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7. C. strenuus Fischer.
8. C. Simplex Poggenpol = C. Leuckartii Sars.

9. C. hyalinus R e h b e r g.

10. C. Dybowshii nov. species. Sehr hnlich dem 0. hyalinus

Rehberg, unterscheidet sich aber durch eine strker entwickelte

Krperform, durch verschiedene Lnge der Endborsten und eine stets

violette Frbung Der Verfasser gibt eine ausfhrliche Beschreibung
dieser neuen Art.

11. C. agilis Koch. Der Verfasser glaubt, dass hier vielleicht

2 bis 3 Varietten zu unterscheiden sind.

12. C. macrurus Sars.

13. C. varicans Sars, mit dem C. orientalis U lianin identisch.

14. C. bicolor Sars 1

).

15. C. gracilis Lilijeborg (?).

16. C. phaleratus Koch.
17. C. fimbriatus Fischer = C. Poppet R e h b e r g
18 C. affinis Sars = C. pigmacus Rehberg.

Nach der Verffentlichung der obigen Arbeit hat noch Herr Lande
zwei folgende Arten gefunden :

19. C. oithinoides Sars.

20. C. Clausii Heller, fraglich mit C. diaplanus Fischer und

C. minutus Claus identisch.

Bemerkungen ber die neuerlich von Dendy beschriebenen

Kalkschwmme.

Von R. v. Lendenfeld.

Am 8. Januar 1891 wurde der kais. Akademie der Wissenschaften

in Wien eine Arbeit von mir ber das System der Kalkschwmme

vorgelegt, welche bald darauf im Druck erschien. Ehe Herr Dendy
in Melbourne diese Arbeit erhalten haben konnte, schrieb und ver-

ffentlichte er zwei Mitteilungen ber Kalkschwmme, von denen die

eine (Studies etc. on Spouges III, Quart. Journ. micr. Sc, Bd. XXXII,

pag. 1) im Januar, und die andre (A Monograph of the Victorian

Sponges I, Trans. R. Soc. of Victoria, Bd. III, pag. 1) im Juli 1891

erschien. Es scheint wnschenswert einerseits die Richtigkeit meines

Systems an den Angaben Dendy 's zu erproben und anderseits den

von Dendy beschriebenen Arten ihren Platz in meinem System an-

zuweisen.

1) In der oben zitierten Arbeit wurde flschlich (wie es sich aus den

erneuerten Untersuchungen des Herren Lande ergab) C. bicolor als identisch

mit C, diaphanus Fischer und C. minutus Claus diagnosiert.
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In der erstgenannten Arbeit schildert er die von Carter als

Teichonella labyrinthica beschriebene Form und teilt sie dem Genus

Grantia zu. In diesem Punkte herrscht eine erfreuliche Ueberein-

stimmung zwischen uns, da auch ich diesen Schwamm dem Genus

Grantia zugeteilt habe. Unter der dermalen sowohl als der okularen

Oberflche dieses Schwammes fand Dendy Zellen, welche den von

mir bei Aplysilliden beobachteten Drsenzellen gleichen. Dendy
nimmt dieselben auch als Drtisenzellen in Anspruch. Das ist wichtig,

da bis daliin bei Kalkschw'mmen Drtisenzellen noch nicht beobachtet

waren.

In der zweiten Arbeit beschreibt Dendy die Homocoela der

Viktorianischen Kste. Er verwirft meine frhere Einteilung der

Hoemocoela in die drei Familien Asconidae
,
Homodermidae und Len-

copsidae, ebenso Haeckel's Einteilung in die bekannten sieben

Genera, und vereint alle Homocoela jener Kste in der alten Gattung
Leucosolenia Bowerbank. Dies ist nicht gerechtfertigt. Neuerlich

habe ich einen Reprsentanten der Familie Homodermidae genauer
untersucht und beschrieben {Homandra falcata in Zeitschrift f. wiss.

