenden, dass jenes Verhltnis mglichst
gro und zu Gunsten der Kontraktilitts -

Vernichtung ausfalle. Ich

bemerke noch, dass nach einer Mitteilung von Krukenberg^) die

lhmende Wirkung der Kupfer- und Zink-Salze durch Harnack fr
die Froschmuskeln konstatiert worden ist. Nun noch einige prak-
tische Winke. Als Abttungsflssigkeit verwendete ich nach mancherlei

Proben :

Gewhnliches Wasser 1000

ZnSO, 125

CuSO^ 125

Zinksulfat allein in 20*'/o Lsung ttet zwar sehr prompt ohne

Zerstckelung, zerstrt aber in kurzer Zeit die Gewebe. In jener

Mischung dagegen knnen die Siphonophoren Stunden lang verweilen.

Wie wir sehen werden, wird nun auerdem die Flssigkeit durch die

Applikationsmethode erheblich verdnnt und wirkt nur ganz kurze

Zeit ein soviel, als zum Wechseln der Flssigkeit ntig ist. Ob
mein Gemisch oder Lo Bianco's Sublimat -Kupfersulfat besser ist,

1) Vielleicht bleibt der diesem Satze zu Grunde liegende Gedanke auch

in allgemeinerer Form richtig.

2) Krukenberg, Vergleichend -physiologische Studien an den Ksten
der Adria. S. 105.
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miiss die Erfahrung* lehren. Vielleicht wird man mit Vorteil beide

kombinieren.

Applikationsmetbode.
Bedots Methode, die Tiere in die Flssigkeit fallen zu lassen,

ist sehr unpraktisch, und ich kam nach einigen Versuchen auch auf

die von Lo Bianco mitgeteilte Methode, die Sulfat- Lsung in das

die Siphonophore enthaltende Seewasser zu gieen. Lo Biancos

Angabe, rapidamente" zu verfahren, halte ich nach meinen Erfahrungen

aber nicht fr ausreichend. Es kommt vielmehr darauf an, so zu

gieen, dass beide Flssigkeiten (trotz ihrer sehr verschiedenen spezi-

fischen Gewichte) sich mglichst schnell mischen. Ich erreichte dies

sehr vollkommen auf folgende Weise. Die Siphonophore befinde sich

in einem weiten Becherglase Es wird thunlichst viel Seewasser vor-

sichtig abgegossen, dann aber der Becher so schief gehalten, wie

mglich, so dass das Wasser fast den Band berhrt. Ein zweites

Becherglas enthlt das Sulfatgemisch, wird ebenso gehalten, der

imtere Rand des zweiten Bechers dicht ber den untern Rand des

ersten gebracht. Nun ndert man die Neigung beider Becher gleich-

mig in der Weise, dass die Kupfer -Zink -Lsung in den Siphono-

phorenbecher fliet, ohne aber im Strahl hineinzustrzen. Besondre

Geschwindigkeit ist gar nicht ntig, das Gieen kann getrost einige

Sekunden in Anspruch nehmen. Es entstehen dabei starke Strmungen

(welche dem Tiere gar nicht schaden) und man erreicht eine gleich-

mige Mischung. Wre letzteres nicht der Fall, so wrde das Tier

stellenweise von zu schwacher Lsung berhrt und dort verdorben.

Auf jeden Fall muss der Becher etwas weiter sein, als der schwimm-

glockentragende Abschnitt des Stammes lang ist. Die Kolonie kommt

nmlich nach vollendetem Gusse begreiflicherweise in horizontaler

Lage an die Oberflche der Flssigkeit; der Schwimmglocken-Abschnitt

des Stammes darf aber nicht gebogen werden, ohne dass einige

Glocken an der konkav werdenden Seite gequetscht oder abgedrngt
werden. Das Volum der angewandten Flssigkeit muss je nach der

Empfindlichkeit der Art grer oder kleiner sein. Im Verhltnis zum

Volum des Seewassers gengt z. B. fr Physophora das gleiche

Volum, fr Forskal/a aber muss man, um sicher zu gehen, das dop-

pelte oder mehr nehmen. War das Flssigkeitsvolum zu klein, so

tritt mitunter noch einige Sekunden nach dem Eingieen, wenn bereits

die Kolonie scheinbar leblos oben schwimmt, eine pltzliche, zwar

nur wenig ergiebige Kontraktion ein, die aber immerhin einige Schwimm-

glocken zur Abstoung bringt. Nach vollendeter Abttung ersetzt

man das Sulfat durch die Hrtungsflssigkeit (vergl. Lo Bianco),
ich wandte Chromsure 1 ^/o in Seewasser an, bei zarteren Arten, wie

Forskalia mit strkerem OsO^- Zusatz, oder auch reine OsO^ in ca. Vs^/o-

Auf Einzelheiten verzichte ich im Hinblick auf Lo Bianco 's

Angaben, nur muss ich hervorheben, dass ich im Anfange allerdings,
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wie L. angibt, die Tiere behufs Uebertragung in Alkohol einfach in

Schalen mit solchem einlegte, dabei aber niemals elegante

Prparate erhielt, selbst die derberen Arten platten sich

bezw. z. B. ihre Schwimmglocken ab, Forskalia aber erst

recht. Am besten fand ich, die Tiere vor der Uebertragnng in

Alkohol, hnlich Avie es L. fr die fertigen Prparate angibt in nur

auf einer Seite offene Rhren zu praktizieren (man lsst sehr vorteilhaft

die Exemplare aus einer Schale mit gengend tiefer und breiter Ausgu-
ffnung mit der Schwimmblase voran in die nur sehr wenig geneigte

