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ZUR KENNTNISS 

DER 

ZOANTHARIA    TABULATA 
VON 

JOSEF   WENTZEU 
K. K. REALSOHULLEHRER IN LAIBACH. 

(SlUt   $   tTafefn.) 

VORGELEGT  IN DER SITZUNG  AM   14.   FEBRUAR   1896. 

V o r w o r t. 

Den Anlass zu nachfolgender Mittheilung bilden cine Anzahl Korallen vom Felsen Kozel bei Beraun 

(Barr.-Schichtenzone Ee 2), Eigenthum des mineral, und geolog. Institutes der k. k. deutsch. techn. Hoch- 

schule zu Prag, wclche I lerr Obcrbergrath Prof. Dr. W. Waagen in Wien mit der grossten Bcreitwilligkeii 

mir seinerzeit zur Bearbeitung iiberliess. Die Stiicke sind mcist in einen graucn, zum Theile von Crinoiden- 

stielen durchschwarmten Merge! eingeseblosscn und lassen Arten aus der Gruppe der Hcliolithoiden 

erkennen. Diese Arten vcrdienen vveniger vom geologischen, als vom palilontologisehen Gesichtspunkle 

einiges Interesse. Eine ncue Form, Stdliporella lamellata Wentzcl, war besonders geeignet, die viel cror- 

terte Fragc nach der Natur des Coenencbyms der Hcliolithoiden einer, wie mir scheint, befriedigenden 

Losung zuzufiihren. Bei der genannten Art losen sich die tiusseren Endcn der Septen in das von Heliolithes 

her bekannte Coenenchym auf, die inneren Enden aber vereinigen sich zur Bildung einer Pseudocolumclln. 

von einem Baue, ganz iibereinstimmend mit dem des den Aussenrand bildenden Coenenchyms. Nach diesem 

Ergebnisse war an einen Dimorphismus der Individuen (Autozoidien, Siphonozoidien) bei Heliolithes und 

Verwandten nicht mehr zu denken, sondern die den sogenannten Kclch umgebenden Coenenchymrohrcn 

sind dem Kelchrande oder dem Gebrame Lindstroem's anderer Korallen gleichwerthig. Das Coenen- 

chym bildet die Umwandung der Person, ihr Aussenrand ist meist verwischt, den Innenrand bildet der 

bisher als Kelch angesehene, septafiihrende Theil. Ganz verschieden hievon verhalten sich Plasmopora 

und Verwandte. Die Septen vcrschmelzcn seitlich in ihrer ganzen Hone, und zwar meist in einer in der 

Nahe der peripheren Enden gelegenen Zone. Es entsteht so eine compacte Umwandung (falsche Mauer), 

die aber nicht einer Ringfaltenbildung ihren Ursprung verdankt. Ausserhalb der falschen Mauer liegen 

Theile der Gastralhohlc, in die sich die ausseren Fortsetzungcn der Septen (Rippen) erstrecken. Fiir das 

zwischen den falschen Mauern der einzelnen Individuen der Colonic sich ausbreitende Gewebe wurdc der 

von Milne Edwards und Haimc schon vorgcsehlagcne Name Costalcoenenchym beibehalten. Die aussere 

Grenze der einzelnen Personen der Colonic ist in manchen Fallen (Plasmopora calyculata Lindstroem) 

erhalten, meistentheils aber verwischt. 
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Nach diesen Darlegungen fallt auch die Annahme, dass bci den Heliolithoidcn die Neubildung von 

Autozoidien aus dem falschen Coenenchym in der Weise vor sich gehe, dass eines dor Siphonozoidien 

vvachse und sich unter starker Vergrosserung und Unterdriickung der Nachbarn zum Autozoidimn heran- 

bilde. Die Knospung bci Heliolithes und Plasmopora stellt v. Koch zu seiner Coencnchymknospung. Die 

ersten Knospen der einfachen Jugendform bei Heliolithes und Verwandtcn bilden sich aber in der Umwan- 

dung derselben, bei Plasmopora in dem zwischen der falschen Mauer und der Epithek sich erstreckenden 

Costalcoenenchym. Wir haben cs nach dem Vorgange von Ortmann im crstercn Fallc mit Wandknospung, 

im letzteren Fallc mit Rippenknospung zu thun. Die gemeinsamc Wand der Colonic der Heliolithoidcn, wenn 

die Colonie moglichst frci ist, wird von der Epithek gebildet, welche eine Fortsctzung der Epithek der ein- 

fachen Jugendform 1st. Es vvurde schlicsslich eine Erklarung der Knospungserscheinungen bei Heliopora 

zu geben versucht auf Grund der Thatsache, dass eine Knospc nichts Anderes als eine Ausstillpung der 

Gastralhohle des Mutterthieres ist. Die ungeschlechtliche Vermehrung der Heliolithoidcn, welche manche 

Ubereinstimmung mit der von Heliopora zeigt und mich seinerzeit bestimmte, die Fistuliporiden den Alcyo- 

nariern beizuziihlen, stcht in ihrer Bedeutung hinter der Art und Weise der Ausbildung des Septalapparates 

zuriick. NachMoseley kann cs keincm Zvveifel unterliegen, dass bei Heliopora nur Pseudosepten ent- 

wickelt sind, wiihrend bei den Heliolithoidcn echtc Scpten in der constanten Zahl 12 auftrcten, die sich 

zuweilen zu ciner Pseudocolumella vereinigen, clenn es ist, wie schon Neumayr hervorhebt, schlechter- 

dings nicht moglich, sich die Lage und Beschaffenhcit eines Polypcn zu denken, der in der Entwicklung 

seiner Weichtheilc von einem so machtig entwickelten Septalapparate unabhiingig ware. Wir miissen uns 

also das Thier der normalcn Heliolithoidcn mit 12 Septen als eincn Polypen mit 12 Mescnterialfachcrn und 

einer entsprechenden Zahl von Tentakeln denken. 

Der Vcrsuch, die Favositiden mit den rcccntcn Poritidcn in Vcrbindung zu bringen, muss nach den 

Auseinandersetzungcn Ncumayr's als gescheitert betrachtet werden. Wohl tritt bei beiden Zwischen- 

knospung auf, aber bei den geologisch jungen Perforaten herrscht durchgehends trabecularcr Ban und die 

Poren entstehcn durch unvollkommene Verschmelzung der Trabekein. Die Wandung der Favositiden besteht 

aus ciner Kalklamclla, die sich aus dem primaren Mauerblatte und secundaren Verdickungcn aufbaut. Diese 

Wandung wird von meist runden Offnungen clurchbrochen, die mit dem Aufbaue aus trabecularen Elemen- 

tcn in gar keincm Zusamrnenhange stehen. Ahnlich verbalt cs sich mit den Bezichungen der Gattung Araeo- 

pora Nich. u.Eth.jun. zu den Poritidcn. Dagegen sind die Beziehungen der Favositiden zur lebendenHete- 

ropora Neozelandica Busk schr innigc, ja ich glaube, man kann diese Form geradezu als eincn lebenden 

Auslaufer der'Favositiden ansehen. Das Thier von Heteropora ist unbekannt, aber nach der Art der unge- 

schlechtlichen Vermehrung bei Bryozocn und Korallen, welche Waagcn und Wentzel schon friiher aus- 

fuhrlich besprochen haben, ist es wahrschcinlicher, dass Helcropora zu den Korallen, als class sic zu den 

Bryozocn gehort. 

Die Chaetetoiden (Ghacteticlen, Tetradiiden, Monticuliporiden) und Favositoidcn sind so cng mitein- 

ander vervvanclt, dass mit der genauen systematischen Stellung der einen Gruppc auch die der anderen 

gegeben ist und man die Fragc aufwerfen kann, ob es nicht lebende Heteroporcn ohne Wandporen gebc. 

Da das Thier von Heteropora Neozelandica Busk noch unbekannt ist, so schicn cs nach dem Vor- 

gange von Neumayr und Steinmann am zweckmassigsten, die von M.Edwards und Haime auf- 

gestelltc Gruppc der 7x>antharia tabtilata beizubehalten, nur waren cinzelnc fremdartigc, namcntlich der 

jetzigen Fauna angehorige Elementc auszuscheiden. Scben wir von klcinercn l^ormencomplexen, wie den 

Syringoporiden, Auloporiden und Halysiten ab, so lassen sich nach Neumayr1 clrei Hauptgruppen der 

Tabulaten unterscheiden. Es sind dies die Favositoidcn, die Chaetetoiden (Chactetiden, Tetratiiden, Monti- 

culiporiden) und die Heliolithoiden (Fistuliporiden, Hcliolithidcn). Die gemeinsamen Eigcnthilmlichkcitcn, 

welche alien hierher gehorigen Formen zukommen, sind ziemlich geringftlgiger Natur. Die Vollstandigkeit 

der Boden Oder Ouerschcidcwandc ist das einzige allgemeine positive Kennzeichen. Was die Bodcn betrifft, 

'  Neumayr, Die Stammc des Thicrrcichcs,   1. Bd.  1889, S. 326 u. folg. 
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so ist zu bcmerken, dass sie unter den palaozoischen Tetrakoralliern bei manchen Formen (Campophyllum 

Edw. et Haimc, Zaphrentis Rafinesque ct Clifford) ebenfalls sehr vollkommen entwickelt sind und auch 

bei sehr verschiedenen lebenden Typen auftreten. Was die Entwicklung der Septa anbclangt, so wird her- 

vorgehoben, dass nie eine Spur der filr die Tetrakorallier charakteristischen bilateralenAnordnung zu finder) 

sei. Diese Angabe trifft fur Formen aus der Gattung Ilalysiles nicht zu. Eine natiirliche Gruppe bilden die 

Tabulaten nicht, die Syringoporiden, Halysiten und Heliolithoiden stehen isolirt unter ihnen. Der Versuch, 

die Syringoporiden als aberrant© Formen den Favositiden anzuschliessen, scheitert an der Homologie der 

Querrohren von Syringopora und der Wandporen von Favosites. Erstere stellen Ausstiilpungen der Wand 

der Gastralhohle, letztere Unterbrechungcn der Wand der Gastralhohle dar. Querrohren und Wandporen 

verhalten sich auch ganz verschieden bei der Knospung. Die Beziehungen der Halysiten zu den Heliolithen 

sind ebenfalls nur ausserliche. Die sogenannten Zwischenwiinde der Halysiten sind wohl der Knospungs- 

hcrd, aber kein Theil davon gcht in die junge Knospe fiber, wahrcnd Theile des sogenannten Coenenchyms 

der Heliolithen die junge Knospe bilden hclfcn. Man hat in Fislnlipora (Favosites) Canadensis Bill, ein 

klarcs Bindeglied zwischen Favositoiden und Heliolithoiden zu erkcnnen geglaubt. Der sogenannte Rohrcn- 

dimorphismus bei Fistulipora Canadensis beschrankt sich aber auf die Grosse der Rohren, die Querbodcn 

sind in alien Rohren gleich entwickelt und die Wandungen von ausgezeichneten Wandporen wic bei Favo- 

sites durchbohrt. Die Grosse der Rohren hangt aber ab von ihrcm Alter, und tritt bei giinstigen Ernahrungs- 

vcrhaltnissen eine rcichliche Knospenentwicklung ein, so entsteht ein wirrcs Durcheinander von Gross 

und Klein. Ebensowenig ist an eine enge Vervvandtschaft zwischen Chaetetoiden und Heliolithoiden zu 

denken. 

Die ganze Arbeit zerfallt in 3 Abschnitte: 1. Bau des Heliolithidenstockes; 2. verwandtschaftliche Bezie- 

hungen der Tabulatcn untercinander und zu recenten Formen; 3. Bcitrage zur Systematik der Heliolithoiden 

nebst Beschreibung einiger silurischer Formen (Barr.-Stufc Ee 2) vom Felsen Kozel bei Beraun. 

An dieser Stellc sei es mir gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Oberbergrath Prof. Dr. W. 

Waagen, fur die Uberlassung des Materiales und zu Gebote gestcllte Literatur mcinen herzlichsten Dank 
auszusprechen. 

I. Bau des Heliolithidenstockes. 

Epithek. 

Fine concentrisch-runzelige Epithek auf der unteren Scite des Korallcnstockcs ist entwickelt bei den 

Gattungen Heliolithes Dana,1 Plasmopora E. H.,2 Propora E. H.:t und Piuacopora Nich. and Eth. jun.4 

Septen. 

Die Septen sind bei Heliolithes porosus Goldf. sp., Heliolithes iiilerslineliis L., Plasmopora petaliformis 

Lonsdale, Plasmopora sella E. and H. etc. als Langsscheidewande entwickelt. Bei Propora tubnlata 

Lonsdale sp.,r' Lyellia amerieana E. and H." treten Verticalrcihcn von Septaldornen auf. Bei Heliolithes 

dceipiens M'Coy 7 (Taf. 4, Fig. 5—7), Pinacopora Andersoni Nich. and Eth. jun.s etc. schiessen von der 

1 Milne Edwards and Haime, A Monograph of the British Fossil Corals.  Palaeontographical Society 1854, Tab.57, Fig. 6 

und Tab. 58, Fig. 2. 
2 Ibidem Tab. 59, Fig. 1 a, p. 254. 
3 Ibidem p. 255. 
4 Nicholson and Etheridgc jun.. A Monograph of the Silurian Fossils of the Girvan  District in Ayrshire,  1878, PI. 3, 

Fig. 3, 3 a und PL-18, Fig. 1. 
r> v.Koch, Die ungcschlcchtlichc Vcrmchrung einiger palaozoischen Korallen; in Palaeontographica hcrausgeg. v. Dunker 

und Zittel, 3. Folge, 5. Bd.  1882-1883, S. 335, Taf. 43, Fig. 15. 
6 Qucnstedt, Petrefactcnkundc Dcutschlands,   1. Abth., 6. Bd. Korallen,  1881, S. 150. 
7 Lindstrocm,   Obersilurischc Korallen  von Tshau-'ticn  im nordostlichcn Theile der Provinz Sz'-Tshwan;   in v.  Richt- 

ofen, China IV,  1833, Taf. 5, Fig. 0. 
8 Nicholson and Etheridgc jun., Silurian Fossils of the Girvan District, PI. 18, Fig. 1 c, 

Dcnkschriflcn dcr mathom.-naturw. CI. LXII. Bd. Q\ 
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Wand gar keine Septen in's Innere hcrvor. Die Septen reiehen bei Heliolithesparvistella Ferd. Roemer ' 

etc. bis zum Mittelpunkte. Nicholson und Etheridge jun.% bilden einen Heliolithen ab, Heliolithes 

mterstinctus Nich. and Eth. jun. (non Linne), wo die Septen sich sogar zu einer Pseudo-Columella ver- 

einigen. Einer Pseudo-Columella begegnen wir auch bei der Gattung Stelliporella Wentzel (Taf. 4, Fig. 10 

bis 11). Sie besitzt hier einen prismatisch-rohrigen Bau, die Rohren sind durch Querboden abgetheilt. Die 

Zahl der Septen betragt bei Heliolithes Dana, Plasmopora E. H., Propora E. H., Lyellia E, H., Stelliporella 

Wentzel immer 12. Selbst wenn die Septen stark reducirt sind, wie bei Heliolithes interstinctus ],.?' (Taf. 1 

Fig. 4), so dass sie nur wie Einbiegungen der Innenwand erscheinen, so blcibt doch 12 die allein herr- 

schende Zahl. Heliolithes inegastoma F. Roem.4 (non Mac Coy) zeigt die 12 Septen in 2 Cyclen ange- 

ordnet. Nachdem aber Eacaze -Duthiers gezeigt hat, dass die erste Anlage der Septa bei der jungen 

Koralle (Astroides calycularis) erst erfolgt, wenn schon 12 Mesenterialfalten vorhanden sind, und zwischen 

diesen in alien 12 Fachern gleichzeitig stattfindet, so ist ein Altersuntcrschied zwischen den 6 Septen 1. Ord- 

nung und den 6 Septen 2. Ordnung im Sinne Milne Edwards nicht vorhanden. 

Das sogenannte Coenenchym. 

Das Coenenchym besteht bei der Gattung Heliolithes Dana aus senkrechten, schmalen Lamellen, 

welche feine, prismatische Rohren bilden, die durch horizontale Scheidewande getheilt werden. Die Coenen- 

chymrohrchen stehen bei Heliolithes porosus Goldf.5 mcist im Quincunx, weil jedes Rohrchen von sechs 

gleichen umlagert wird. Bei anderen Heliolithes-Artenh reihen sie sich in der Nabe der »Kelchwand« in einer 

zu dieser parallelen Zone an, sonst ist die Anorclnung eine mehr oder weniger regellose. Die Coenenchym- 

rohren lassen zuweilen (Heliolithes porosus) 7 ein primares Maucrblatt ei-kenncn, und da, wo drei Rohren 

zusammenstossen, sieht man eine kleine Verdickung desselben in Form eines schwarzen Drcieckes. Die 

Coenenchymrohren vermehren sich durch Theilung (Taf. 1, Fig. 7), indem ein etwas grosseres Rohrchen 
durch die Anlage einer verticalen Scheidewand sich in zwei theilt, wohl auch durch Zwischenknospung8 

(Taf. 4, Fig. 8—9). Bei der Gattung Plasmopora E. H.9 wird das Coenenchym durch senkrechte, von der 

Kelchwand ausstrahlende, die Fortsetzungen der Septen bildende und iiber die Oberflache des Korallen- 

stockes als Leisten vorstehende Eamellen gebildet, welche grossere prismatische Eiiume zwischen sich 

lassen. Ausser diesem radiaren Systeme von verticalen Eamellen tritt noch ein 2. System von die ersteren 

schneidenden verticalen Lamellen auf. Die auf diese Weise von den senkrechten Lamellen gebildeten pris- 

matischen Raume werden dann wieder durch fast wagrechte oder etwas blasige Platten getheilt. Die ver- 

ticalen Lamellen des Coenenchyms zeigen bei Plasmopora follis E. H. und Plasmopora scita E. H. feine 

synapticulae-artige Zacken.,0 Die Coenenchymrohren vermehren sich nach der Oberflache des Stockcs zu 

durch Theilung.11 

Das Coenenchym von Calapoecia Anticostiensis Bill.12 erinnert an dasjenige von Plasmopora. 