Zoologie, Bd. LIII, S. 229) und, wie ich glaube, ziemlich unwiderleg-
bare Argumente fr die Existenzberechtigung der Familie Homoder-

midae vorgebracht. Dendy selbst hat nun einen Kalkschwamm (als

Leucosolenia) beschrieben, welcher sich aber durch die Trennung des

bei andren Asconen kontinuierlichen Gastralraums in unregelmige
Kammern derart von den einfachen Asconen unterscheiden, dass er

mit denselben nicht vereint werden kann. Diese Art sowie auch mg-
licherweise die beiden andren, welche Dendy mit derselben in der

Gruppe Subdinisia" vereint hat mchte ich als Reprsentanten meiner

Familie Leucopsidae in Anspruch nehmen und der Gattung Leucopsis
zutheilen. Die brigen 11 von Dendy beschriebenen Arten sind

echte Asconiden und den beiden Gattungen Ascetta und Ascandra zu-

zuteilen. Die Gattung Leucosolenia teilt Dendy in drei Sektionen:

T. Simplicia, einfache Formen welche keine Rhrennetze bilden und

bei denen die einzelnen Individuen als solche leicht kenntlich sind;

II. Reticulata
,
verzwT

eigte, netzbildende Formen, ohne als solche er-

kennbare Individuen; und III. Radiata, Formen mit einer einfachen,

zentralen Asconrlire, von welcher Aeste abgehen. Diese Einteilung
halte ich nicht fr vorteilhaft. Ich glaube, nach dem was Haeckel
ber die Vernderlichkeit der Verzweigungsart der Asconen gesagt

hat, und was ich, soweit meine eigene, viel beschrnktere Erfahrung
reicht, nur besttigen kann, dass jeder Versuch die Asconen nach der

Verzweigungsart einzuteilen vergeblich sein wird. Die Sektion Reti-

culata teilt Dendy in zwei Subsektions", deren zweite, die Subdivisia

mglicherweise mit meiner Familie Leucopsidae zusammenfallen knnte.
Nach meinem System, wren die, von Dendy beschriebenen

Arten folgendermaen unterzubringen:
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Grantln labyrinthica Dendy 1891 im Genus Grantia in meinem Sinne

ole
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sttigter Sublimatlsung 4 Stunden lang behandelt. Mikroskopisch
wurden die Zellen und Kerne gemessen und es lie sich feststellen,

dass der Kern der Zelle um so kleiner war, je lnger die Zelle ge-

reizt worden und je geringere Zeit das Tier nach der Reizung gelebt

und geruht hatte. Erst nach 24 Stunden Erholung waren Kern und

Zelle nach der Reizung denjenigen der andern Seite d. h. den normalen

gleich und wieder hergestellt. Die Kerne der Zellen zeigten auch

durch die Reizung der zufhrenden Nervenfasern insofern eine Ver-

nderung, als ihre helle lichte Substanz sich mit dunkel tingierten

Krnchen oder Aggregationen fllte, sei es, dass diese neugebildet
werden oder prexistierend mehr hervortreten. Bei der nichtgereizten

Zelle sah mau im Kern neben dem Kernkrperchen 4 5 Krnchen,
die mit dem ersteren durch ein Fasernetz verbunden waren.

Bruns, Ueber Strungen des Gleichgewichts bei Hirntumoren.

Vortrag auf der Naturforscherversammlung zu Halle. 21. Sept. 1891.

Nach Anfhrung von 4 Fllen eigener Beobachtung von Stirnhirn-

tumoren, bei denen allen das Symptom der Ataxie sich in ausgeprgter
Weise fand, kommt B. zu folgenden Schlssen: 1) Eine der soge-
nannten cerebellaren Ataxie ganz gleiche Strung der Balanzierfhig-
keit kommt sehr hufig auch bei Stirnhirntumoren vor. 2) Dieses

Symptom ist bei Tumoren anderer Hirnregionen jedenfalls viel seltener;

es fehlt, wie es scheint, ziemlich regelmig bei Tumoren der Ro-
lando 'sehen Gegend. 3) Die Begleitsymptome erlauben meist eine

Differentialdiaguose zwischen der durch Kleinhirn oder Kleinhiru-

tumoren bedingten Ataxie.