Rhre gleiten). Die Oeffnang der Rhre wird mit ganz durchtrnkter

Watte verstopft, so dass keine Luft bleibt, darauf die Rhre mittels

eines Tuches in einem weiten Zylinder mit ca. O^/o Alkohol mit der

Oeffnung nach unten so suspendiert, dass die in der Rhre enthaltene

wsserige Flssigkeit durch die Watte und das Tuch zu Boden sinkt

und der Alkohol aufsteigt. Schlierenbildung zeigt alsbald das Ein-

treten dieses Vorgangs an. Nach etwa 12 Stunden ist der Flssig-

keitsaustausch vollendet, die Chromsurefrbung verschwunden, und

die Rhre wird nun auf weitere 12 Standen in einen anderen Zylinder

mit starkem (80 90"/o) Alkohol gebracht. Auf diese Weise erhielt

ich namentlich von Fhyi^opliora und Haiistemma perfekte Prparate;
Forskalia ist schwieriger, da der relativ sehr schwere schwimmglocken-

tragende Teil den unteren leicht zusammendrckt. Ich wrde em-

pfehlen, vor der Einbringung in die Rhre unterhalb der Luftblase

mittels eines Fdchens einen kleinen Schwimmer (hohle Glaskugel)

anzubringen. Endlich noch einige Kleinigkeiten.

Die Gefahr des Schrumpfens ist sehr versciiieden. Von den mir

praktisch bekannten Gattungen ist nur Forskalia etwas heikel. Hier

muss also die oben angefhrte Salz -Regel gut beobachtet werden.

Wer die Konservation in groem Mastabe betreibt, wird zum Suspen-

dieren der Rhren anstatt eines Tuches sich natrlich vorteilhafter

eigens verfertigter Drahtgestelle oder dergl. bedienen. Was die in

den Glocken sehr leicht sich bildenden Luftblasen betrifft, so muss ich

bemerken, dass das Entfernen derselben aus den sehr zahlreichen,

zarten und kleinen Schwimmglocken von Forskalia durch einfaches

comprimere leggermente le campane", wie Lo Bianco freilich fr
andere Gattungen empfiehlt, eine Arbeit sein mchte, zu der eine gute

Durchschnittsgeduld nicht ausreicht. Man vermeidet besser ihr Ent-

stehen Ich legte (auer der von L. auch angegebenen Regel, niemals

frisch aus starkem Alkohol und Wasser bereiteten schwachen Alkohol

anzuwenden), die Tiere vor Einbringung in die Rhren in Wasser,

(Seewasser; fr derbere Arten wird wohl Swasser ausreichen),

welches durch Auskochen entlftet war, um so die in der Gewebe-

flssigkeit enthaltene Luft mglichst auszuwaschen. Um namentlich

Forskalien von einem Gef ins andere ohne Verletzungen zu ber-

tragen, wandte zwar auch ich breite Spateln an, fand es aber sicherer
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und praktischer die Tiere nach erfolgter Abttiing ans dem Becher

in groe Becken mit Chromsure u. s. w. zu gieen, wobei der

Becberrand aber, bevor die Siphonophore ber ihn gleitet, mindestens

so tief unter dem Flssigkeitsspiegel liegen muss, als der Querdurch-
messer der Kolonie betrgt. (Auf diese Weise kann man auch mit

einiger Geschicklichkeit lebende Kolonien von einem Gef ins andere

transportieren.) Andernfalls wirkt der Becherrand verderblich. Um
dann die Kolonie von einem Becken ins andere zu transportieren,
wendet man mit groem Vorteile die bekannten, fast halbkugelfr-

migen Porzellan- oder Glasschalen an, mit denen man sie heraus-

schpft und wieder ausgiet, immer mit der oben angegebenen Vor-

sichtsmaregel.
Diese und andere hier angegegebene kleine Kunstgriffe mgen

manchem Leser kaum mitteilenswert vorkommen; ich wei aber aus

Erfahrung, dass ihre Auffindung mehr Zeit- und Materialverlust er-

fordert, als man gemeiniglich glauben mchte, und dass sie fr das

Zustandekommen eleganter Prparate oft entscheidend sind. Ich habe

sie hier mitgeteilt, um andern traurige Erfahrungen, so viel an mir

liegt, zu ersparen.
Berlin 1890. Anfang Juli.

Max Frbringer, Untersuchung-en zur Morphologie und

Systematik der Vgel, zugleich ein Beitrag zur Anatomie

der Sttz- und Bewegungsorgane.
Sechstes Stck.

Die Muskulatur und ihr Verband mit dem Nervensystem.
Schon in den vorhergehenden Kapiteln ist die Bedeutung des

Muskelgewebes fr die Umbildung und Formung des Sttzgewebes
oftmals betont und die mehr aktive Rolle, welche es dem letzteren

gegenber spielt, hervorgehoben worden. Es darf aber dabei nicht

bersehen werden, dass das Gesetz der Wirkung und Wechselwirkung
auch in diesem Falle zur Geltung kommt, dass unter Umstnden auch

das Sttzgewebe bestimmend auf das Muskelgewebe einwirken kann
und das letztere berdies auch noch von anderweitigen Einflssen

beherrscht wird. Da aber die Muskulatur in ihren Formen und

Lebensuerungen einen groen Reichtum und eine groe Mannig-
faltigkeit aufweist und infolge dessen auf den Untersucher oft ver-

wirrend einwirkt, ist es hufig recht schwierig, primr und sekundr
Gebildetes aus einander zu halten und das Wesentliche von dem Un-
wesentlichen abzuscheiden. Als sicheren Fhrer bei diesbezglichen

Untersuchungen (bei der Bestimmung von Muskelhomologien etc.)

haben F. und andere Myologen nun das motorische Nervensystem
erkannt und erprobt, deshalb als unentbehrliches Hlfsmittel; als
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