Bei der Gattung Propora E, H. nimmt das Coenenchym eine mehr oder weniger blasige Beschaffenheit 

an.   Im Langsschliffe fehlen  alle senkrechten Lamellen.   Im Ouerschliffe  von Propora  tubttlata Lons- 

1 Ferd. Roemer, Die fossile Fauna der silurischen Diluvial-Geschiebe von Sadewitz bei Oels in Nieder-Schlcsien,  1861, S. 25, 
Taf. 4, Fig. 6 b. 

* Nicholson and Etheridge jun., Girvan District, p. 256. PI. 16, Fig. 'lb. 

•' Lindstroem, Tshau-Tien, Taf. 5, Fig. 7. 
4 Ferd. Roemer, Lethaea geognostica,  1. Th. Lcthaea palaeozoica  1883, S. 504. 
5 Quenstedt, Petrcfaetenkundc Deutschlands,  1. Abth., 6. Bd. Korallen,   1881, S. 138, Taf. 148, Fig. 15*. 
6 Duncan,   A Monograph of the British Fossils  Corals.   Second Series.   Part 1,   Introduction.   Palaeontographical Society 

1866, PL 3, Fig. 12. 

1 Quenstedt, 1. c. S. 138, Taf. 148, Fig. 15y. 
8 Quenstedt, 1. c. Taf. 148, Fig. I6y, 
9 Ich habe bei dieser Scbilderung besonders Plasmop. petaliformis Lonsd. und PI, scita E. H. im Augc. 

io Quenstedt, 1. c. S. 145, Taf. 148, Fig. 32 und S. 147, Taf. 149, Fig. 1. 
U v. Koch  in Palaeontographica, 3. Folge, 5. Bd., S. 335, Taf. 43, Fig. 15. 
12 Billings,  Catalogues of the Silurian Fossils of the Island of Anticosti,  1866, p. 32. 
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dale ' wird das Coenenchym von den iiber die Kelchwand sich fortsetzenden Septen gebildet. Im Langs- 

schliffe 2 gcben sich die Septen innerhalb des Kelchraumcs als in Liingsreihen angeordnete Septaldorne zu 

crkennen. Bei Propora (Plasmopora) calyctdaia Lindstroem 8 tritt im Langsschliffe der blasige Charakter 

besonders deutlich hervor, wahrend im Querschliffe unregelmassige Polygone den Raum zwischen den 

Kelchen ausfiillen.  Die Septen setzen in die Seiten dicser Polygone fort. 

Eine vermittelnde Stellung zwischen typischen Plasmoporen, wie Plasmopora peialiformis, und typi- 

schen Proporen, wie Prop, tubulala, nehmen in Bezug auf den Bau des Coenenchyms die von Nicholson 

und Etheridgc jun.4 aufgestellten Arten Plasmop. Girvanensis und Plasmop. exscrla ein. Bei letzterer Art 

zeigt das Coenenchym im Verticalschliffe vielfach unterbrochene, den Kelchwiinden parallele Streifen, welche 

die Coencnchymblasen durchsetzen. Dicse Streifen sind die iiber die Kelchwand in das Coenencbjmi fort- 

setzenden Septallamellen, welche in verticaler Richtung vielfach unterbrochen sind. Bei Plasmop. Girvanensis 

geht die Verkiimmerung noch weiter. Die Septen sind als Dome ausgebildet und ihre Fortsetzungen in das 

Coenenchym erscheinen als kurze, spitze Zacken auf den Coenenchymblasen. 

Das vollig blasige Coenenchym bildet auch eincn Hauptcharakter der Gattung Lyellia E. PI. Bei Lyellia 

americana E. PI.5 iibersetzen die Septen die Kelchwand und nehmen an der Bildung des Coenenchyms 

theil. Die Kelchc scheinen innen 12 Verticalreihen von Septaldornen zu haben.0 

Das Coenenchym von Pinacopora Anderson! Nich. and Eth. jun.7 schliesst sich im Horizontal- und 

Verticalschliffe an dasjenige von Propora tubulala an, die im Tcxte erwahnten rudimentaren Septen werden 

im Horizontalschliffe vermisst. 

Die Natur des sogenannten Coenenchyms. 

Mit dem Namen Coenenchyma bezeichnen Milne Edwards und Haime8 Folgendes: »Intercostal 

dissepiments arc frequently met with on the outside of the walls of the corallum and in compound Polypi- 

doms, where the costae arc highly developed, a thick cellular mass is thus formed, and often assumes the 

appearance of a coenenchyma, or common tissue. In other instances, the calcified derm continues to 

extend exteriorly without constituting distinct costae, and forms a dense or a reticulate tissue, which, in 

certain aggregate Corals, is nowhere referable to any individual Polyp, and produces a sort of indermediate 

mass or true coenenchyma*. Die genannten Autoren schreiben in der Einleitung9 zu ihrem grossen 

Werkc »A Monograph of the British Fossil Corals* den Gattungen Heliopora Blainv., Heliolithes Dana, 

Fistulipora M°Coy und Plasmopora E. H. ein Coenenchym zu, sprechen aber in einem spiiteren Theile 

dicser Arbeit"' bei den Gattungen Plasmopora und Propora von costae (Rippen), mithin von einem falschen 

odcrCostalcoenenchym. Nach Nicholson " sollen die Heliolithen, Plasmoporen etc. kein Coenenchym, wie 

viele andere Korallen besitzen, sondern vielmehr eine dimorphe Colonie bilden, und zwar von grosseren 

geschlechtlichen Thieren (Autozoidien), welche in den Kelchen (»Autoporen«) stecken, und kleineren, jene 

umgebenden riickgebildeten Thieren (Siphonozoidien), welche in den Coenenchymrohren (»Siphonoporen«) 

vvohnen. DieseDeutung ist von Heliopora coerulea Blainv. heriibergenommen. Moseley '* schreibt in seiner 

i  Milne Edwards and Haime, British Fossil Corals, Tab. 59, Fig'. 3 a, 3b. 

2 v. Koch, 1. c. Taf. 413, Fig. 10. 
3 v. Koch, 1. c. Taf. 43, Fig. 17 und Lindstroem, Obersilurische Korallen von Tshau-Tien, Taf. 7,  Fig. 8. 

•i  Nicholson and Etheridge jun., Girvan District, PI. 17, Fig. 2 a, 2 b, Fig. 4, A a. 

•r> M.Edwards et Haime, Monographic des Polypiers fossiles des Terrains palacozo'iques. Archives du Musee d'histoire 

naturelle,   1851. Tome V, Tab. 14, Fig. 3 a. 
<> Quenstedt, Pcti'ofactenkunde Deutschlands, 1. c. S. 150. 
7 Nicholson and Etheridge jun., Girvan, p. 272, PI. 18, Fig. 1 C,  \ d. und 1 c. 

8 M. Edwards and Haime, British Fossil Corals. Part I, Introduction,   1850,  p. VI. 

8 M. Edwards and Haime, 1. c.  1850, p. LVIII u. folg. 

M M. Edwards and Haime, 1. c.  1854, p. 254 u. folg. 
11  Nicholson and Eydekkcr, A Manual of Palaeontology. Third Edition  1889, vol.1, p. 335 u. folg. 

>2 Moseley, On the Structure and Relations of the Alcyonarian Heliopora coerulea, with some Account of the Anatomy of 
a Species of Sarcophyton, Notes on the Structure of Species of the Genera Millepora, Pocillopora and Slv/aster, and Remarks on the 

Affinities of certain Palaeozoic Corals. From the Philosophical Transactions of the Royal Society,  187G. Vol. 166, parti, p. 119. 

61 * 
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Arbeit iiber Heliopora: »It seems by no means improbable that the coenenchym here (d. i Heliopora) is 

composed of the tubes of absorbed polyps or zooids which have lost the rudimentary organs, which they 

still possess in such a form as Sarcophyton, and have become mere tubular cavities, whose openings to 

the exterior even have been obliterated; it seems impossible otherwise to account for the presence of the 

successions of tabulae in the coenenchymal tubes.« Zuletzt hat Moseley im Report on the Scientifle Results 

of Challenger, Vol. II, p. 119, angenommen, dass zwei verschiedene Arten von Thicren bei Heliopora etc. 

vorkommen, namlich Autozooids und Siphonozooids. Auf Seite 12.3 sagt er von Heliopora, es scheine »by 

no means improbable that the coenenchyma here is composed of the tubes of aborted zooids (siphono- 

zooids)*. Fur die Auffassung von Nicholson spricht die deutliche Rohrenbildung und Bodenbildung im 

Coenenchym von Heliolithes, welche Verhaltnisse so lebhaft an Heliopora erinnern. Auch die Vermehrung 

der Coenenchymrohren durch Theilung und Zwischenknospung konnte in diesem Sinne verwerthet werdcn. 

Doch hat schon Lindstroem1 darauf hingewiesen, dass die regelmassig gekammerten Coenenchymrohren 

auf die Gattung Heliolithes beschrankt bleiben. Bei Plasmopora zeigen die Rohren ein unregelmassigeres, 

blasiges Aussehen, ja es kann die Rohrennatur ganz einem Blasengewebe weichen, wie es bei den Gattun- 

gen Propora und Lyellia typisch auftritt. Der wichtigste Grand aber, den Lindstroem2 gegen die oben 

erwahnte Auffassung angefiihrt hat, besteht in der ungeschlechtlichen Vermehrung der Autozooidien, d. h. 

in der Entstehung eines Hauptkelches aus einer grosseren Anzahl von rudimentaren Polypen (Siphono- 

zooids). Nirgends im Thierreiche liegt nur im entferntesten ein Fall vor, dass ein einziges Individuum durch 

Zusammenschmelzen vieler anderer entstanden sei. Weiter spricht noch dagegen eine von v. Koch:! 

gemachte Beobachtung, nach wclcher bei Pennatuliden Siphonozooids sich manchmal in echte Polypen 

umwandeln. Als entscheidend gegen den erwahnten Dimorphismus der Individuen einer Heliolithencolonie 

kann der Bau der Gattung StelUporella Wentzel (Taf. 4, Fig. 10—12) angesehen werden. Bei StelUporella 

ist das Coenenchym aus iiberaus regular gebildeten prismatischen Rohren zusammengesetzt, die durch 

horizontale Scheidewande getheilt werden. Die 12 Septen vereinigen sich nach innen zu einer prismatisch- 

rohrigen Pseudocolumella. Die Columellarohren werden gleichfalls durch horizontale Scheidewande getheilt. 

Der Bau der Pseudocolumella und des Coenenchyms bei StelUporella ist iibereinstimmend mit demjenigen 

des Coenenchyms von Heliolithes. 

Eine von der Nicholson'schen ganz verschiedene Ansicht in Betreff der Natur des Coenenchyms der 

Heliolithen hat Lindstroem * ausgesprochen. Er schreibt: »Der Kelch vieler Korallen aus verschiedencn 

Ordnungen besitzt einen breiten Aussenrand, von welchem die Septen mit brcitcn Ansatzen ihren Anfang 

nehmen. Ich habe dieses Gebilde frilher ein Gebrame genannt, da es sich so breit kragenformig ausdehnt. 

Bei manchen Korallen, wie (unter den palaeozoischen) den fungienahnlichen Ptychophyllen,5 sind die 

Septen am Aussenrande bedeutend erweitert, und bei den Perforaten kommt es vor, dass die ausseren Enden 

der Septen sich in ein krauses, schwammiges Gewirr auflosen. Der Aussenrand ist hier aus kleinen Poren 

oder gewundenen Rohren zusammengesetzt, so z. B. bei Thecopsamniia und Balanophyllia.'' Nimmt nun 

die Koralle an Umfang zu und pflanzt sich ein einzelnes Korallenindividuum durch Knospung fort, so 

geschieht dies in der Regel von der genannten breiten Gebramescheibe aus; ein neuer Kelch schiesst ber- 

vor aus der spongiosen, lockeren Unterlage, wird selbst von einem ganz ahnlichen lockcren Rande umgeben, 

und wenn dann mehrere Kelche dicht nebeneinander sitzen, verwachsen sie mit ihren Randern zu einer 

gemeinschaftlichen Masse, in welcher die septafiihrenden Kelche aus dem  so gebildeten Coenenchyma 

1 Lindstroem, Obersilurische Korallen von Tshau-Ticn, S. 62. 
2 Lindstroem, 1. c. S. 58. 
8 v.Koch, Zoologischer Anzeiger,  1881. 
4 Lindstroem, 1. c. S. 59. 

•r> Vergl. Ptychophyllum patellatum in M. Edwards and Haime, Brit. Foss. Corals, Tab. 67, Fig. 4, 4 a und Plychophylhim 
expamum in M. Edwards et Haime, Polyp, foss. terr. palacoz., Tab. 8, Fig. 2, 2a. 

<> Vergl. Balcmophyllia vcrrucaria in Ann. des Sciences naturcllcs. 3. Ser. Zoologic. Tom. X, 1848, p. 85, PI. 1, Fig, 6, Ga; 

Balanophyllia calyculus in M. Edwards and Haime, Brit. Fossil Corals, Tab. 1, Fig. 3 — 3d und Ijalanophyllia desmophyllum in 
M. Edwards and Haime, I. c. Tab. 6, Fig. 1 — 1 c. 
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hervorstehen. Das Coenenchyma cntsteht folglich aus den zusamnicngewachsenen Randern der einzelnen 

Kclche. Ganz wic bci Araclmophyllum, Turbinaria, Smiihia und anderen, verhalt es sich mit den Helio- 

lithen, Die jiingsten Individuen einer Heliolithen-Colonie, Oder vielmehr der erste Polyp, der Griinder einer 

solchen Colonie, hat ein diitenformigcs, spitzes Polyparium. Die kleinsten, welche ich gefunden, messen 

1 mm, Man sieht doch schon die zwolf Septen, und auf der Bodenseite des Polypariums breitet sich ein 

feinmaschiges Coenenchyma aus. Aus diesem knospen neue Kelche hervor in der von Moseley bei 

Heliopora beschriebenen Weise, indcm der neue Kelch sich aus mehrercn Coenenchymrohren aus- 

baut.« 
»Dass hier kein Fall einer in der Zoologie iibrigens ganzlich unbekannten Art von Knospung 

eines einzelnen Individuums hoherer Ordnung aus mehreren einer niedrigeren Ordnung zugehorenden vor- 

liegt, zeigt deutlich die Structur einer anderen Species, Plasmopora calyculata (Taf. 7, Fig. 8). Der strahlige 

»Kelch« liegt in der Mitte einer Vertiefung, welche sich gegen die bcnachbartcn durch einen zwar schwach 

erhohten, doch deutlich erkennbaren polygonen, gewohnlich fiinfeckigen Wall abgrenzt. Diese Vertiefung 

mit dem centralen Kelche ist nun dahin zu deuten, dass sic die wirklichen Umrisse der Grenze der Einzel- 

polype angibt, und die den gewohnlicherweise sogenannten Kelch umgebenden Coenenchymrohren sind 

dem Kelchrande oder dem Gebrame anderer Korallen gleichwerthig. Wic bei diesen, geht die Knospung 

auch bci alien Heliolithen von hier aus. Bei den meisten ist diese iiussere Begrenzung der Kelche ganzlich 

verwischt; aber die unbestreitbare Vervvandtschaft mit Plasmopora calyculata vveist auf deren einstmaliges 

Vorkommen auch bei den iibrigen. Es fehlt sodann in solchen Korallen, wie den Heliolithiden, eine Aussen- 

wand, und die Bedeutung des inncren Kelches wird dann mit der sogenannten inneren Mauer bei Acervii- 

laria homolog. Diese Mauer (Taf. (5, Fig. 10) besteht namlich aus einer Verdickung alier Septen der crsten 

Ordnung in gleichem Abstande von dem Centrum durch auf bciden Seiten hinzugekommenes Stereoplasma; 

dieses ist ein helles, dichtes und structurloses Gevvcbe von kohlensaurem Kalke, nach optischen Verhalt- 

nissen und Loslichkeit verschieden von dem Kalke, aus welchem die Septen gebildet sind. Nach mciner 

Auffassung sollte folglich der bisher als Kelch angesehene Theil der Heliolithiden nur der centrale, septa- 

fiihrendeTheil sein und das Coenenchyma den Aussenrand bildcn; bei den meisten ware er dann zu einem 

gleichformigen Gewebe geworden, und nur bci cinigen, wie Plasmopora calyculata, wiirdc er uns die 

urspriinglichen Sondergestalten vorfiihren.« 

Ich glaube, bei der Beantvvortung der Frage nach der Natur des sogenannten Coenenchyms von Helio- 

lithcs und Verwandten mtissen zwei Typcn desselben auseinandei'gehalten werden. Der eine Typus, repra- 

sentii't durch die Gattungen Plasmopora, Propora und Lyellia, ist als falsches oder Costalcoenenchym 

anzusprechen. Die Septen ragen iiber die Wand hinaus als Rippen stark hervor. Die Rippen sind bei P/as- 

mopora sella ' und Propora tubulala % dirccte Fortsetzungen sammtlicher Septa. Bei Plasmopora petali- 

formis :i und Plasmopora follis E. H.4 erschcinen die Rippen nur als Fortsetzungen des grosseren Theiles 

der Septa. In all den genannten Arten laufen die Rippen un^cr rechtem Winkel von der Wand aus. Sie sind 

zuweilen geniigend entwickelt, um sich direct mit den correspondirenden der Nachbarkelche zu verbinden 

(Propora tubulala, Plasmopora sella), so dass gewissermassen die .Septen des einen Kelches die Fort- 

setzungen derjenigen der Nachbarkelche bildcn. Die Rippen sind oft an ihren ausseren Enden durch kurze, 

senkrechte Querlamellen verbunden (Plasmopora sella), welche die Intercostalraume (intercostal loculi) 

ausserlich abschliessen. Oder aber die Rippen gabeln sich nach einiger Erstreckung iiber die Wand hinaus, 

verbinden sich mit kurzen Transversallamellen und bildcn auf diese Weise schmale, zickzackformige 

Trennungslinien zwischen den Kclchcn (Plasmopora petaliformis). Laufen die Rippen nicht unter rechtem 

Winkel von der Wand aus, so sind sie meist sehr lang, oft gekrutnmt und ineinander vcrflochten (Plasmo- 

1 M. Edwards and llaimc, British Fossil Corals, p. 254, Tab. 59, Fig-. 2, 2a. 

'i M. Edwards and Haime, 1. c. p. 255, Tab. 59,  Fig. 3, 3 a, 3/;. 
;! M, Edwards and llaimc, 1. c. p. 253, Tab. 59, Fig. 1,  1 8-1 c. 