Ed. Michelsohn, Untersuchungen ber die Tiefe des Schlafes.

Inaugural- Dissertation. Dorpat 1891. Nach M.'s Kurve findet die

grte Schlaftiefe in der 2. Stunde statt, dann erst folgt ein Abfall

der Kurve erst in schnellen, dann in langsamen, regelmigen Schwan-

kungen. Bei neurasthenischen Personen erhielt M. Kurven mit allmh-
lichem Anstieg und ebenso allmhlichem, unregelmigen Abfall, auch

trat das Maximum viel spter als in der Norm auf.

Hoesel, Die Zentralwindungen ein Zentralorgan der Hinter-

strnge und des Trigemiims. Vortrag auf der Naturforscherversamm-

lung zu Halle. 21. Sept. 1891. Aus den Befunden an einem Gehirn

mit porencephalitischem Defekt folgert H.: 1J Die Zentralwindungen
sind auer mit den Vorder- und Seitenstrngen, mit einer zweiten

langen Bahn direkt, ohne Einschaltung grauer Substanz, mit den
kontralateralen Hinterstrangskernen verbunden. Sie sind demnach
ein Rindenzentrurn fr die Hinterstrnge. 2) Ein bestimmter Teil

Trigeminusfasern enden in den Zentralwindungen der anderen Seite.

Letztere sind demnach auch ein Rindenzentrum fr den Trigeminus.
A. Bergheim, Schlafhnlicher Zustand bei Tieren, denen das

Kleinhirn entfernt wurde. Neurolog. Centralbl., Nr. 21, 1. Nov. 1891.

B. beobachtete bei Hunden nach vollstndiger Exstirpation des Klein-
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hirns durch Verbinden der Augen einen schlafhnlichen Zustand, aus
dem der Hund durch alle erdenklichen Reize nicht erweckt resp. zur

Bewegung angeregt werden konnte. Dabei knnen seine Gliedermaen
in die unbequemste Lage gebracht werden, ohne dass er dieselben

zurckzieht. Dabei war die Sensibilitt resp. das Schmerzgefhl er-

halten. Das Gesichtsorgan ist das wichtigste Mittel, mit dessen Hilfe

der Hund die durch die Entfernung des Kleinhirns hervorgerufene
lokomotorische Strung korrigieren kann. Durch die Beraubung des

Sehvermgens erhlt das Tier das Bewusstsein der vlligen Bewegungs-
unfhigkeit und verliert den Willen, sich zu bewegen.

L. v. Frankl-Hochwart, Ueber den Verlust des musikalischen

Ausdrucksvermgens. Deutsche Zeitschrift fr Nervenheilkunde, 1891,
Heft 3 u. 4). In 5 Fllen, von denen 2 frhere vortreffliche Instru-

mentalmusiker betrafen, beobachtet F. durch Aphasie bedingte St-

rungen des musikalischen Ausdrucksvermgens. In der Litteratur

findet man mehr Flle von Aphasie mit erhaltenem musikalischen

Ausdrucksvermgen. Es gibt Aphasie ohne Amusie, doch gibt es auch

Individuen, die beinahe gar nicht sprechen und doch bis zu einem ge-
wissen Grade singen knnen. Nie sah man den Verlust des musika-
lischen Ausdrucksvermgens allein, und nie bei Erkrankungen der

rechten Hemisphre. Die Musikvorstellungen beruhen bei vielen Leuten
auf Kehlkopf-Lippeninnervation. Bei manchen kommen diese Vorstel-

lungen noch auf andere Weise zu stnde (Fingerbewegungsvorstel-

lungen u. s. w.). Bei vielen Leuten beruhen Sprache und Musik-

vorstellungen auf gleichen oder benachbarten Zentren.