1 Ferd. liocmcr,  Die silurischc Fauna des westlichen Tennessee,  1800, S. 24, Taf. 2, Fig. 0, 6 a. 
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pora Girvanensis,x  Plasm, exserta2).   In diesem Falle correspondiren nur sehr wcnige Rippen tnit den 
Septen. 

Was die Entwicklung der Rippen nach der Tiefe zu betrifft, so variirt dieselbc ausserordentlich. Bei 

Propora tubulala sind die Rippen alshorizontale Biilkchen ausgebildet, im Verticalschliffe kaum sichtbar. Bei 

Plasmopora Girvanensis ist ihre Erstreckung in die Tiefe bedeutcnder, sie treten im Verticalschliffe zwischen 

den Kelchen als Spitzen auf den blasigen Traversen hervor. Bei Plasmopora exserla findct eine theilvveise 

Verschmelzung der horizontalen, tibereinander gelagerten Biilkchen nach der Tiefe zu statt und die Rippen 

erscheinen im Verticalschliffe als parallele Reihen von Punkten und Strichen. Bei Plasmopora petaliformis, 

PI. scita und Pl.follis begegnen wir den Rippen als wohl entvvickelten, verticalen Lamellen. Mit der Aus- 

bildung der Rippen variirt auch der Ban des Costalcoenenchyms. Wo die Rippen als wohl entwickelte 

Lamellen auftreten (Plasmopora petaliformis, PI. scita), grenzen sie zwischen den Kelchen prismatische 

Raume ab. Diese Intercostalraume werden durch horizontale Oder schwach convexe Traversen in Zellen 

abgetheilt. Erfahren die Costallamellen eine Unterbrechung in verticaler Richtung und losen sie sich in ver- 

ticale Reihen von Biilkchen auf (Plasmopora Girvanensis, PI. exserta, Propora tubulala), so erreichen die 

Traversen zwischen den Rippen eine starke Entwicklung, wahrend die Rippen im Verticalschliffe sich wenig 

bemerkbar machen. Der Raum zwischen den Kelchen wird im Verticalschliffe vornehmlich durch ein reich- 

liches, unregelmassiges Blasengewebe eingenommen. Einige der Traversen, welche dieses Gewebe 

zusammensetzen, sind horizontal und nehmen das Ansehen von extramuralen Querboden an, andere sind 

verschieden gebogen und bilden blaschenformige Zellen. 

Uber die Verzicrung der Rippen ist nicht viel zu sagen. Die Rippen sind entweder glatt oder sie tragen 

an den Seiten einige kleine Tuberkeln (Plasmopora petaliformis, Pl.follis, PI. scita). 

Bei Lyellia ;i soil nach M.Edwards und Haime der Fall eintrcten, dass die wohl entwickelten Rippen 

auf dcr Aussenseite der Kelchwand nicht an der Bildung des Coencnchyms theilnehmen. Dieser Angabe 

widersprechen die Figuren von Lyellia americana. Die Rippen treten als verticale Reihen von Balkchen auf 

und werden im Verticalschliffe durch eine iippige Entwicklung dcr Traversen, welche ein blasenreiches 

Gewebe bilden, verdeckt. 
Die Variation in der Ausbildung der Rippen von Lamelle bis zum Balkchen bei den Arten der Gattungen 

Plasmopora, Propora, Lyellia ist nur eine Wiederholung der gleichartigen Ausbildung der Septen bei den- 

selben Arten. 

Die Bildung der Wand geht bei Plasmopora und Verwandten * folgendermassen vor sich: Die Septen 

verdicken sich in einer cylindrischen Zone keilformig nach beiden Seiten, und diese keilformigen Verdickun- 

gen verschmelzen miteinander in der ganzen Hohe der Septen zu einer compacten Mauer. Die Mauer 

crscheint in ihrer ganzen Erstreckung von gleichmassiger Structur, die Septen daselbst nicht abgegrenzt. 

Die compacte Mauer bei Plasmopora, Propora, Lyellia ist als eine falsche Mauer5 zu bezeichnen, weil 

sie nicht einer Ringfaltenbildung ihren Ursprung verdankt. 

Das Verstiindniss der Plasmoporen-Colonie wird wesentlich durch die Kenntniss der Jugendform, d. h. 

des Grtinders einer solchen Colonic gefordert. Sie lasst sich nach den Angaben von Lindstrocm leicht 

construiren. Der Griinder einer Plasmoporen-Colonie etc. hat ein dutenformiges, spitzes Polyparium. Die 

12 Septen ragen uber die cylindrische Wand hinaus als Rippen stark hervor und vereinigen sich mit der 

von der Aussenflache der Weichtheile abgeschiedenen Epithck. Zwischen Wand und Epithck breitet sich 

das Costalcoenenchym aus.  Im Stocke sind die Grenzen der Einzelkelche oft verwischt.  Bei Plasmopora 

i Nicholson and Etheridge jun., Silurian Fossils of the Girvan District in Ayrshire, p. 266, Tab. 17, Fig. 2-2 b. 

2 Nicholson and Etheridge jun., 1. c. p. 269,  Tab. 17, Fig. 4, 4a. 

3 M. Edwards and Haimc, Polyp, foss. des terr. palacoz., p. 226, Tab. 14, Fig. 3, 3 a, Tab. 12, Fig. 2, 2 fl-2 c. 

* Vergl. Propora tubulala in Lindstroem, Tshau-Tien, Taf. 7, Fig. 9; Plasmopora petaliformis in M. Edwards and 
Haimc, British Foss. Corals, Taf. 59, Fig. 1 b. 

5 Ortmann, Die Morphologic des Skclcttes dcr Steinkorallcn in Beziehung zur Koloniebildutlg. In Xcitschr. C. wissensch. 
Zoologie, herausgegeben von Kollikcr undEhlcrs, 50.13d.   1890, S. 284. 
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calyculata ' liegt der strahlige »Kelch« in der Mitte einer Vertiefung, wejche sich gegen die benachbarten 

durch einen zwar schwach crhohten, doch deutlicb erkennbaren, polygonen, gewohnlich funfeckigen Wall 

abgrenzt. Bei Plasmopora petaliformis'1 kommt durch Gabelung der Rippen eine zickzackformige Grenze 
zwisehen den Korallenpersonen zu Stande. 

Bei Propora iulmlaia? Plasmopora scita^ vereinigen sich die Rippen, vvciche die Personen verbinden, 

in dcm Raume zwischen den Mauern meist winkelig, und da die Rippen verlangerte Septen sind, so kann 

man meist gut cntscheiden, wo die urspriingliche Grenze der einzelncn Personen gelegen ist. Wir kommen 

somit zu folgendcm Resultate: Bei den Plasmoporen, Proporen und Lyellien liegt die falsche Maucr nicht 

in der Peripherie dcr Person. Es liegcn Theile der cinzelnen Personen (Rippen, Traversen) ausserhalb der 

Mauer und nehmcn an der Bildung des »Goenenchyms« Theil. Da man aber in dem Raume zwischen den 

Mauern meist gut cntscheiden kann, wo die urspriingliche Grenze der cinzelnen Personen gelegen ist, so 

bildet demnach das Coenenchym kein besondcres vcrbindendes Gewebe, sondern bestcht aus den ausser- 

halb der Mauer gelegencn Theilcn dcr Personen. Da man aber die Mauer immerhin als — wenigstens phy- 

siologische — Grenze der Person ansehen kann, so kann man fur dieses geschilderte Gebilde die Bezeich- 

nung »Cocnenchym« beibehalten und es Costalcoenenchym nennen, da die Anwesenheit von Rippen 

(costac) fur dasselbe bezeichnend ist. 

Der 2. Coenenchymtypus, reprascntirt durch die Gattungen Heliolithcs und Stelliporellct, ist aus- 

gezeichnet durch prismatische Rohren, die durch horizontale Scheidewande gethcilt werden. Die Natur 

dieses Coenencbyms wird verstandlicb, indem wir die Bildung desselben verfolgen. Bei Heliolithcs parvi- 

stella5 Ferd. Roemer gabcln sich die 12 Septen an der Peripherie, die Schenkel benachbarter Gabeln stossen 

unter spitzem Winkel zusammen und vcrscbmelzen entweder zu einer kurzen, radiar verlaufenden Lamelle, 

die, zwischen den vcrlangert gedachtcn Septen gelegen, sich wieder gabelt, die benachbarten Gabelzinken 

verschmelzen wieder zu einer Lamelle u. s. f., oder aber es flndet von dem Orte der Verschmelzung gleich 

wieder eine Gabelung statt. im ersteren Falle werden 6seitige, im letzteren Falle 5seitige Prismen gebildel. 

Die ersten Gabelzinken bilden die »Kelchwand«, welche sich in ihrer Dicke kaum von den Wanden der 

Coenenchymrohren unterscheidet, es mangelt jede scharfe Begrenzung gegeniiber den Coenenchymrohren. 

Bei Stelliporella (Taf. 4, Fig. 10—11) wiederholt sich an der Peripherie der Septen im Wcsentlichen der- 

seibe Vorgang behufs Bildung der Coenenchymrohren; da aber die ersten Gabelzinken etwas dicker sind 

als die Wande der benachbarten Coenenchymrohren, so hebt sich die »Wand« etwas besser von der 

Umgebung ab. In der Nahe des Kelcbcentrums gabcln sich die 12 Septen gleichfalls und geben Veranlassung 

zur Bildung einer prismatisch-rohrigen Pseudocolumella. Die Columellarohren sind ganz so gebaut wie die 

Coenenchymrohren und werden durch horizontale Scheidewande getheilt. 

In manchen Fallen, wie Hcliol. interstinctus, Taf. 1, Fig. 4—5, gehen die Septen fast ganz in die Bil- 

dung der Coenenchymrohren auf, sie erscheinen nur als verticale Lcisten der »Kelchwand«. Auch diese 

Leisten konnen fehlen, z. B. Hcliol. decipims, Taf. 4, Fig. 5—7, und von der »Wand« schiessen gar keine 

Septen in's Innere hervor, nur der polygonale Umriss der Wand lasst crrathen, dass die Septcn vollig in die 

Bildung der Coenenchymrohren aufgegangen sind. 

Wir schen also, die Coenenchymrohren sind nicht als ein eigenthiimliches, von den Septen unabhan- 

giges Gebilde aufzufassen, sondern als ein durch ihre Gabelung, Verschmelzung, abermalige Gabelung etc. 

entstandenes. Ob nun die den septafiihrenden Theil der Kelche umgebenden Coenenchymrohren als mauer- 

artige Gebilde oder als Coenenchym aufzufassen sind, hiingt davon ab, ob man einen Unterschied zwischen 

den den cinzelnen Personen zugehorigcn Theilcn und den diese verbindenden, keiner Person im Speciellen 

angehorigen, machen kann oder nicht. 

1 Lindstroem, Tsbau-Tien, Taf. 7, Fig. 8. 
2 M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, Tab. 59, Fig. 1. 
3 M. Edwards and Haime, 1. c. Tab. 59, Fig. ?> a. 
* Ibid. Tab. 59, Fig. 2 a. 
5 Ferd. Roemer, Die fossile Fauna dcr silurischen Diluvial-Geschiebe von Sadewitz bei Ocls, S. 25, Taf. 4, Fig, Qb. 
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In vercinzclten Fallen kann man ganz gut entscheiden, wo die Grenze der einzelnen Personcn gelegcn 

ist. Bei Heliopora biparlita Querist.,1 welehc auf den ersten Blick auffallend noch an Heliolithcs porosus 

des alteren Gebirgcs erinnert, erscheinen die Coencnchymrohren auf der Oberflache als Warzen. Fig. 15, 

Taf. 149 bei Qucnstedt ist das Brucbsttick eines soliden Cylinders. Zwischen den Wiirzchen ziehen sich 

vertiefte Linien (15_y vergrossert) durch, welche das Gebiet eincr jcden Person wic durch eincn Graben 

(fossati) abgrenzen. Gleichen Grenzen der Person im Stocke begegnen wir bei Dybowskiella grandis 

Waagen and Wentzcl.2 Die Coencnchymrohren bilden demnach kein besonderes verbindendes Gewebe, 

sie sind lediglich als mauerartiges Gcbilde aufzufassen. Im Stocke vcrschmelzen die Maucrn der Einzel- 

kelche, ihre Verwachsungsstellen sind meist verwischt, nur selten als vertiefte Linien angcdeutet. 

Diese Auffassung wird durch den Bau der einfaehen Jugendform von Hcliolithes gestiitzt. Diesclbe hat 

ein diitenformiges, spitzes Polyparium. Man sieht die 12 Septen und auf der Bodenseite des Polypariums 

breitet sich ein feinmaschiges Coenenchyma aus. 

Ich fasse daher die den septaftihrendcn Theil des Kelches umgebcnclen Coencnchymrohren won Hclio- 

lithes und Vcrwandten direct als Homologon der falschen Mauer von Plasmopora auf, wie die scheinbare, 

compacte Mauer von Heliastraea (Pseudothecalia) der von zahlreichen Synaptikeln gebildeten Netzwerkc, 

welches die Septen bei Balanophyllia (Athecalia) in ihrer Peripherie verbindet, als homolog aufzufassen ist.8 

Entstehung der Colonic 

Im Zusammenhangc mit der Erkenntniss von dem Auftreten zvveier Typen von Coenenchym, denen 

jcdem eine andcrc Bedeutung zukommt, lassen sich nach den Befunden von Lindstroem 2 Jugendformen 

construiren. Ftir beide konnen wir ein diitenformiges, spitzes Polyparium annehmen. Die Jugendform von 

Plasmopora etc. besitzt cine scheinbare, compacte Mauer von kreisformigem Ouerschnitte, bei welcher die 

Septen iiber die Mauer hinaus als Rippcn stark hervorragen und sich mit der von dcr Aussenflaclie der 

Weichtheile abgeschiedenen Epithck vereinigen. Zwischen Mauer und Epithek ist ein Gewebe, Costalcoenen- 

chym, entwickelt, das durch die Anwescnheit jener Rippen charakterisirt ist. Hier bilden sich die Knospen 

in der Weise, dass von den Rippen die Theile der Knospe gebildet werden, d. h. die Rippen ordncn sich an 

gewissen Stellen zu radialen, die junge Knospe markirenden Septen an.4 Dieser Knospungsvorgang, den 

v. Koch als Coenenchymknospung bezeichnet, deckt sich vfillig mit dcr Rippenknospung Ortmann's.5 

Man sieht, dass auf diese Weise die Knospe neben dem Mutterkclche zu stehen kommt und beide durch 

die Rippcn verbunclcn werden. Indcm dieser Knospungsvorgang in der Peripherie der jungen Colonic sich 

wiederbolt, dehnt sich die Colonic in annahcrnd horizontaler Richtung aus, wenn die Epithek, d. h. die 

iiusserste Umgrenzung der Colonic, sich mehr oder vveniger horizontal erstreckt." Wir haben anderseits 

abcr auch Hohcnwachsthum (acrogenes). Indcm die Weichtheile aus den alteren Theilen ihrer fasten Stiitze 

sich nach oben herausziehen, scheiden sic gleichzcitig ncuc Kalktheile ab, die die Kelchrohren nach oben 

verlangcrn. Hand in Hand damit gcht die Bildung der 'Fraverscn odcr Tabulae sowohl in dem von den 

Rippen gebildeten Coenenchym, wic im Inneren der Kelche vor sich. Die Traversen bilden eincn Abschluss 

der Weichtheile nach unten und entstchen durch periodisches odcr ruckweises Zuriickweichen der Weich- 

theile. Wird die Oberflache der halbkugcligcn Colonic durch acrogenes Wachsthum vergrossert, so schieben 

sich zwischen die alteren Kelche junge Knospen ein, die in ganz derselben Weise entstehen, wie am Rande 

1 Qucnstedt, Petrcfactenkundc Deutschlands, I.e. S. 154, Taf. 149, Fig. 15. 
2 Waagen and Wentzcl,  Salt-Range Fossils, Productus-Limcstone Fossils.  Part 6;  in Palaeonlologia ludica.  Ser.Xtll,   188(5, 

PI. 104,  Fig. 3 b. 

3 Ortmann,   Die systeraatischc Stellung ciniger fossilen Corallengattungen und Versuch eincr phylogenotisehcn Ableitung 
dcr einzelnen Gruppen dcr lebenden Steinkorallcn; in Neucs Jahrb. f. Miner., Gcol. u, Paliiontol.   1887, Bd. 2, S. 186 u. I'olg. 

* v.Koch in Palacontographica. 3. Folge, 5. Bd.  1882-83, Taf. 48, Fig. 12,  13. 
s  Ortmann,   Die Morphologic  des Skclcttcs  der Steinkorallcn in  Beziehung  zur Koloniebildung.   In  Zcitschr.  f. wissensch. 

Zoologic, 50. Bd.  1890, S. 306. 

8 Vcrgl. Plasmopora pclaliformis und P. sella in M. Edwards and Haimc, Brit. Fossil Corals, Tab. 59, Fig. 1, 1 a u. Fig. 2. 
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der Colonic Die gemeinsame Wand der Colonic vvird von der Epithek gcbildet, welche als cine Fortsetzung 

der Epithek der einfachen Jugendform anzusehen ist. 

Bei der Jugendform von Hdiolithes schiessen von der aus prismatischen Rohren zusammengesetzten 

Mauer 12 Septen in's Innere hervor, nach aussen zu wird diese Mauer von der Epithek bekleidet. Aus der 

Mauer knospen neue Kelche hervor in der von Koch1 geschilderten Weise. Einige nahezu in einer Kreis- 

flache angeordnete Rohrchen brechen in ihrem Wachsthum (Taf. 1, Fig. 3; Taf. 2, Fig. 4; Taf. 4, Fig. 7) 

auf einmal gieichzeitig ab, indem sie sich mcistens zuglcich mit einem gemeinsamen Boden verschliessen, 

und an ihre Stelle tritt der gleich in seiner nornialen Wcite angelegte, septafiihrende Theil des Kelches. Die 

Kelchhohle des Kalkskelettes der Knospe steht mit der HShle des Mutterkelches in keiner directen Verbin- 

dung. Es liegt wirkliche Aussenknospung im Sinne Ortmann's vor. Ich glaube, man muss diese Art von 

Knospung, welche v. Koch zu seiner Coenenchymknospung zahlt, zurWandknospungOrtmann's2 rechnen. 