W. Bechterew und N. Mislawski, Ueber die Innervation und
die Hirnzentren der Thrnenabsonderung. Neurolog. Centralbl

,
Nr. 16,

15. Aug. 1891. Nach ihren Untersuchungen schlieen die Verfasser,
dass die Erregung der Hirnrinde und der Sehhgel auf die Thrnen-

absonderung sowohl mittels des Trigeminus wie auch wenigstens teil-

weise mittels des Halsstammes des Sympathicus wirkt. Das Haupt-
reflexzentrum fr die Thrnenabsonderung liegt in den Sehhgeln
und dort befinden sich auch die zentralen Leitungsbahnen des Hals-

sympathicus, von wo aus ihre Fortsetzungen dann zur Hemisphren-
rinde (in ihren inneren Teilen des vorderen und hinteren Abschnittes

der Sigmoidalwindung) gehen.
Ch. Fere, Les signes physiques des hallucinations. Revue de

Medecine, 1890, p. 758. Unter den ueren physischen Zeichen bei

Halluzinierenden finden sich einige, die direkt von dem inneren psy-
chischen Vorgange abhngen, so bei Gesichtshalluzinationen: Die ent-

sprechenden Pupillenvernderungen je nach dem Nahen oder Entfernen

des scheinbaren Objektes, ferner Falten und Furchen um das Auge
herum, mimische Muskelspannungen, Gefhl der Reizung im Auge mit

Rtung der Conjunctiva. Bei Gehrshalluzinationen bemerkt man

Muskelspannungen in den Gesichts -Halsmuskeln und an der Ohr-
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muschel selbst, artikulatorische Mitbewegnngen der Zunge und Lippen.

Bei Geschmacks-Geruchshalluzinatiouen werden Bewegungen an Lippe,

Zunge und Nasenflgel beobachtet.

Paul Richter, Experimental -Untersuchungen ber Autipyrese

und Pyrese, nervse und knstliche Hyperthermie. Inaugur.-Dissert.

Breslau 1891. . bemht sich im ersten Teil die Richtigkeit der

Filehne'schen Theorie nachzuweisen; die Antipyretica stellen die

hher eingestellte Temperatur des Fiebernden auf einen anderen Grad

ein und beeinflussen in gleichem Sinne, nur in verschiedener Intensitt

auch den Regulierapparat des Gesunden. Im 2. Teil errtert er die

Grnde, welche gegen die Annahme sprechen, dass die Reizung eines

lokalisierten Wrraezentrums im Grohirn Fieber erzeuge. Die nach

Verletzung des Corp. striatum erzeugte Hyperthermie ist kein dem
Fieber analoger Zustand, sondern ein mit temporrem Verlust der der

Wrmeregulierung dienenden Apparate, sowie mit Erschwerung der

Wrmeabgabe einhergehender resp. dadurch bedingter Vorgang. Die

Ueberhitzung steigert an und fr sich den Eiweizerfall.

S. Kalischer (Berlin).

E. Korschelt und K. Heider, Lehrbuch der vergleichenden

Entwickelungsgeschichte der wirbellosen Tiere.

Spezieller Teil. Zweites Heft. Jena. Verlag von G. Fischer. 1891.

Das vorliegende zweite Heft des oben genannten Lehrbuches

(vergl. das Referat ber das 1. Heft im X Bande dieser Zeitschrift

S. 252) erfllt in vollstem Mae die Erwartungen, zu welchen das

erste Heft berechtigte; auch hier zeigt sich wieder das groe Ge-

schick der Verfasser, nach erschpfendem Studium der Litteratur eine

eingehende und klare Behandlung des Stoffes vorzunehmen. Das Heft

umfasst 38 Bogen, enthlt 315 Textabbildungen und behandelt der

Reihe nach in neun Kapiteln die Entwicklungsgeschichte der Crusta-

ceen, Palaeostrakeu, Aracbnoiden, Pentastomiden, Pantopoden, Tar-

digraden, Onychophoren (Peripatus), Myriopoden und Insekten; diesen

reiht sich ein interessantes Schlusskapitel: Allgemeines ber die

Arthropoden" an. Im groen und ganzen schliet sich innerhalb

der einzelnen Kapitel an die Besprechung der Furchung, Keimbltter-

bildung und Entstehung der Krperform die Behandlung der Organ-
entwicklnng an resp. findet die Metamorphose eine eingehende Be-