Die Weiterentwicklung der Colonic geht in ahnlicher Weise wie bei Plasntopora vor sich. Die junge Colonie 

zeigt einmal die Tendenz in horizontaler Richtung, seitlich, sich auszubreiten, vvenn die Epithek:! sich mehr 

oder wenigcr horizontal crstreckt, zugleich wachsen die Personen nach oben und neue Kalktheile verlan- 

gern die Kelche nach oben. Die gemeinsame Wand der Colonie wird auch hier von der Epithek gebildet, 

welche als eine Fortsetzung der Epithek der einfachen Jugendform anzusehen ist. 

II. Verwandtschaftliche Beziehungen der Tabulaten untereinander und zu recenten 
Formen. 

Unterschiede zwischen Heliolithen und recenten Helioporen. 

In ihrer ausseren Erscheinung und in den meisten Eigenschaften sind die Heliolithen unter den tabu- 

laten Korallen den recenten Helioporen unter den Alcyonariern am ahnlichsten, doch ergeben sich bei 

genauerer Priifung sehr wescntliche und bedeutsame Unterschiede. Die Oberflache des Stockes von Hello- 

pom coerulea, Taf. 4, Fig. 13; Taf. 5, Fig. 2, bedecken papillenformige Hervorragungen. Sie entspringen an 

den Vereinigungspunkten der Wiinde mehrerer Coenenchymrohren, sehr gewohnlich an der Beriihrungs- 

stelle von 4 Rohrenmundungen.4 Das Skelett ist aus doppelt brechender Kalkmasse von halbkrystallinischer, 

halblibroser Structur gebildet. Ein Querschliff5 zeigt unter Anderem radiare Faserbiischel (Taf. 5, Fig. 3). 

Die Centralaxen der Faserbiischel cntsprechen den Centrcn verticaler Saulen, welche sich auf die Oberflache 

des Stockes in die papillenformigen Hervorragungen fortsetzen. Wo sich zvvei Systeme von Faserbiischeln 

begegnen, ist oft eine suturahnliche Linie bemerkbar. Die Fasern sind mehr oder weniger auf iibereinander 

liegenden Plattchen vertheilt (Taf. 4, Fig. 14). Im Verticalschliffe des Stockes 8 nehmen (Taf. 5, Fig. 1; Taf. 4, 

Fig. 14) die Axcn der Faserbiischel einen verticalen Verlauf und zweigen unterhalb neu gebildeter Coenen- 

chymrohren ab. Die Fasern gehen von den Axcn rechts und links mit nach der Oberflache des Stockes 

offenem Winkel ab und verbreiten sich im Gevvebe. Die fruher erwahntc Sutur ist auch hier zu beobachten, 

crstreckt sich also in die Tiefe. Diese Axen haben scheinbar das Aussehen von Canalen im harten Gewebe; 

sie werden von Strtingen amorpher Kalkmasse gebildet, urn welche sich eine etwas granulirte Area opaken 

Gevvcbes zieht, die oft eine Reihe concentrischer Zonen zeigt. Das opake Gevvebe, welches die Axen umgibt, 

setzt sich in die papillenformigen Hervorragungen an der Oberflache des Stockes fort. Das Coenenchym 

besteht aus einer Anzahl Rohren von cylindrischem Innenraume. Sie sind dicht aneinander gedningt und 

1 v.Koch In Palaeontographica, 29. Bd.  1882-83, S. 334, Taf. 43, Fig. 9-11. 
'-' Ortmann in Zcitschr. f. wissensch. Zoologic, herausgeg. von Kolliker und Ehlers, 50. Bd.  1890, S. 293. 
3 Vcrgl. Helioliihes Murchisoni in M. Edwards and Haimc,   British Fossil Corals, Taf. 57,  Fig. 0, and If. interstincta   in 

Ferd. Roemcr, Silurische Fauna d. wcstl. Tennessee, Taf. 2, Fig. 5. 
1 Moscley in Philosophical of Transactions the Royal Society. Vol. 106, part 1, PI. 9, Fig. 17. 
r' Moseley,  1. c.  p. 98, PI. 8,  Fig. 4. 
« Moscley, 1. c. PI, 9,  Fig. 11. 
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mit ihren VVanden an den Beriihrungspunkten vcrschmolzen.  Die Stellen unvollkommener Verschmelzung 
markiren die Axen der Faserbiischel. 

Bei den Arten der Gattung Heliolithes sind die dtinnwandigen, prismatischen »Coenenchymr6hren« 

langs ihrer ganzen Erstreckung innig mit einander vcrschmolzen, den Wiinden feblen die von einer Cen- 

tralaxe ausstrahlenden Systeme radiarer Faserbuschel unci die damit im Zusammenhange stehenden papillen- 
formigen Protuberanzen auf der Oberflache des Stockes. 

Bei den zahlreichen, nahe verwandten Plasmoporen, Proporen, Lyellien etc. findet sich das rohrige 

Coenenchym gar nicht so deutlich, das verticale Element ist verhaltnissmassig schwach entvvickelt und das 

horizontale wuchert wie ein iippiges, blasenreiches Gevvebe. 

Die »Coenenchymrohren« bei der Gattung Heliolithes vermehren sich (Taf. 1, Fig. 7) vorwiegend durch 

Theilung. Bei Heliopora coerulea hat v. Koch1 gezeigt, dass die Coenenchymrohren (Taf. 5, Fig. 1) nicht 

durch Theilung sich vermehren, sondern wie die neuen selbstandig zvvischen den alteren ihren Anfang 

nehmen (Zwischenknospung). 

Bei Heliopora sind keine eigentlichen Septen ausgebildet, vvelche den Zwischenraumen zwischen den 

Mesenterialfalten entsprechen (Taf. 5, Fig. 4). Eine gesetzmassige Beziehung zwischen den gewohnlich in 

der Zahl 12 auftretenden Septen und den 8 Mesenterien existirt nicht, ihre Stellung zu den Mesenterien 

variirt ausserordentlich. Ausserdem ist auch ihre Anzahl Schvvankungen unterworfen, sie kann bis 16 

steigen und in geringerKelchtiefe auf 8 herabsinken. Wir haben cs bei Heliopora mitPseudosepten zu thun. 

Bei den Arten der Gattungen Heliolithes, Stelliporella, Plasmopora etc. vverden constant 12 Septen 

angetroffen, vvelche sich bei einigen Arten zu einer Pseudo-Columella vereinigen. Dieser Thatsache gegen- 

iiber ist die Auffassung, dass auch hier nur Pseudosepten vorhanden seien, durchaus unhaltbar. Die Septen 

setzen bei Plasmopora, Propora etc. ilber die Wand hinaus als Rippen (costac) fort und leiten die Bildung 

eines Costalchoenenchyms ein. 

Auch der ausserliche Vorgang der ungeschlechtlichen Vermehrung der Kelche zcigt nicht unwesent- 

liche Differenzen, obgleich v. Koch sowohl bei Heliopora, als bei Heliolithes und Plasmopora von Coenen- 

chymknospung spricht. Bei Heliolithes brechen einige nahezu in einer Kreisfiache angeordnete Rohrchen 

in ihrem Wachsthum auf einmal gleichzeitig ab, indcm sie sich meistens zugleich mit einem gemeinsamen 

Boden verschliessen, und an ihre Stelle tritt ein gleich in seiner normalen Weise angelegter »Kelch« (Wancl- 

knospung Ortmann's). Bei Plasmopora ordnen sich die Rippen an gewissen Stellen zu radialen, die junge 

Knospe markirenden Septen an (Rippenknospung Ortmann's). Bei Heliopora coerulea2 vcrschmolzen nach 

und nach mehrere Rohrchen miteinander, wodurch ein neuer Kelch zu Stande kommt. 

Es ist cine gangbare Meinung,3 dass die Wandungen der Kelche bei Heliopora unvollstandig und 

vielfach durchbrochen seien, so dass die Coenenchymrohren mit den Kelchcn communiciren, wahrend bei 

Heliolithes die »Kelche« vollig geschlossene, cylindrische Rohren ohne alio Verbindung mit dem »Coenen- 

chym« darstellen. Moseley* schreibt aber ausdrucklich: »Since the tubes of the coenenchym and calicles 

have no lateral connexions with one another except close to the surface of the corallum in, decalcified pre- 

parations they are, excepting at their very upper extremities, entirely separated from another; The 

summits of the cavities of the sacs of soft tissue lining the coenenchymal tubes communicate freely with 

one another and with the cavities of the polyps by means of a system of short transverse canals, which 

cross over the margins of the walls of the calcareous tubes at the lower parts of their mouths (pi. 9, fig. 7).« 

Wir sehen also, eine wirkliche Verwandtschaft von Heliolithes und den verwandten palaozoischen Gat- 

tungen mit Heliopora besteht nicht; wir miissen uns das Thier der Heliolithen vermoge der Ausbildung des 

Septalapparates als einen Polypen mit 12 Mesenterialfachern denken. 

1 v. Koch in Palaeontographicu XXIX, S. 840, Taf. 42, Fig. 29-31. 
2 v. Koch, 1. c. S. 340, Taf. 42, Fig. 23 — 29. 
3 Ferd. Roemer, Lethaea palaeozoica, p. 500. 
4 Moseley,  Philosophical Transactions of the Royal Society.  Vol. 168, part 1, p. 105. 
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Unterschiede zwischen Halysiten und Heliolithen. 

Die Haupteigenthumlichkeit der Gattung Halysites, welche keine Verwechslung rait irgend einer 

anderen zulasst, ist die Verwachsung der Rohrenzellen nur an zwei gegeniiberstehenden Seiten und die 

Aneinanderreihung derselben zu dilnnen, senkrechten Lamellen. Doch hat man es bier nicht mit selbstan- 

digen, rings von der »Kelchwand« umschlossenen Rohren zu thun, viclmehr bildet die »Kelchwand« zwei 

ncben einander herlaufende, wellig gebogene Lamellen, und die Scheidewande zwischen den Polypen- 

kelchen bilden die Zvvischenwande v. Fischer-Benzon.1 Die aussere Lamelle unterscheidet sich 

gewohnlich durch eine etwas dunklere Farbe und durch eine senkrecht zur Wand stehende Streifung. Die 

innere Lamelle und die damit zusammenhangenden Septen erscheinen fein gekornt, graulich gefarbt und 

racist scbarf von der iiusseren Lamelle getrennt. Nach v. Kischer-Benzon sind die Zwischenwiinde von 

verschiedener Art, namlich entweder unregelmassig zellig, Oder aus regelmassigen, durch wagrechte Quer- 

scheidewiinde gcthcilten senkrechten Hohlraumcn gebildct oder endlich die Zwischenwiinde sind dicht, nur 

in seltenen Fallen Hohlraume aufweisend. Die aussere Lamelle fasse ich als Epithek (Aussenplatte v. Koch), 

die innere Lamelle als Mauer auf. Zur Mauer mussen wir auch die Zwischenwiinde rechnen, nachdem es 

v. Fischer-Benzon2 schr wahrscheinlich gemacht hat, dass derselbe Korpertheil des Thieres, welcher 

die Septa ausschieel, auch die Zwischenwiinde gebildet hat. Grande fur diese Auffassung werde ich spater 

anfiihren. 

Bei denjenigen Halysiten, wo zwischen zwei Rohrenzellen sich eine sehr viel kleinere, mit sehr zahl- 

reichen Boden versehene Rohre cinschaltct, besteht eine aussere Ahnlichkeit mit den Heliolithen. Die 

ungeschlechtliche Vermehrung durch Knospung erfolgt aber bei den Halysiten wesentlich abweichend von 

der bei den Heliolithen, welchen Vorgang ich hier mir von den ersteren zu schildern erlaube. 

Oft (indet man bei Halysites'* Kelchreihen, deren eincs Ende noch frei ist. Der letzte Kelch ist dann 

mit Ausnahmc der Stelle, wo er mit der Rcihe verwachsen ist, rings von der Epithek umschlossen, und 

man darf wohl annehmen, dass der aus dem Ei hervorgegangene Polyp auf einer passenden Unterlage 

zucrst eincn ovalen oder kreisformigen Kelch gebildet hat, bestchend aus der die Septa tragenden Mauer 

und der der Mauer sich anschmiegenden Epithek. Wenn sich dann durch Knospung neue Individuen bil- 

deten, so geschah dies von der Mauer aus. Es verschwand an der Knospungsstelle jedesmal die Mauer und 

machte der »Zwischenwand« Platz. Das weitere Wachsthum ging in verschiedener Weise vor sich. Die 

Seitenansicht eines grossercn Stockcs4 zeigt, wie das schnelle Wachsen in die Breite vom hauflgen Ein- 

setzen neuer Knospen abhangt. Die Vermehrung gcht ofter so schnell vor sich, dass die Lamellen ofters 

facherartig aussehen und Quenstedt konnte mit der Loupe verfolgen, wie die Knospen noch unten mit 

ihrem stumpfen Ende bis zur Scharfe von Nadelspitzen zwischen ihren Mtittern fortsetzen. Diese Knospen 

lassen sich nicht von bestimraten M'utterkelchen ableiten, sondern erscheinen ganz und gar als Neubil- 

dungen zwischen schon vorhandenenKelchcn. Es liegt hierin viel Gemeinsames mit derZwischenknospung 

(v. Koch).5 Wie die Figuren bei v. Fischer-Benzon 8 lehren, ist der Sitz der Knospung die »Zwischen- 

wand«, aber kcin Theil derselben geht in die Bildung der Knospe tiber. Wenn die Zellenmtinder bei 

Halysites1 erhalten sind, so ragen die Rander sichtlich hcrvor; auch zichen sich letztere tiber die Ver- 

bindungsstellen fort, so dass ofter eine deutliche Rinne bemerkt wird, die beide Nachbarzellen in Com- 

munication setzte. Diese Rinne ist der Knospungsherd. Wir sehen aus diesen Darlegungen, die Zwischen- 

1 R. v. Fischer-Benzon, Mikroskopische Untersuohungen uber die Struotur der Halysites-Avion und einigcr silurischer 

Gcstcine aus den russischen Ostsecprovinzen. Abhandlungen aus dem Gebietc der Naturwissenschaften, herausgegeben von dem 
naturwissensehaftliehen Verein  in Hamburg. V. Bd. 2. Abth.  Hamburg  1871. 

2 v. Fischer-Benzon, 1. c. S. 15, Taf. Ill, Fig. 3. 
8 v. Fischer-Benzon, 1. c. S. 12. 
•i Quenstedt, Petrefactcnkunde Dculschlands, I.e.  S. 130 u. 131, Taf. 148, Fig. 6 a, 6b. 

5 v. Koch, Palacontographica, XXIX, 1. c. S. 343, Taf. 43, Fig. 2b. 
15 v. Fischer-Benzon, 1. c. Taf. 1, Fig. 3. 
7 Quenstedt, Petrefactcnkunde Dcutschlands, 1. c. S. 125. 
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wiinde der Halysiten und die Cocnencbymrohrcn dcr Heliolitbcn verhalten sich in Bezug auf die Knospung 
ganz different. 

Die Knospung geschieht nicht nur am Ende einer Kelchreihe oder zwischen zvvci Kelchen, sondern 

auch bei einigen Arten an jedem beliebigen Punkte der Peripherie eines Kelches, so class die Gestalt dcs 

Kelches in mannigfacher Weise alterirt wird, sie kann sogar viereckig oder dreieckig werden. Haufen sich 

die Knospen an der Peripherie und zwischen den Kelchen, so wird die Verbindung der Kelchc eine sehr 

innige, es fehlen Reihen und Netze, die Kelche stehen dann allseitig so zusammen gedrangt, dass nur kleinc 

meist dreieckige Zwischenraume bleiben wic bei Halysites compactus Rominger.1 Der Korallenstock die- 

ser Art ist eben nur eine Form, wie sie durch Einsetzen neuer Kelchc so leicht entstehen. Die »gemeinsame 

Wand« des Stockes bildet das als Epithek angesprochene Gebilde. Sie klcidct auch die erwahnten drei- 

eckigen Zwischenraume aus. Obige Betrachtung lehrt uns ferner, dass die »gemcinsame Wand« der Haly- 

siten als Fortsetzung der Umwandung dcr einfachen Jugendform anzuschen ist. Dass diese Wand als 

Epithek (Aussenplatte v. Koch) aufzufassen ist, lehrt Folgendes. Wo in ihr cine Structur zu crkennen ist, 

sieht man Kalkfasern, die von aussen nach inncn verlaufcn. Der Verlauf der Fasern deutct an, dass die 

Wand von aussen nach inncn sich verdickte, dass die iiltesten Theile nach aussen liegen, somit diese 

Wand eine Ausscheidung der ausseren Korperwand darstellt. 

Die Septen bilden keine ganzen Lamellen, die den Kelch von oben bis unten clurchziehen, sondern cs 

sind kleinc Zapfen von rundlichem oder ovalem Querschnitt. Doch bemerkt man bei Halysites esckaroides 

eine schmale Lamelle, an der diese Zapfen dann dornartig hervorspringen (Taf. Ill, Fig. 3 bei v. Fischer- 

Be nzon). Die Septen tretcn durch scitliche Verschmelzung in Verbindung, es entsteht so cine compaete 

Umwandlung (falsche Mauer), welche dieselbe feinkornige Structur wie die Septen zeigt. 

Dass die Zwischenwand noch zur Mauer gerechnet werden muss, dafiir geben die Figuren auf Taf. 2 

und 3 bei v. Fischcr-Benzon geniigende Anhaltspunkte. 

Systematische Stellung der Halysiten. 

Die Knospenbildung, der Bau der Zwischenwandc, die Structur der Epithek unterscheidet die Gat- 

tung Halysites vvesentlich von den iibrigen Reprilsentanten der tabulaten Korallen. Hiczu kommt noch die 

Entwickelung der Septa.2 Das Inncre des Kelches zeigt 12 Septa, die cinige besondere Eigenthtlmlich- 

keiten darbieten. Bei einigen Halysites-Arten vcrschmelzcn sie namlich mit ihren Enden zu eincr Pseudo- 

Columella. Bezeichnet man die Endsepta mit 1 und 7 und nun die dazwischen liegenden dcr Reihe nach 

mit 2, 3, 4, 5, 6 und 8. 9, 10, 11, 12, so sind die mit ungeraden Zahlen bezeichneten vor den anderen 

ausgezeichnet. Die Endsepta 1 und 7 hangen innig mit den Zwischcnwiinden zusammen und sind durch- 

gehends etwas heller gefarbt als alle iibrigen; die mit 3, 5 und mit 9, 11 bezeichneten sind langer als die 

iibrigen und die falsche Columella wird dadurch gebildet, dass diese zunachst mit ihren Enden ver- 

schmelzen. Die Septa zeigen also ganz abweichend von den iibrigen Tabulaten cine Neigung zur seitlich 

symmetrischen Anordnung. Diese Thatsachcn berechtigen wohl die Aufstellung einer besonderen Familie 

Halysitidae fiir die einzige Gattung Halysites. 

Unterschiede zwischen Favositiden und Syringoporiden. 

An die Favositiden schlicsst Nicholson :! die Syringoporiden als eine nahe verwandte Familie an 

trotz der auffallenden Verschiedenheit beider in der ausseren Erscheinung. »The hollow connecting-pro- 

cesses of Syringopora are morphologically nothing more than mural pores as existing between corallites 

which  are  not in actual contact, and, like mural pores, they place the visceral chambers of contiguous 

1 Rominger, Geological Survey of Michigan. Vol. Ill, part 2, Palaeontology,  Corals,  1876, p. 79, Taf. 20, Fig. 3. 
2 v. Fisch er-Benzon, 1. c. S. 12. 

3 Nicholson, On the Structure and Affinities of the Tabulate Corals of the Palaezoio Period. London 1870, p.213. Nichol- 
son andLydekkcr, A Manual of Palaeontology,  Vol.1,  1889, S. 319 u. folg. 
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tubes in direct communication.* Dcnken wir uns die dicht an einander liegenden Zellen eines Favositen 

auseinander gezogen, so sollen aus den Wandporen Querrohren werden, wie wir sie bei Syringopora lin- 

den. Aber diese Anschauung ist nicht unanfechtbar. Die Wandporen der Favositen stellen Unterbrechun- 

gen der Wand vor und das primare Mauerblatt (v. Koch) ' umgrenzt das Lumen der Pore in der Mitte, 

wie die secundaren Verdickungen dcs primaren Mauerblattes dasselbe beiderseits nach aussen begrenzen. 

Bei Syringopora 2 zeigen die Querrohren aussen das primare Mauerblatt, innen dessen secundare Ver- 

dickung. Sollten beide homologe Bildungen vorstellcn, so miisste die Wandpore langs ihrcr ganzen 

Erstreckung den Ban der Querrohre von Syringopora vviedergeben, das ist aber nicht der Fall. Die Quer- 

rohren bei Syringopora sind Ausstulpungen der Leibeshohle, die Wandporen der Favositen sind Unterbrc- 

chungen in der Begrenzung der Leibeshohle. Bei Syringopora knospen die neuen Kelche aus den Quer- 

rohren hervor (Stolonenknospung), bei den Favositen geschieht die ungeschlechtliche Vermehrung durch 

Zwischenknospung (v. Koch) und die Knospe zeigt in ihren ersten Anfangen nicht die geringste Verbin- 

dung mit den Wandporen, wie es sein miisste, sollte die erwahnte Beziehung wirklich bestehen. Erst ver- 

haltnissmassig spat tritt der Tochterkelch mit den ihn umgebenden altercn Kelchen durch die Mauerporen 

in Verbindung. 

Es kommt bei Chonostegites vor, class die Rohrenzellen sich in gewissen Theilen des Stockes unmit- 

telbar bcriihren, dann sind nach Nicholson3 die Wiinde von Mauerporen in grosser Zahl durchbohrt 

und cine Trennung von Michelinia ist schwer moglich. Der Bau dieser Mauerporen wtirde die zu losende 

Frage entscheiden. Ich will hier nur darauf hinweisen, dass diese Mauerporen bei Chonostegites jedenfalls 

ein Ersatz der hohlen horizontalen Ausbreitungen sind, somit Aussttilpungen der Leibeshohle vorstellen. 

Die Wandporen von Michelinia entsprechen jenen von Favosites, sie sind Unterbrechungen in der Begren- 

zung der Leibeshohle. Wir kommen somit zu dem Schlussc, die Wandporen der Favositen und die Quer- 

rohren von Syringopora sind sowohl morphologisch als physiologisch ganz verschiedene Gebilde, cine 

Verwandtschaft zwischen Favositiden und Syringoporiden besteht nicht. 

Syringoporiden. 

Der Korallenstock von Syringopora Goldf. ist aus langen, etwas hin und her gebogenen subpar- 

allelen cylindrischen Rohrenzellen gebildct, welche durch horizontale Rohren mit einander in Verbindung 

stehen. Im Innern der Rohrenzellen befinden sich unregelmassig trichterformige Boden, welche auch in 

die Querrohren fortsetzen. Die Sternlamellen sind durch Rcihen von Dornen angedeutet. Bei Syringopora 

tabulata * bilden die an den benachbarten Rohrenzellen auf gleicher Hohe stehenden wirtelformig angc- 

ordnetcn Querrohren zusammenhangend durch den ganzen Korallenstock fortlaufende Lamcllen. Die Ver- 

einigung der Querrohren geschieht durch die expansions murales. 

Mit Syringopora tabulata vergleichen M. Edwards und Haimc die Gattung Thecoslcgiles.-' Romin- 

ger halt die typischeArt, ThecostegilesBouchardi, nur filr cine besondere Entvvicklungsform der genannten 

Syring. tabulata. 

Syring. tabulata fiihrt uns weiter hintiber zu der Gattung Chonostegites E. et H.<! Die cylindrischen 

Rohrenzellen stehen hier parallel neben einander und sind in gewissen Abstanden durch hohle, horizon- 

tale Ausbreitungen unter einander verbunden. Die letzteren, in den benachbarten Rohren auf gleicher 

Hohe stehend, bilden  horizontale, durch   den  ganzen Korallenstock fortlaufende Lamellen.   Die hohlen, 

i v. Koch, Palacontographica, XXIX, Taf. 42, Fig. 1-7. 
2 SchliUer, Anthozocn dcs rhcinischen Mitteldcvon. Abhandl. z. geol. Spccialkartc von Prcusscn und den Thiiringisohen 

Staatcn, lid. VIII, Heft 4, Taf. 15, Fig. 3, Syringopora cifcliensis Schluter. Kommen die Rohrenzellen zur Beruhrung, so wird die 
Ubereinstimmung des Baucs der Wand mit derjenigen von Favosites ersichtlich. 

3 Nicholson, Tabulate Corals of the Palaeozoic Period, p. 157. 
1 Roemer, Lethaea palaeozoica, p. 493. — M.Edwards ctllaime, Polyp, foss. terr. palaeoa., p. 288. Tab. 15, Fig.3,3«, 

3 b, — Nicholson, Tabulate Corals of the Palaeozoic Period  1879, p. 210. 
5 M.Edwards ctllaime, Polyp, foss. terr. palaeoz. p. 297  und Rominger, Geological Survey of Michigan, p. 84. 
c Roemer, Lethaea palaeozoica, p. 450. — Nicholson, Tabulate Cor., p. 152, PI. VIII, Fig. 2 — 1c. 
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horizontalen Ausbreitungen lassen auf der Oberseite polygonale Felder erkennen, vvohl die Grenzen der 

einzelnen Kelche. Die Boden bilden in den Rohrenzellcn ein Blasengewebc und setzen wie bei Syringopora 

auch in die horizontalen Ausbreitungen fort. Neue Rohrenzellen sprossen zwischen den alten aus den hori- 

zontalen Ausbreitungen hervor wie bei Syringopora aus den Querrohrcn. Hiemit erscheinen die Querrohren 

sowohl als die hohlen horizontalen Ausbreitungen als seitliche Fortsetzungen der Visceralhohlen der Roh- 

renzellen. Eine wichtige Beobachtung ist bei M. Edwards und Hairne 1 verzeichnet. Septenartige Streifen 

(stries) erscheinen bei Chonostegites Clappi, der einzigen Art dieser Gattung, auf den horizontalen Aus- 

breitungen zwischen den polygonalen Grenzen der einzelnen Personen und den cylindrischen Rohrenzellen. 

Ob sie trabecular wie die Septen sind oder nicht, bleibt zu untersuchen. Hiemit ist eine Beziehung zu 

Syringophylltmt2 gegeben. 

Bei Syringophyllum werden die senkrecht neben einander stehenden und durch Zwiscbenraume 

getrennten Rohrenzellen in gewissen Abstiinden durch horizontale, radial gefaltete, halskrausenformig die 

Rohrenzellen umfassende Ausbreitungen mit einander verbunden. Die radialen Falten der horizontalen 

Ausbreitungen entsprechen den Septen im Inncrn der Rohrenzellcn. Jede dieser Ausbreitungen besteht aus 

zwei parallelen Lamellen und zwischen den Lamellen, also im Innern der horizontalen Ausbreitungen, ver- 

laufen den Grenzen der radialen Falten entsprechendc senkrechte Scheidewande. Durch wirtelformig 

gestellte senkrechte schmale Offnungen stehcn die Rohrenzellen mit den Hohlraumen der horizontalcn 

Ausbreitungen in Verbindung oder besser die radial gestellten Facher mi'mden in den Innenraum der Roh- 

renzellen ein. Die horizontalcn Ausbreitungen der verschicdenen Rohrenzellen stehen auf gleicher Hohe 

und bilden in ihrer Vercinigung wagrechte, durch den ganzen Korallenstock zusammenhangend sich fort- 

erstrcckende Schichten. Auf der OberfMche des Korallenstockes stehen die zerstreut stehenden kreis- 

formigen Kelche ringformig vor und die radial gefalteten horizontalen Ausbreitungen stosscn mit den 

angrenzenden in mehr oder minder deutlich vorstehenden geraden Nahten zusammen unci bilden so funf- 

oder sechsseitige Felder. Die Knospen entwickeln sich aus den horizontalen Ausbreitungen. Die Innen- 

flachc der Rohrenzellen zeigt 24 Septen, welchc abcr keine grosse Breite haben, sondcrn nur wie Langs- 

streifen erscheinen. 

Man hat angenommen, dass Syringopora mit Tubipora vcrwandt sei und demgemass die Syringopo- 

riden zu den Alcyonaricrn gehoren, Der grossen Ahnlichkeit in der ausseren Form steht abcr cine voll- 

stiindige Verschiedenheit in der feincrcn Structur des Skeletes gegentiber. Das Geriist von Tubipora ist aus 

Kalknadeln, wie sie bei Alcyonaricrn vorkommcn, aufgebaut unci uberdies ist das ganze Sklerenchym von 

feinen, abcr unzwcifelhaft vorhandenen Porcn durchsetzt, wahrend ein solcher Bau Syringopora fremd ist. 

Die Syringoporiden bilden eine sclbststandigc Abthcilung unter den Tabulaten. 

Die Beziehungen der Favositiden zu den Poritiden und zu Heteropora Neozelandica Busk. 

Man hat in neuerer Zeit die Favositiden mit den Poritiden unter den Hexacoralliern in Verbindung zu 

bringen gesucht.8 Diese Auffassung wurde schon vor viclcn Jahrcn von Dana in scinem grossen VVerke 

liber Korallen begriindet, fiel aber clcr Vergcssenheit anheim, bis sie von Veri 11 4 neuerdings mit Nach- 

druck vertrctcn wurde. Vom geologischcn Standpunktc aus stellen sich dieser Auffassung auch keine 

Schwierigkeitcn entgegen. 

1   M. Edwards  ctHaime,  Polypicrs  fossiles  terr. palacox.  Archives  du  musec d'histoire naturcllc   1851.  Tome V, p. 299. 
i Roemcr, Lethaca palaeozoiea pag. 527 und F. Roomer, Fossile Fauna d. silur. Diluvialgescbiebc von Sadewitz bei 

Gils in Nieder-Schlesien,  1861, pag. 20, Taf. 4, Fig. 2a, 2b. 

3 Zittel, Handbuch der Paleontologie, 1. Bd. l.Abth. 1870-1880, p. 280, Nicholson and Lydekker, A Manuel of 
Paleontology, vol.1, 1889, p. 312, Waagen and Wentzel, Salt-Range Fossils, 1. Productus-Limestone Fossils, Nr. 6, Coelentc- 
rata. Palaeontologia Judica, Ser. XIII, 1880, p. 885 u. folg. Lindstrocm. On the Affinities of the Anthozoa Tabulata in Ann. 
Mag. nat. hist. Ser. IV Bd. 18,   1870, p. 16. 

•»  Verill, On the affinities of palaeozoic tabulate corals with  existing species. Amcrie. Journ. 1872. Vol. CII1, p. 187. 
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Die Gattung Favosites Lam. ist ungcmein hiking im Silur und Devon und setzt bis in den Kohlen- 

kalk fort. Die verwandtc Gattung Pachypota Lindstr. ist aus silurischen, devonischen und permischen l 

Schichten bekannt. Die Gattung Koninckia Edw. and H.,2 vvelche von Favosites bauptsachlich durch ihre 

grossercn und mehr genaherten Wandporen abweicht, und von den Autoren in die Unterfamilie Favositinae 

gestellt wird, erscbeint in der oberen Kreide. Ob die von Kent3 beschriebene recente Gattung Favositi- 

pora wirklich mit Favosites verwandt ist, lasst sich nicht mit Sicherheit ermitteln. Die von Kent gelieferte 

Bcschreibung ist unvollstandig, der mikroskopische Bau der Kelchwand, die Beschaffenheit der Septen, 

sovvie der Bdden wird nicht genauer angegeben. Von Favositipora soil nach Kent eine devonische oder 

Kohlenkalk-Species vorkommen. 

Die Favositiden bilden Colonien, aus mehr oder weniger langgestreckten, meist polygonalen Zellen 

zusammengesetzt, deren VVandungen sich unmittelbar aneinander legen. Man unterscheidet an ihnen ein 

gemeinsames primares Mauerblatt, das sich nach dem Innenraume der Zelle zu secundar verdickt. Die 

Mauer besteht aus einer homogenen Kalkmasse, die hdchstens in ihren secundaren Verdickungen eine 

radiare oder concentrische Streifung erkennen lasst, welch letztere als Wachsthumserscheinung aufzu- 

fassen ist. Die Wand wird von runden Offnungen, den sogenannten Mauerporen, durchbrochen. 

Bei den Poritidcn dagegen sind die Mauer, die Septen etc. an ihrem Oberrande gekornt, d. h. aus 

Trabekeln aufgebaut und die Wandporen entsteben durch unvollkommene Verschmelzung der Trabekeln. 

Dieser Umstand fallt umsomehr in's Gewicht, als die palaozoischen Gattungen Protaraea M. E. et H. und 

Stytaraea Seeb. * gleichfalls gekdrnte Septen und Mauern aufweisen und hicdurch den Aufbau des Ske- 

lettes aus Trabekeln verrathen. Dieser Unterschied zwischen Favositiden und Poritiden fallt, wie schon 

Neumayr8 betont, sebvver in dieWagschale gegeniiber der Ubereinstimmung, die sich in der Ausbildung 

der Septaldonen, der Cjuerbckien und der ungeschlechtlichen Vermehrung durch Zwischenknospung aus- 

spricbt. 

Eine bessere Ubereinstimmung mit den Favositiden zeigt die lebende Heteropova Neozelaudica. " Die 

Art der ungeschlechtlichen Vermehrung, der mikroskopische Bau der Kelchwand, die dornfdrmigen Septen, 

die horizontalen Querboden und die Mauerporen erinnern an Favosites. Ware die genannte Heteropova im 

Silur oder Devon gefunden worden, so wurde man sie ohne Bcdenken zu den Favositiden gestellt haben. 

Uber die Frage, ob Heleropora Neozelaudica als Koralle oder als Bryozoe anzusprechen sei, ist viel 

geschrieben worden. Das Thier, welches diesen Stock erzeugte, ist unbekannt. Aber nach der Art der 

ungeschlechtlichen Vermehrung zu schliessen, haben wir es mit einer Koralle und nicht mit einer Bryozoe 

zu thun; Bei unzweifelhaften Bryozoen 7 werden die Knospcn nur in den peripherischen Theilen der Colo- 

nic gebildet, ein Wachsthum findet nur an den Grenzen der ganzen Colonie statt (z. B. bei Berenicea), 

oder in baumformigen Stocken nur an der Spitze der Zvvcige (wie bei Entalophora). 