rcksichtigung. Ohne auf die Einzelheiten der Ontogenie hier ein-

zugehen, sei nur auf die phylogenetischen Anschauungen der Verfasser

hingewiesen. Die Entwicklung unserer Kenntnisse ber die Stammes-

geschichte der Crustaceen wird chronologisch bersichtlich geschildert
und betrachten die Verfasser mit Dohrn die Phyllopoden als die

Stammform aller Crustaceen, nehmen jedoch als hypothetische Stamm-
form mit Claus Urphyllopoden" an, welche gegenber den heute
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nutzung eines Petroleum- Schraubenbootes \ur Verfgung, welches eine au-

sehnlicM Fahrgeschwindigkeit (10 12 km pro Stunde) besitzt.

Das Stationshaus ist ein zweistckiges Gebude , welches ausser den

erforderlichen Arbeitsrumen (Laboratorium, Experimentierzimmer und Bib-

liothek) uurh die Wohnung fr den Direktor enthlt. Im Erdgeschoss sind

dir Aquarien untergebracht, welche durch eine Rhrenleitung mit fliessendem
Wasser aus dem See gespeist werden. Ihr Mikroskopiersaal hat dreiflgelige

grosse Fenster und die Arbeitstische sind mit vorzglichen Instrumenten

aus dir Optischen Werksttte von G. Z<Ass in Jena ausgerstet. Bei aller

Bescheidenheit ihrer Einrichtung besitzt die Plner Station doch Alles, was
:ur Ausfhrung von mikroskopisch-anatomischen und entwicklungsgeschicht-
lichen Arbeiten erforderlich ist. Mehr ist nicht versprochen worden und : u

einer luxurisem Ausstattung wren auch die Mittel nicht vorhanden ge-

wesen. Vom 15. April 1892 ab werden wie schon erwhnt die

Arbeitspltze in der biologischen Station \ u Pln fr ssswasserfreundliche
Zoologen und Botaniker benutzbar sein.

Der Besuch dieses Instituts ist bis \iiiu 1. Juli d. J. vollstndig frei-

gegeben. Nach diesem Termin ist von Seifen der die Arbeitstische be-

nutzenden Herrn !'>.// pro Monat \u mhlen. Im Ganzen sind 8 Arbeits-

pltze vorhanden. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Ein-

ganges bercksichtigt; sie sind zu richten au:

J)r. Otto Zacharias '" Pln in Holstein,

Kolonialmuseum in Haarlem {Holland).

Die Herren Verfasser von Arbeiten in den Annaleu und Zeitschriften

Wissenschaftlicher Vereine werden freundlichst gebeten von jedem der von

ihnen publizierten Notizen, welche Beziehung haben auf die tropische Botanik,

Zoologie. Produkten und Lundtcirtschuft einen Separatabdruck fr die Biblio-

thek des Kolonialmuseums :u Haarlem (Hol/and) \u bestimmen.

Die Direktion des Kolonialmuseum in Haarlem

F. W. van Beden.

Berichtigungen.

Bei der Fertigstellung voriger Nummer sind leider von den Artikeln der

Herren Famintzin und v. Lendenfeld die Revisionen unbenutzt geblieben.

Wir bitten deshalb die folgenden, dort stehen gebliebenen Fehler gtigst ver-

bessern zu wollen:

statt: indem lies: in dem"

H. S. Heft 5"

chlorophylleeres lies: chlorophyllloses"

anfhren lies: anfhren" d.h. hinter anfhren sind die

Zeichen "

er lies: De ndy"
okularen lies: oskularen"

unterscheiden lies: unterscheidet

Subdmisia lies: Subdivisia"

Subsektions lies: subseetions"

canata lies: cavata"

s.
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