Bei den Favositiden werden Knospcn im ganzen Bereiche der Colonie (in den Ecken zusammenstos- 

sendcr Kelchc) crzeugt, ihre Zahl steigt und fallt mit dcr besseren oder schlechteren Ernahrung. Dieser 

Umstand bedingt den schlagenden Contrast der Oberflache der Biyozoen und der Favositiden. Wahrend 

bei den Favositiden liberal] kleine Kelchc mit grossen vermischt erscheinen, sind bei unzweifelhaften Bryo- 

zoen die kleinen Zellen nur im peripherischen Theile der Colonic zu finden, die iibrigen Zellen des Stockes 

sind alle von gleicher Grdsse.   Machen wir einen Langsschnitt durch einen Zweig einer baumformigen 

1 Waagcn and Wentzel 1. c. p. 846. 
2 Nicholson,  Tab. Corals  of the Palaeozoic  Period,   p. 45  und Milne Edwards ct Haimc,  Monogr, polyp, loss.   tcrr. 

palaeozoiques p. 153. 
3 Kent,   On an existing Coral,   closely allied to the Palaeozoic genus Favosites in Ann. and Mag. Nat. Hist.   1876, ser. IV, 

vol. 6, p. 384. 

t Zeitschr. d. deutsch. geolog. Gcscllschai't,  1866, S. 304, und 1870, S. 28. 
6 M. Neumayr, Die Stiimme des Thicrrcichcs.  1. lid.   1889. S. 314. 
<> Nicholson in Ann. and Mag. Nat. Hist. Ser. V,  Bd. 6.  1880, p. 329. 
7 Waagen and Wentzel, Salt-Range Fossils, 1. c. p. 856. 
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Bryozoencolonie,1 so finden wir, dass alle Zellcn ihren Ursprung in regelmassiger Weisc von der imagi- 

naren Axe aus nehmen, schwach aufsteigen und dann seitwarts biegen, um die Oberflache des Zweiges zu 

erreichen. Da schicben sich keine Brutzellen zwischen altere Zellen cin, die Knospung bleibt bcschrankt 

auf den peripheren Theil der imaginaren Axe und die Unterscheidung eines centralen und eines peripheral 

Theiles der Zvveige, wie sie z. B. bei baumformigen Stocken von Pachypora gemacht werden kann, ist 

unmoglich. Bei unzweifelhaften Bryozoen ist die Knospenbildung sowohl der Zeit als dem. Orte nach 

beschrankt. Sie flndet nur in der Jugendpcriode des Mutterthieres und nur an einer bestimmten Seite des 

Thieres statt. Dcr Knospungsherd liegt immer der Zcllenmiindung in gleicher Weise gegentiber. In krie- 

chenden Colonien ist der Knospungsherd nach abwarts, in baumformigen Stocken ist er nach innen, gegcn 

die Axe des Zweiges gekchrt. Damit hangt auch die Anordnung dcr Zellen in parallelen Reihen bei baum- 

formigen Bryozoenstocken zusammen. Bei denFavositen konnen sich Knospen an alien Seitcn des Thieres 

bilden, gewohnlich schieben sich die Knospen zwischen zwei oder mehr benachbarte Kelche ein, so dass 

man nicht sagen kann, von welchem Kelche dieKnospe abstammt. Demgemass ist die Anordnung derKelch- 

offnungen auf der Oberflache des Stockes eine regellose. In alien diesen bisher crwahnten Punkten schliesst 

sich Heteropora Neozelandica wohl an die Favositiden, nicht aber an unzweifelhafte Bryozoen an. Sollte 

sich das Thier von Heteropora Neozelandica wider Erwarten als eine Bryozoe erweisen, dann miissten 

auch die Favositiden zu den Bryozoen gestellt werden unci Dollfuss's Ansichten fiber diese Frage wurden 

vollkommen bestatigt. 
So viel scheint klar, Heteropora Neozelandica bildet einen lebenden AuslJiufer der Favositiden. 

Araeopora Nich. u. Eth. jun. und die Poritiden. 

Am meisten Ahnlichkeit mit den Poritiden, namentlich mit Alveopora Quoy et Gaimard, hat die 

von Nicholson und Etheridge jun.2 fur eine Form aus carbonischen oder devonischen Schichten 

Queenslands aufgestellte Gattung Araeopora, welche spiiter von Waagen und Wentzel8 aus dem 

Middle und Upper Productus-Limestone (Perm) dcr Salt-Range und von Freeh* aus den Triasschichten 

der Alpen erwahnt wird. Die Wandungen der einzelnen Kelche sind bei Araeopora nicht von einander 

geschieden, sondern sic bestchen aus zusammenhangendem, schwammigem Kalkgewebe ohne Spur eines 

primaren Mauerblattcs. Der spongiose Bau der Kelchwande ntihert Araeopora mehr den Poritiden als den 

Favositiden, und das Auftretcn von Querboden und die dornformige Entwicklung dcr Septen bekundet 

eine gewisse Verwandtschaft zu der von der Eocan- bis Jetztzeit verbreitetcn Gattung Alveopora. P>ci 

aller Ahnlichkeit zwischen Araeopora und Alveopora macht Neumayr 5 doch auf einen wichtigen Unter- 

schied aufmerksam. Die senkrecht zur Oberseitc der Wand vcrlaufenden Kornerreihen bei Alveopora 

weisen auf das Vbrhandenscin von Trabekeln hin, und die netzformig durchlocherte Wand oder die 

Wandporen entstehen durch unvollkommene Verschmelzung der Trabekeln. Bei Araeopora durchzichen 

unregelmassig gewundene Canale (Wandporen) die Mauer, bei vollstandiger Abwesenheit von Trabekeln, 

und bedingen den locherigen Bau der Wand. Die Wandporen von Araeopora sind den Poren von Alveo- 

pora nicht homolog, die angcnommenc Vcrwandtschaft" zwischen bcidcn Gattungen rcducirt sich auf 

eine aussere Ahnlichkeit. 

Somphopora Lindst. und die Poritiden. 

Rei der Gattung Somphopora sind die Kelche polygonal, die Wandc, vcrsehen mit primarcm Mauer- 

blatte, sind  dick^ durch grosse Locher undcutlich  gitterformig.   Die  sechs Septen   bestchen   aus  nicht 

i Zittel, Handbuch dcr Palaontologic,  1. Bd.  1. Abth.  1876-1880, S. 585. 
2 Nicholson, Tabulate Corals of the Palaeozoic Period p. 165. 
3 Waagen and Wentzel, Salt-Range Fossils I.e. p. 838. 
4 Freeh,  Die Korallenfauna der Trias, in Palaeontographica  herausgegeb. von K. A. v. Zittel, 37. 13d.  1890-1801, S. 113. 
•'  Neumayr,  Stamme  des Thicrreiches,  S. 295 und S. 314. 
(; Waagen and Wentzel  i. c.  p. 836. 
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zusammcnhangenden, etvvas entfernten, spitzen Zacken, welche in derMitte des Ketches nicht zusammen- 

laufen. Die Boden sind sehr diinn, unregelmassig von einander entfernt. Lindstroem ' halt Somphopora 

auf's engste rait Alveopora vervvandt. Somphopora unterscheidet sich von Alveopora durch das Vorhan- 

densein von nur sechs Septen, welche kein columellaahnliches Gevvebe in der Kclchmitte bilden, wahrend 

bei Alveopora 2 ausser den sechs sich in der Kelchmitte begegnenden Hauptsepten auch kleinere von der 

zweiten Ordnung vorhanden sind. Bei Alveopora sind ausserdem die Wande sehr diinn, sichtbar nicht 

doppelt (d. h. ohne primares Mauerblatt), ganz durchlochert und die Boden unvollkommen entwickelt. Der 

durchgreifendste Unterschied ist aber der: das Skelet von Somphopora besteht aus einer homogenen com- 

pacten Kalkmasse, das von Alveopora ist aus Trabekeln zusammengesetzt; damit steht im Zusammen- 

hange: die Wandporen von Somphopora sind von der feineren Structur der Wandung ganz unabhangig, 

die Wandporcn von Alveopora dagegen entstehen durch unvollkommene Vcrschmelzung der Trabekeln. Es 

ist somit kein Grund vorhanden, Somphopora untcr die Poritiden einzureihen. 

Araeopora Nich. u. Eth. jun., Somphopora Lindst. und die Favositiden. 

Die Wandporen von Araeopora und Somphopora sind wie die der Kavositen von der feineren 

Structur der Wandung ganz unabhangig, somit einander homolog. Neumayr3 betrachtet Araepara als 

eine Nebenform mit schvvammigem Wandbaue, welche sich zu den Favositen ahnlich verhalt wie Calo- 

stylis zu den Cyatophylliden. Die Structur der Wand bei Somphopora (d. h. das prinuire Mauerblatt und 

seine sccundiiren Verdickungen) ist in Ubcrcinstimmung mit Favosites und Verwandten. Auch den Sep- 

taldornen von Somphopora begegnen wir bei den Favositen wieder. Der sonstige Bau von Somphopora 

ist aber so abweichend von den Favositen, dass es wohl nicht gcstattet ist, Somphopora unter die Favo- 

sitiden einzureihen. 

Die Beziehungen der Chaetetoiden zu den Favositoiden. 

Die Chaetetoiden im Sinne Neumayr's* umfassen die Chaetetiden, Tetradiiden und Monticuliporiden. 

Wir betrachten zunachst die Monticuliporiden. Die Gattung Monticulipora d'Orb., vorwiegend im Silur 

vcrtreten, taucht in der Untergattung Monotrypa Nich. weiter im Devon, in den alteren pcrmischen 

Schiehten (Lo\yer Productus-Limestonc) der Salt-Range ,r' und in der Trias der Alpen 6 auf. Unter den 

Kreidekorallen turonen Alters von Mte. Pandelaro in Serbien konnte ich eine Art dieser Gattung zuge- 

horig nachweisen. Dieser Nachwcis bestarkt mich in der Meinung, dass unter den aus der Jura- und 

Kreideformation beschriebenen Heteropora-Formen sich auch Monli'eiilipora-Arten befmden, wie die 

Figuren bei Quenstedt7 u. s. w. lehren. Auch hier haben wir langgestreckte, diinne Zellen, die sich 

mit ihren Wandungen unmittelbar aneinander legen, und wir konnen unter ihnen kleinere und grossere 

Rohren unterscheiden; die kleineren Rohren (Brutzellen) nehmen naeh der Oberflache des Stockes rasch 

an Breite zu und erreichen den Durchmesser der grossen. Es flndet ungeschlechtliche Vermehrung durch 

Zwischenknospung statt. Im Inncrn der Zellen sind wohlentwickelte Boden vorhanden. Septaldorne und 

Wandporen sind nicht nachgewiesen. In alien diesen Mcrkmalen ist die Ubereinstimmung mit Monticuli- 

pora. eine vollkommene, so dass wir mit gutem Rechte solch' ausgebildete Heteroporen zu den Monticuli- 

poriden stellen durfen. Wir sehen daraus, dass unter dem Namen Heteropora gar Mancherlei zusammen- 

1 Lindstroem, Obersilurisohe Korallen von Tshau-Tien, v. Richthofen, China IV, S. 51. 
3 Alveopora nidi's Rcuss (Zittel, Handbuch der Palaontologic, 1. Bd., I. Abth., S. 238) besitzt wie Somphopora daedalca 

Lindst, sechs stachelartige Septen, welche kein columellaahnliches Gcwebe in der Kelchmitte bilden. 
3 Neumayr, Stamme des Thierreiches, S. 315. 
d Neumayr, 1. c. S. 327. 

•> Waagen and Wentzel, 1. c. p. 87G. 
8 E. Haug, Ubcr sogenanntc Ghactctcs aus ttl$sozoisohen Ablagerungcn in .lahrb. f. Min., Geol. u. Paliiont. 1883, 1. Bd. 

S. 172. 
7 Quenstedt, Pctrel'actcnkunde Deutschlands, I.e. Tat. 151, Fig. 72 {Heteropora ramosa, Brauner Jura o); Zittel, Handb. 

d. Palaontologic,  1. Bd.,  1. Abth.,  S. 611 (Heteropora puslulosa). 

Ucnkschriften der mathem.-naturw. CI. LXII. Bd. (53 
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geworfen worden ist, und es ist die Frage erlaubt, ob es auch lebende Monticuliporen gibt, Zwischen 

F'avositiden und Monticuliporiden ist in Wirklichkeit nur ein Unterschied vorhanden, dass namlich bci 

den ersteren Wandporen vorhanden sind, bei den letzteren nicht. Oft lassen sich in Folge des ungiln- 

stigen Erhaltungszustandes, oder der sparsamen und schwachen Entwicklung der Wandporen dieselben 

schwer nachweisen, so dass man bei Untersuchungen von Monticuliporen in Bezug auf Wandporen den 

Eindruck erha.lt, beide Gruppen gehen ineinander iiber. Nachdem auch die Monticuliporen in der Art der 

ungeschlechtlichen Vermehrung vollkommen mit den Favositcn iibereinstimmen, so unterliegt es keinem 

Zweifel, dass die Auffindung des Thieres von Heteropora Neozelandica die systematische Stellung nicht 

bios der Favositoiden, sondern auch der Monticuliporiden entscheiden wiirde. 

Den Vertreter der Chaetetiden bildet die Gattung Chaetetes Fischer v. Waldheim. -Als Lindstroem, 

Dybowsky und Nicholson eine kritische Bearbeitung der tabulaten Korallen vornahmen, wurden dem 

Genus Chaetetes viele unrechtmassig beigezahlte Arten zu Gunsten der Monticuliporiden entzogen. In der 

Fassung Nicholson's 1 ist das Genus Chaetetes namentlich auf einige Arten desKohlenkalkes beschrankt; 

verspatete Nachziigler sind durch die Untersuchungen von Freeh l noch aus der Trias und von Haug 8 

aus dem Jura der Alpen bekannt geworden. Die typische Art ist Chaetetes radians Fisch. Septen und 

Wandporen fehlen, die Wandungen der aneinander stossenden Zellen sind vollstandig mit cinander ver- 

schmolzen, so dass man auch im Diinnschliffe unter dem Mikroskope kein primarcs Mauerblatt wahr- 

nehmen kann. Hierin gleicht Chaetetes den axialen Theilen von MonticuIipora-rAwc\gcn, wo die Mauer auf 

das primare Mauerblatt reducirt erscheint und die secundaren Verdickungen fehlen. Ein Unterschied liegt 

nur in der ungeschlechtlichen Vermehrung, welchc bei Chaetetes ausschliesslich durch Theilung, bei 

Monticulipora vorwiegend durch Zwischenknospung erfolgt, wahrend Theilung, obwohl vorhanden, doch 

zurucktritt. Chaetetes Beneckei H aug zeigt undurchbohrte, vollstandig verschmolzene Wande. Die Wande 

zeigen 2—5 septenahnliche Ausbuchtungen, welche kein anderer Chaetetes in so hohem Masse zeigt und, 

wie Lonsdale zuerst ausgesprochen hat, auf den Anfang einer Theilung hindeuten. Diese Ausbuchtungen 

bei Chaetetes Beneckei erinnern an Tetradium minus Saff. aus dem Silur. Als wesentlicher Unterschied 

zwischen Chaetetes und Tetradium^ wird angefuhrt, dass dieZellwandungen von Tetradium nicht einfach, 

sondern aus zwei Lamellen zusammengesetzt sind, d. h. ein primares Mauerblatt erkennen lassen. Doch 

liegt hierin kein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gattungen. Die einfachen Wande von Chaetetes 

entsprechen den Wanden des centralen Theiles eines Monticulipora-Zwciges, und die doppelten Wande 

von Tetradium den Wanden des peripheren Theiles desselben Monticulipora-Zweiges. Ich meine, das 

Vorhandensein oder Fehlen eines primaren Mauerblattes kann nicht als ein Merkmal von hervorragender 

Bedeutung betrachtet werden, zudem bei Monticuliporiden 5 an demselben Querschnittc die Auflosung des 

primaren Mauerblattes in einzelne Punkte und schliesslich das vollstandige Fehlen constatirt werden kann. 

Chaetetes und Tetradium miissen jedenfalls in eine Familie gestellt werden. Oder will man, wie Neu- 

raayr,6 von einer besonderen Familie der Tetradiiden sprechen, so muss dieselbe unmittelbar den Chae- 

tetiden angereiht werden. 

Das Ergebniss dieser Betrachtung ist demnach, dass die Chaetetiden, Tetradiiden und Monticulipo- 

riden eine natiirliche Gruppe bilden, deren systematische Stellung eng verkniipft ist mit jener der Favo- 
sitoiden. 

1 Nicholson, On the Structure and Affinities of the tabulate Corals of the palaeozoic Period. London  1879, p. 260. 

2 Freeh in Palaeontographica, herausgeg. von Zittel, 37. lid.  1890-01, S. 101,  106,  109 und 110. 
3 Haug im Ncuen Jahrb. f. Min.,  Geol. u. Palaontol.  1883, Bd. I, S. 174. 
4 Nicholson, On the Structure and Affinities of the Genus Monticulipora and its Subgenera. London  1881, p. 85. 
'•' Waagen and Wentzel, I.e. Taf. 110 und 111. 
« Neumayr, Stamme des Thierreiches,  S. 317. 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



Zoantharia tabulata. 499 

Die Heliolithoiden. 

Die Heliolithoiden umfassen die Heliolithinen, Plasmoporiden und Fistuliporiden. Die Heliolithinen und 

Plasmoporiden werden vonNeumayr1 unter dem Namen Heliolithiden zusammengefasst. Wohl schliessen 

sich die Plasmoporiden in Zahl und Ausbildung der Septen an die Heliolithinen an, sie unterscheiden sich 

aber von ihnen durch das Vorhandensein eines Costalcoenenchyms, welches sich zwischen die kreis- 

runden falschen Mauern einschiebt, wahrend bei den Heliolithinen die einzclnen Kelche mit ihren poly- 

gonal-rohrigen Mauern verschmelzen und die Grenzlinien derselben meist verwischt erscheinen. Neue 

Kelche entstehen bei den Plasmoporiden durch Rippenknospung (Ortmann), bei den Heliolithinen durch 

Wandknospung (Ortmann), so dass die oben angedeu-tete Trennung in zwei gesonderte Gruppen gerecht- 

fertigt erscheint. Die Fistuliporiden schliessen sich an die Heliolithinen, besonders an Arten mit fehlenden 

Septen {Hcliolithes decipiens Mac Coy) an. Ihr »Coenenchym« unterliegt derselben Deutung wie dasjenige 

von Hcliolithes und Verwandten. Bei Dybowskiella graudisW aagen und Wentzel2 ziehen sich zwischen 

den »Coenenchymrohrchen« vertiefte Linien durch, welche das Gebiet eines jeden Thierchens wie durch 

einen flachen Graben abzugrcnzen scheinen, ebenso lassen sich bei Fistnlipora parasitica Waagen und 

Wentzel:i die Grenzen der Nachbarkelche feststellen. 

Die Beziehungen der Heliolithoiden zu den Favositiden. 

Fin Bindeglied* zwischen Heliolithoiden und Favosithoiden soil Favositcs Canadensis Rom. {Fistnli- 

pora Canadensis Bill) bilden. Neumayr sagt: »Dieses Fossil zeigt den Rohrendimorphismus eines Helio- 

lithoiden in vollstandig klarerWeise ausgebildet, aber die Querboden sind in alien Rohren gleich entwickelt 

und die Wandungen von ausgezeichneten Wandporen wie bei Favositcs durchbohrt* Abgesehen davon, 

dass der Dimorphismus der Zellen des Heliolithoidenstockes durch die vorangegangenen Betrachtungen 

sehr fraglich geworden ist, so ware derselbe bei Favositcs Canadensis doch erst bewiesen, wenn neue 

Kelche in gleicher Weise wie bei Hcliolithes, Fistulipora etc. sich bildeten. Im Gegentheile treten in Tangen- 

tialschliffen (Fig. 17c, S. 94 bei Nicholson) alle moglichen Ubergange von dem kleinsten bis zum 

grossten Kelche auf, weiter lassen die Verticalschliffe (Fig. 17d, 1. c.) keine Spur von Dimorphismus 

erkcnnen, die Rohren sind von nahezu gleicher Breite. Diese Verhaltnisse deuten eher auf Zwischen- 

knospung (v. Koch), wie sie bei Favositen bekannt ist, als auf einen Rohrendimorphismus. Die anscheinend 

gesetzmassigc Verthcilung von Gross und Klein, wie sie bei Favosiies Canadensis so in die Augen sticht, 

fiillt bei Favositcs placenta Rom.5 schon weniger auf und es kommen endlich Exemplare vor, wo man in 

der Bestimmung schwankt. Das von der Oberseite dargestellte Exemplar von Favositcs placenta bei Quen- 

stedt6 zeigt mchrere Wiilste, deren Gipfel sich durch grossere Locher von den in den Niederungen zum 

Theilc bedeutend kleineren stark unterscheiden. Die sonstige Ungleichheit der Zellen, wie sie das Rorain- 

ger'sche Bild Taf. XI, Fig. 1 gibt, ist kaum noch zu finden. Auf der Oberseite von Favositcs elegantula1 

sind die grossen Zellen von einer Menge noch kleineren Brutzellen umringt, die dann aber bald im weiteren 

Wachsen die Grosse der andcren annehmen. Man sieht das deutlich auf den Schliffen langs der Rohren 

(Fig. 10*), wo sich die Ungleichheit so schnell wieder verwischt, dass auf grosse Strecken, namentlich 

gegen unten hin, alle Zellen gleiches Lumen zeigen. Fin Mutterstock unten mit gleichen Lochern kann 

daher durch schnelles Treiben von Brutzellen oben scheinbar zu einer besonderen Species werden. Solche 

1 Neumayr, Stammc des Thierreiohes, S. 327. 
2 Waagen and Wentzel, Suit-Range Fossils, 1. c. PL 104,  lig. 3 b. 

8 Waagen and Wentzel, 1. c. PI. 105, lig. 2 e, 2d. 
'! Neumayr, 1. c. S. 32S; Nicholson, On the Structure and Affinities of the Genus Monticulipora and its Subgenera, 1881, 

p. 94; Rominger, Geological Survey of Michigan. Vol.111, part 2, Palaeontology, Corals, 1870, p. 30, Taf. 8, Fig. 4 und Taf. 15, 

Fig.  3. 

•r> Rominger, 1. c. S. 34, Taf. 11, Fig, 1—3. 
i; Quenstedt, Petrefactcnkunde Dcutschlands, 1. c. Taf. 144, Fig. I I o 

'  Q uen stedt, 1. e.  S.  31, Taf.  144,   Fig. 01 
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Beispiele gewohnen uns daran, dass wir auf den Durchmesser der Zellen allein kein zu grosses Gewicht 

legen. Bevor nicht die ungeschlechte Vermehrung von Heliolithes etc. bei Favosites Canadensis nachge- 

wiesen ist, konnen wir zwischen Favositoiden und Heliolithoiden einen scharfen Unterschied nachvveisen. 

Die Favositoiden vermehren sich durch Zwischenknospung (v. Koch), die Heliolithoiden durch Wand- 

knospung (Ortm aim) und Rippenknospung (O rtmann). , 

Die Beziehnngen zwischen Chaetetoiden und Heliolithoiden. 

Auch zwischen Chaetetoiden unci Heliolithoiden soil kein scharfer Unterschied bestehen. Ni cholson ' 

reiht die Gattung Fistulipora M'Coy geradezu unter die Monticuliporiden ein. Allein es bestehen wichtige 

Unterschiede zwischen den Monticuliporiden und Fistuliporiden. Wahrend bei den Monticuliporiden2 nur 

Theilung und Zwischenknospung auftritt, werden bei den Fistuliporiden:! nur die sogenannten Coenencbym- 

rohren auf diese Weise erganzt, wahrend die Kelche durch Wandknospung Ortmann's (= Coenenchym- 

knospung v. Koch z. Th.) vermehrt werden. Dieser Vorgang* besteht, ausserlich betrachtet, darin, class an 

die Stelle mehrerer »Coenenchymrohren« eine grosse Zellc tritt. Diese Knospungsart stellt etwas ganz 

Fremdartiges dar, wofiir wir bei den Monticuliporen keinen Vergleichungspunkt finden. Ausgehend davon, 

dass bei Fistuliporiden ein Dimorphismus der Individuen herrsche, hat man im Anschlusse an die von 

v. Koch gemachte Entdeckung, nach welcher bei Pennatuliden Siphonozoids sich manchmal in cchte 

Polyp en umwandeln, eine Erklarung in dem Sinne geben wollen, dass in Wahrheit die Neubildung von 

Autozoidien aus dem falschen Coenenchym in derWeise vor sich gehe, dass eines der Siphonozoidien 

wachse und sich unter starker Vergrosserung und Unterdruckung der Nachbarn zum Autozoidium heran- 

bilde. Weiter hat Neumayr5 geschlossen, wenn nun eines der Siphonozoidien sich bei Fistulipora zu 

einem Autozoidium entwickelt, so ist das im Wesentlichen clersclbe Vorgang, als wenn bei Monticulipora 

eine der kleineren Zellen nach einem gewissen Bildungsstillstand noch zu voller Grosse heranwaebst. Dass 

bei den Fistuliporiden bei diesem Vorgange eine Anzahl benachbarter Rohren tiberwuchcrt wird, ist einfach 

die Folge des bedeutenderen Grossenunterschiedes zwischen den zweicrlei Artcn von Rohren. 

Mit dieser Erklarung der Knospung bei Fistulipora reimt sich die Thatsache, dass man innerhalb der 

schon gebildeten »Knospenwand« fast noch allcCoenenchymrohren wahrnehmen kann, nicht gut zusammen, 

abgesehen von den Griinden, die wir eingangs gegen diese Auffassung des Heliolithoidenstockes angefiihrt 

haben, wobei der ubereinstimmende Bau der Pseudocolumella von Stelliporella Wcntzel und der Coenen- 

chymrohren von Fistulipora stark in die Wagschale fallt. 

Nach diesen Auseinandersetzungen dtirfen wir den Unterschied zwischen Monticuliporiden und Fistu- 

liporiden, somit zwischen Chaetetoiden und Heliolithoiden als einen durchgreifenden und unvermittclten 

betrachten. 

Uber den sogenannten Dimorphismus bei Monticuliporiden. 

Der Dimorphismus bei Monticuliporiden beschrankt sich auf das Vorhandensein von zweierlei ver- 

schiedenen Arten von Zellen, grosseren und kleineren, von denen die letzteren meist mit zahlreicheren 

Querboden versehen sind, als die ersteren. Urn dies zu verstehen, miissen wir auf die Neubildung von 

Zellen zuriickgreifen. Diesclben entstehen einerseits durch Theilung, andererseits, und zwar weitaus am 

haufigsten, durch Zwischenknospung, indem eine neue Zelle, unabhangig von den Nachbarzellen, zwischen 

denselben aus der Wand hervorwachst. Da die neue Zelle nach oben allmalig an Breite zunimmt, so ist 

klar, dass bei reichlicher Knospenbildung derselbe Stock in iibereinander gelegenen Querschnitten ein 

verschiedenes Bild von Gross und Klein zeigt. Oder abcr der Knospungsherd beschrankt sich auf die Peri- 

1 Nicholson, The Genus Monticulipora etc., 1. c. p. 91. 
2 Waagen andWentzel, I.e. p. 861   u. folg. 
3 Waagen andWentzel, I.e. p. 906. 

* Waagen andWentzel, I.e. Taf. 115, Fig. 5 u. 8. 
5 Neumayr, Stamme des Thierreiches, S. 331. 
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pherie des halbkugelformigen Stockes, so zeigt der ccntrale Theil desselben Zellcn von nahezu gleicher 

Grosse, wahrend in den peripberen Partien grosse und kleine Zellen unregelmassig untereinander vermengt 
auftreten.1 

Allerdings entwickeln sich gewiss nicht alle kleincn Zellen zu grossen, sei es, dass iiberhaupt das 

weitere Wachsthum des Stockes aufhort, ehe alle Polypen ihre voile Entwicklung crreicht haben, sei es, 

dass die Ernahrungsverhaltnisse ungiinstige waren. 

v. Heider2 weist darauf hin, dass die Hauflgkeit der Knospen in Beziehung steht zu den ausseren 

Umstanden, unter welchen die Colonic lebt. Sind diese giinstig und hat der einzelne Polyp reichlich 

Nahrun'g, so werden Knospen in grosser Zahl erzeugt. Wechseln aber die ausseren Umstande, so dass die 

Nahrungszufuhr sich stark vermindert, so 1st auch die Bildung von Knospen eine minimale. Ein solchcr 

Wechsel ist sclbstverstandlich nicht ohne Einfluss auf das Aussehen eines Stockes. 1st die Knospenbildung 

in Folge sparlicher Nahrung fur eine Zeit reducirt, so werden die alten Knospen zur Grosse der Mutterzellen 

heranvvachsen und die ganze Colonie oder Theile derselben werden aus Zellen bestehen, welche nahezu 

die gleiche Grosse haben.8 

Wenn auch die verschiedene Grosse der Zellen nicht einen Dimorphismus bei Monticuliporen bedingen 

kann, so vielleicht die zahlreicheren Querboden in den kleinen Zellen.* 

Vor Allem ware darauf hinzuweisen, dass in sehr vielen Langsschnitten die Querboden innerhalb der 

grossen und kleinen Rohren sehr ungleich vertheilt sind. Diese Erscheinung lasst sich theilweise auf den 

Erhaltungszustand des Stiickes, theilweise darauf zurtickfubren, dass in Wirklichkeit die Zahl der Quer- 

boden nicht von der Grosse der Zellen abhangt. VVir verweisen in dieser Beziehung auf die Figuren, 

gegeben von Nicholson in scinem Werke »On the Structure and Affinities of the Genus Monticulipora 

and its Subgenera*, London 1881, p. 112, Fig. 18 D und E, p. 114, Fig. 19 5 und I), PL VI, Fig. 1 G etc. 

Im Allgemeinen weisen wohl die kleinen Zellen mehr Querboden auf, als wie die grossen, aber die Zahl 

derselben in den einzelnen Zellcn variirt wahrend der Lebensdauer des dieselbe bewohnenden Thieres, so 

dass eine weit tabulirte Zelle in cine eng tabulirte iibergehen kann und umgekehrt. In gewissen Species 

lassen die kleincn Zellen iiberhaupt keinen Unterschied in Bezug auf Zahl und Bau der Querboden gegen- 

iiber den grossen erkennen. v. H eider hat bei Cladocora gezeigt, dass die Zahl der Kelchsepten von den 

Lebensbedingungen des Thieres abhangt. Bei rcichlichcr Nahrungszufuhr werden viele Septen, bei spar- 

licher wenige Septen vom Thiere ausgeschieden. Es ist klar, dass die Ernahrungsverhaltnisse auch nicht 

ohne Einfluss auf die Zahl der Querboden bei den Monticuliporiden bleiben konnten. 

Nicholson unterscheidet bei Monticuliporiden ausserdera noch spiniforme Koralliten. Es sollen sich 

zuerst ganz kleine Zellen bilden, welche allmalig durch Kalkmasse ausgefiillt werden und dann wie ein 

winziger Dorn liber die ObertUiche des Korallenstockes hervorragen. Die spiniformen Koralliten sind 

besonders bei der Gattung Dekayia E. und H. entwickelt, aber auch bei anderen Monticuliporen zu beob- 

achten. 

Nicholson hat ganz heterogene Dinge unter dem erwahnten Namen vereinigt. Bei Stenopora ovata 

Lonsdale5 ist das primare Mauerblatt stellenweise in eine Reihe dunkler Flecke aufgelost, welche ausser- 

ordentlich den spiniformen Koralliten gleichen, nur sind sie nicht so scharf umschrieben wie diese. Solche 

dunkle Flecke hat Nicholson bei Monliculip. tumida Phill, beobachtet und er zahlt sie seinen spini- 

formen Koralliten zu, obwobl sie lediglich durch eigenthiimliche Veranderungen des primaren Mauerblattes 

1 Dybowski, Die Chactctiden der ostbaltischen Silurl'ormation. Verb. d. kais. russ. miner. Gcsellseh. zu St. Peterburg, 1877. 

S. 23, Taf. t, Fig. 1 und 2 (Dianulites fasligiatiis). 
2 v. Heidcr in den Sitzungsbericbten der Wiener Akademie,  1881,  Bd. LXXX1V, S. G36. 

•1 Dybowski, Chaetetiden, Taf. I, Fig. 3. (Die von Dybowski gemachte Beobaohtung wurde von demsclbcn falsch inter- 

pretirt.) 
' Waagen and Wentzel, Salt-Range Fossils. I. Produotus-Lim'estone Fossils, Nr. G, Coclentcrata, I'alaeontologia Indica, 

ser. XIII,  1886, p. 8G7 u. folg. 

•r' Waagen  and Wentzel,  i. c.   PI.  I 10,  lig.  1 c. 
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beim Versteinerungsprocesse entstanden sind. Bei Geinitzella colmnnaris Schlotb. sp.' beginnen die spini- 

formen Koralliten nicht als kleine, hohle Rohren, sondern sie sind von Anfang an compact und erscheinen 

als Verdickungen des primaren Mauerblattes, gewohnlich an den Stellen, wo mebrere Zellen sich begegnen. 

In einem solcben Falle ist es zuweilen schwer zu entscbeiden, ob die spiniformen Koralliten lediglich 

Structureigentbumlichkeiten des primaren Mauerblattes sind oder ob der Beginn einer neuen Knospe, denn 

ein Querschnitt, gefiibrt an dcr Stelle, wo sich eine Knospe einsetzt (Waagen and Wentzel 1. c, S. 801, 

Fig. 28b und Fig. 29&), bietet dasselbe Bild. Wir miissen also cinen Theil dcr spiniformen Koralliten jeden- 

falls tils in der Entwicklung begriffene Knospen auffassen. 

Nach dicscn Auseinandersetzungen liegt gar kcin triftigcr Grund vor, einen Dimorpbismus oder gar 

Trimorphismus bei Monticuliporiden anzunehmen. 

Wahrscheinliche Bildung der Knospen bei Heliopora coerulea Blv. 

Die oberen Enden der Hohlraume der Sacke2 wcichcn Gcwebes, welches die Coenenchymrohren aus- 

kleidet, communiciren frei miteinander und mit den Gastralraumen der Polypen, mittelst eines Systemes 

kurzer Quercanale, welche quer tiber die Grenzen der Wiinde der kalkigen Kelch- und Coenenchymrohren 

am unteren Theile ihrer Miindungen verlaufen.:! Diese Canale sind meist sehr kurz, von kreisformigem 

Querschnitte, und ihre Wandungen bestehen aus den namlichen drci Schichten (Entoderm, homogenes 

Bindegewebe, Bindegewebszellen) wie die Auskleidungen der kalkigen Coenenchym- und Kelchrohren. In 

iilteren Theilen des Stockes, wo die kalkigen Hervorragungen auf der Oberflache viel entwickelter und die 

Miindungen der Coenenchymtuben zusammengezogen sind, erscheint an der Basis der Oberflacbentuber- 

keln eine Reihe offener Canale (Graben) im kalkigen Theile des Stockes (Taf. 4, Fig. 13). In diesen Graben 

liiuft das System der Quercanale. Dieses Canalsystem hat Moseley das tiefer liegende Canalsystem zum 

Unterschiede vom Systeme mehr oberflachlich gelegener, enger Canale genannt. Die Coenenchymrohren 

communiciren mit den Gastralraumen der Polypen vermittelst der Quercanale durch ein System breiter 

Miindungen (Fig. 4, Taf. 5). Diese Miindungen offnen sich in die Mesenterialfacher urn die Spitze des 

Kelches, uur eine einzige fallt in die Mesenterialfalte selber hinein (Taf. 5, Fig. 4). Das mehr gegen die 

Oberflache zu gelegene Canalsystem besteht aus einer Anzahl enger Canale und Hohlen, welche meist 

cinen mehr oder weniger verticalen Verlauf nehmen und direct mit dem tiefer gelegenen Canalsysteme 

communiciren (Taf. 5, Fig. 4). Die Oberflachencaniile sind nicht nur ausgekleidct, sondern auch immer 

mehr oder weniger mit Entodermzellcn ausgefiillt. 

So viel ist klar, das System der Quercanale ist nur eine Fortsetzung der Gastralhohle der Polypen. 

Bildet sich bier in diesen Caniilen eine Ausstiilpung, welche sich tiber das Gebiet von einigen Coenenchym- 

rohren erstreckt, so wird dieselbe dcr Anfang zur Bildung eines neuen Individuums. An dieser Ausstiilpung 

(Knospe) nehmen dieselben Korperschichten thcil, welchc die Wand des Polypen zusammensetzen. Mit 

dieser Erklarung ist auch die ungeschlechtliche Vermehrung der Heliolithoiden ihres fremdartigen Cbarak- 

ters entkleidet. Die Coenenchymrohren unterhalb dcr Ausstiilpung sind gezwungen, ihr Wachsthum zu 

unterbrechen, wiihrend an ihre Stelle ein Kelch tritt, dessen kalkige Wand von den sceletogenen Zellen der 

Ausstiilpung gebildet wird. 

Schlussfolgerungen. 

Die Tabulaten stellen keine natiirliche Gruppe dar. Die Favositoiden und Chaetetoiden sind cnge mit 

einander verwandt, aber die Heliolithoiden stehen isolirt unter ihnen. Eine gleiche isolirte Stellung unter 

den Tabulaten nehmen die Halysiten und Syringoporiden ein. Es ist hoebst wahrscheinlich, dass Helero- 

pora Neozelandica Busk einen letzten lebenden Auslaufcr der Favositoiden bildet. Mit dcr Kenntniss des 

) Waagen and Wentzel, 1. c. PI. 112,  fig. 1 c,  'id. 

2 Moseley in Philosophical Transactions  of the Royal Society.  Vol. 166,  part  1,  p. 105. 
•'' Moseley, 1. c.  PI. 9, fig. 7. 
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Thieres dieser Heteropora ist die systematische Stellung sowohl der Favositoiden, als auch der Chaetc- 

toiden cntschieden. Dagegen ist das Vorhandcnsein enger Beziehungen der Heliolithoiden zu den Helio- 

poren, der Favositoiden zu den Poritiden etc. durchaus unwahrscheinlich. 

III.  Beitrage zur Systematik der Heliolithoiden nebst Beschreibung einiger silurischer 
Formen (Barr. Stufe Ee2) vom Felsen Kozel bei Beraun. 

HELIOLITHOIDAE. 

Der massige Korallenstock ist aus langen, c.ylindrischen Rohrenzellen mit deutliehcn Boden und 

12 Septen (zuweilen nur als kurze Dorncn auftretend oder ganzlich fehlend) und einem die Rohrenzellen 

verbindenden, prismatisch-rohrigen Coenenchym 1 oder Costalcoenenchym zusammengesetzt. Die unge- 

scblechtliche Vermchrung der Kelche erfolgt durch Wandknospung (Ortmann) oder Rippenknospung 

(Ortmann). 

1. Familie HELIOLITHINAE. 

Das Coenenchym1 besteht aus prismatischen, diinn- oder dickwandigen Rohren, die durch Quer- 

scheidewande im Innern getheilt sind. Die 12 Septen bestehen aus verticalen Lamellen oder aus kurzen 

Langsleisten, auf deren freiem, innerem Rande Dornen stchen; Septa rudimentar oder zu einer Pseudo- 

Columella verbunden. Die Boden der Kelchrohren sind mehr oder weniger horizontal oder blasenartig. Die 

untere Seite des Korallenstockes ist mit einer concentrisch runzeligen Epithek bedeckt. Die ungcschlecht- 

liche Vermchrung der Kelche erfolgt durch Wandknospung (Ortmann). 

Heliolithes Dana  1846. 

Coenenchym aus prismatischen, diinnwandigen Rohren gebildet, welche durch zahlreiche horizon- 

tale Boden abgetheilt sind. Septa rudimentar oder fast bis zur Mitte reichend. Keine Pseudo-Columella. 

Die 12 Septen bestehen aus verticalen Lamellen. 

Typische Species: Heliolithes porosus Goldf. 

Pachycanalicula Wentzel  1894. 

Die Coencnchymrohren, von abgerundet-polyedrischem Querschnitt, bcsilzen cine sehr betrachtliche 

Wandstarke. Sie sind durch zahlreiche horizontale Boden getheilt. Die 12 Septen sind kurze Langsleisten, 

an ihren freien Randern mit schrag nach oben gerichteten, am distalen Ende schwach kolbig verdickten 

Dornen versehen. Die Boden der Kelchrohren horizontal oder blasenartig. 

Typische Species: Heliolithes Barrandei R. Ho ernes. 

Diploepora Quenstedt 1881. 

Der baumformig verzweigte Korallenstock besteht aus flach zusammengedruckten Asten, welche auf 

beiden Seiten Kelche tragen. Stamm und Aste bestehen aus zwei Platten (laminae), die in der Mitte durch 

lockere, undeutlich rohrige, einer Diploe gleichende Masse getrennt werden. Coenenchym rohrig. 

Typische Species: Heliolithes Grayi M. Edwards und Haime. 

Stelliporella Wentzel  1894, 

Coenenchym aus prismatischen, diinnwandigen Rohren gebildet, welche durch zahlreiche horizontale 

Boden abgetheilt sind. Die Septen vereinigen sich im Centrum zu einer rohrigen Pseudo-Columella. Die 

Pseudo-Columella wiederholt den Bau der Coencnchymrohren. Die Boden der Kelchrohren nach oben oder 

unten gekriimmt. 

Typische Species: Stelliporella lamellata Wentzel. 

1  Ich behalte den eingebiirgertcn Ausdruck Coenenchym bei,   nachdem ich mich  eingangs fiber die Natur desselben  aus- 
gesprochen habc. 
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Die Gattung Heliolithes Dana  1846. 

1846.    Dana, Zoophytes,  p. 541. 
1849.    Palaeopora M'Coy, Ann. and Mag. of Nat. Hist.  2. series, vol. [II,  p. 129. 

1849.    Geoporites D'Orbigny, Prodr. de Palaeont. stratif. Univers. t. I, p. 49. 

M. Edwards und J. Haime ' geben folgende Gattungsdiagnose: »Corallum sub-globose. Coencn- 

chyma regularly tubular. Septal radii advancing almost to the centre of the visceral chamber on the upper 

surface of the tabulae, which are horizontal.« 

Typ. spec:  1846. Heliolithes pyriformis Dana 1. c. p. 542. 

1770.    Heliolithe pyriforme, a etoiles d'line demi-ligne de diamelre etc. Gucttard,  Mem.  sur les Sc. et les Arts, vol. Ill, p. 454, 
pi. XXII, fig. 13,  14. 

Die unter Heliolithe pyriforme etc. verstandene Form tauchl 182(5 bei Goldfuss2 untcr Astraea 

porosa auf. Bald darauf, 1830, kam Blainville :s und stellte sic unter Heliopora pyriformis Guettard, 

III, Taf. 22, Fig. 13 und 14, welches neue Geschlecht er fiir die lebende Millepora coerulea, Lamarck's 

(Hist, des An. sans vertebr., 1816, 1.11, p. 273) Pocillopora gegriindet hatte. Lonsdale,* 1840, stellte sie 

zum Porites Lamarck (Hist, des An. sans vertebr., t. II, p. 267). D'Orbigny,'1 1849, anderte es in Geo- 

porites. Endlich lenktc Dana,'' 1846, wieder die Aufmerksamkeit auf Guettard. Er erkannte die Ver- 

schicdenheit des Baues der Heliopora coerulea von demjenigen palaozoischer Formen und errichtete fur 

die letztercn die Gattung Heliolithes. Es ist klar, dass die Namen Palaeopora, Geoporites nach dem Gesetzc 

der Prioritat fallen gelassen werden mussten. 

Nach diesen Auseinandersetzungen haben wir als Typus der Gattung Heliolithes die devonischc Art 

Heliolithesporosus Goldf. anzusehen. M. Edwards und Haime 7 haben nicht die Bezcichnung pyrifor- 

mis, welche Blainville, Lonsdale und M'Coy* dieser Species aus clem Grunde, weil sie schon bci 

Guettard erscheint, gegeben haben, adoptirt. Das franzosische Beiwort »pyriforme« wurde von Guet- 

tard selbst mehreren anderenArten gegeben, jedoch nicht alsSpeciesname gebraucht. Weiter stellte Gold- 

fuss seine Astraea porosa auf, bevor Blainville den Namen »pyriformis« vorschlug. 

An Heliolithes porosus schliessen sich an: 

Heliolithes megastoma M'Coy (non M. Edwards and Haime). 

1855.    Palaeopora megastoma M'Coy,  British Palaeozoic Fossils, p. Hi, pi. 1 C, fig. 4. 

Die Langc der Septen betragt ein Viertcl des Kelchdurchmessers. 

Heliolithes Daintreei Eth, jun, und Nich. 

1877. Heliolithes Daintreei Etheridge and Nicholson in Ann. and Mag. nat. hist., 5. ser., vol.4, p.224, pi. 14,  fig.3— 3 a. 

Die Septen sind wohl entwickelt. 

Heliolithes interstinctus L. 

1883.    Heliolithes interstinctus G.  Lindstroem, Obersilurischc Korallen  von Tshau-Tien, p. 54, Taf. 5, Fig. 7.    Siehc  bier  die 
weitere .Synonymic  dieser Art. 

Die Septen bilclen ilberaus kurze, spitze Zacken. 

1 M.Edwards  and J. Haime,  A Monograph  of the British Fossil Corals.   I'alaeontographical Society   1850,  first part,  Intro- 
duction, p. LVIII. 

2 Goldfuss, Pctrcf. Germ., vol. I, p. (54, Taf. 21, (ig. 7,  1826. 
3 De Blainville, Dictionnairc Sc. Nat., vol. 60, p. 357,  1830.' 
l  Lonsdale, Geo). Transact., 2. sen, vol. V,  pi. 58, fig. 4,   1840.  (Not Lonsdale in Silur. System.) 

•> D'Orbigny, Prodrome de Paleont., vol.1, p. 108 ct 1.09,  1850. 
,; Dana, Zoophytes, p. 542,   1840. 

? Milne Edwards and Haime, Brit. Foss. Corals, 1. c. p. 213. 
«  M'Coy. British Palaeoz. Fossils, p. 67,  1851. 
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Heliolithes decipiens M'Coy. 
1850.    Fistulipora decipiens M'Coy, Ann. Nat. Hist., vol. VI, p. 285. 

1855.    Fistulipora decipiens M'Coy, Palaeozoic Fossils, p. 11, pi. 1 C, fig. 1,   1 a — b. 

Die Septen fehlen, doch sind zuweilen ganz schwache Einkerbungen der »Wand« sichtbar. 

Heliolithes inordinatus  Lonsdale. 

1839.    Pontes inordinatus Lonsdale in Murchison's Sil. Syst., p. 687, pi. 16 bis, fig. lla—c. 

1854.    Heliolithes inordinata M. lid wards and Haime, Brit. Foss. Corals,  p. 253, tab. 57,  fig. 7,  7 a. 

Die Septen sind deutlich entwickelt und reichen bis in die Nahe des Mittelpunktes. 

Heliolithes astericus F. Roemer. 

1861.    Heliolithes inordinata F. Roemer, Fossile Fauna von Sadcwitz, S. 27. 
1883.    Heliolithes astericus F. Roemer, Lethaca palaeozoica, p. 505. 

Die Septcn verlaufcn bis zum Mittelpunkte. 

(?) Heliolithes parvistella  F. Roemer. 

1861.    Heliolithes parvistella E. Roemer. Fossile Fauna von Sadewitz, S. 25, Taf. 4, Fig. 6 a, 6b. 

Die Septen sind sehr vollkommen entwickelt und bilden bis zum Mittelpunkte reichend einen zier- 

lichen Stern. Auf dem senkrechten Durchschnitte sieht man nur ungefahr gleichmassig grosse, durch 

horizontale Boden getheilte Rohrenzellen. Die den Kelchen entsprechenden Rohrenzellen sind von den 

ubrigen nicht unterscheidbar. Dieser Umstand macht die Zugehorigkeit zu der Gattung Heliolithes etwas 

zvvcifelhaft und fordert zu einer neuen Untersuchung in der Richtung auf, ob die Septen nicht eine rohrige 
Pseudo-Columella bilden. 

Fur die bisher ervvahnte Gruppc von Former) behalte ich den Namen Heliolithes bei. Sie ist charak- 

terisirt durch die diinnen Wiinde der prismatischen Coenenchymrohren und die Entwicklung der Septen, 

wclchc bei cinigen Arten ganz fehlen, bei anderen bis zum Mittelpunkte reichen, ohne sich zu einer 

Pseudo-Columella zu verbinden. Dass ich die Formcn ohne Septen nicht abtrenne, hat darin seinen Grund, 

weil bei der Untersuchung einer grosseren Anzahl Stocke sich der Gedanke befestigtc, es bestehen zvvi- 

schen den Formen ohne Septen und solchen mit ausserst kurzen Septen Ubergange. 

Von dieser so begrenzten Gattung Heliolithes weicht eine Gruppe von Formen dadurch ab, dass sich 

die Septen zu einer Pseuda-Columella verbinden. Ich schlage fiir solche Arten den Gattungsnamen Stelli- 

porella vor. Hierher gchort: 

Heliolithes interstinctus Nicholson und E the ridge jun. (p. p.). ' 

1880. Heliolithes interstinctus Nich. and Eth. jun., Silur. Fossils of the Girvan District in Ayrshire, HI, p. 255, tab. 16, fig. 2 — lb. 

In einer dritten Formengruppe ist die Wandstarke der Coenenchymrohren eine ziemlich betrachtliche 

und die 12 Septen bestehen aus kurzen Langsleisten, auf deren freiem inneren Rande schriig nach auf- 

warts gerichtete Dornen stehen. Solche Arten trenne ich unter den Namen Pachycanalicula ab. Als Bei- 

spiele fiihre ich an: 

Heliolithes Barrandei R. Ho ernes. 

1887.    Heliolithes Barrandei K. A. Peneoke, Uber die Fauna und das Alter einiger paliiozoisclier Korallriffe der Ostalpen.   Zcit- 
schrift d. deutsch. gcolog. Gesellsch.   1887, S. 271, Taf. 20, Fig. 1-3. 

Heliolithes vesiculosa Penecke. 

1887.    Heliolithes vesiculosa Penecke in Zcitschr. d. deutsch. gcol. Gesellsch.   1887, S. 272, Taf. 20, Fig. 4, 5. 

(?) Heliolithes foliacea Nicholson und Etheridge jun. 

1880.    Heliolithes foliacea Nicholson and E the ridge jun., Silur. Fossils of the Girvan District in Ayrshire, III, p. 261, tab. 16. 

fig. 6 and tab. 1 7, fig. 1 - 1 b. 

1 Nicholson und Ethcridgc jun. stellen unter Heliolithes interstinctus vielcrlei zusammen. PI. 16, fig. 1 a. \b 1. c. zeigt 
12 wohl ausgebildcte Septcn und die Querboden erschcinen im Centrum der Kelchc nach abwiirts geknickt. In pi. 16, fig. 2 — lb, 

1. c. vereinigen sich die Septcn zu einer rohrigen Pseudo-Columella. Der Tangcntialschliff, pi. 16, fig. 3, 1. c. lasst gar keine Septen 

crkennen, und pi. 16, fig. 4, 1. c. unregelmassige flachc Einbiegungen der Kclchwandc. 

Dcnkschrifton der mathcro.-naturw. CI. LXII. Bd. 64 
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Die Zugehorigkeit dieser Species zu dieser Formengruppe bleibt cine  offene Frage, so lange keine 

naheren Angaben fiber die Ausbildung der Septen als Lamellen oder Dome vorliegen. 

Als Typus einer vierten Gruppe muss gelten: 

Heliolithes Grayi M. Edwards und Haime. 

1854.    Heliolithes Grayi M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, p. 252, tab. 58, fig. 1,  la. 

Heliolithes Grayi ist kein achter Heliolith mehr, wenn auch die Kelchmiindungen auf beiden Seiten 

der flach zusammengedruckten Aste des baumformig verzweigten Stockes sammt den ctwas unregelmas- 

sigen Coenenchymrohren daran noch erinnern konnten. Stamm und Aste bestehen nach Quenstedt ' 

vielmehr aus zwei Platten, die in der Mitte durch lockere, undeutlich rohrige, einer Diploe gleichenden 

Masse getrennt wcrden, wonach sie Quenstedt passend Diploepora benennt. Die Begriinder der Species, 

M. Edwards und Haime, machen dariiber nicht die leiseste Bemerkung. 

Das gemeinsame Merkmal aller bisherigen Formengruppen ist, dass das prismatisch-rohrige Coenen- 

chym an der Oberflache des Stockes sich zwischen die Kelchwande einschiebt und sie vollstandig von 

einander trennt. Ganz abweichend hiervon verha.lt sich: 

Heliolithes dubius Fr. Schmidt. 

1861.    Heliolithes dubius, F. Rocmcr, Sadewitz, S. 26, Taf. 4, Fig. 5 a, 5 b. 

1877.    Heliolithes dubius, Dybowski, Die Chaetetiden der ostbalt. Silurform. S. 113, Tat. 4, Fig. 2, 2 a. 

1889.    Heliolithes dubius, Nicholson and Bydckker, A Manual of Palaeontology, vol.1, p. 336,  Sg. 217 4, 2175. 

Die Wande der benachbarten Kelche beriihren sich vollstandig (siehe Nicholson und Lydekker) 

oder aber das Coenenchym nimmt nur den Raum ein, den moglichst genaherte Kreise zwischen sich frei 

lassen (siehe Dybovvski). Mehr als zwei Coenenchymrohren sieht man kaum ncben einander liegen. Die 

Septa treten als 12 Langsreihen von Stacheln auf. Uber die ungeschlcchtliche Vermehrung liegen keinc 

Beobachtungen vor. Die Zugehorigkeit von Heliolithes dubius zu den Heliolithen ist sehr unwahrscheinlich. 

Eine einigermassen erschopfende Darstellung des Gegenstandes zu geben, stosst auf Schwierigkeiten. 

Viele Heliolithenarten sind unsicher oder ungeniigend bekannt. Hierher gehoren unter Anderen die von 

Billings2 beschriebenen Arten: Heliolithes exiguus Bill, Hel. speciosus Bill., Hel. affinis Bill., Hel. 

tenuis Bill., Hel. sparsus Bill. 

Doch so viel ist sicher, dass im Laufe der Zeit zu der von Dana aufgestellten Gattung Heliolithes 

einige Formen und Formengruppen beigezahlt worden sind, welche so sehr von der typischen Species 

Heliolithes porosus abweichen, dass es sich empfiehlt, sie als besondere Gattungen abzutrennen. 

Heliolithes interstinctus L. 

Taf. I, Fig. 1-7. 

1745.    Millepora subrotunda etc. Linne, Corallia Baltica, p. 30, fig. 24. 

1767.    Madrepora interslincla Linne p.p., Systema Nat., cd. XII, vol. I, p. 1276; ed. XIII, Vindob. p. 1276. 
1854. Heliolithes megastoma M. Edwards and Haime p. p., British Fossil Corals, tab. 58, fig. 2c, 2d. 

1855. Palaeopora interstincta M'Coy, British Palaeozoic Fossils, p. 15. 

Heliolithes megastoma Rominger, Geol. Survey of Michigan, vol. Ill, pt, II, p. 11, tab. 1, fig. 3. 
Heliolithes megastoma Nicholson, Tabulate Corals of the Palaeozoic Period, p. 244, tab. 12, fig. 2, 2a. 
Heliolithes interstincla Nicholson andEtheridgc jun., Silurian Fossils of the Girvan District in Ayrshire, vol. Ill, p. 254. 

Verschiedene Korallenformen sind hier unter einander vermischt  und nur die in  dem bcschreibenden Text (angefuhrte 
Scite) erwahnten Formen  1 und 2 gehoren dieser Art an. Die dazu angefertigten Zeichnungen PI. 16, Fig. 3 und 4 stim- 
men nicht mit dem, was Lindstroem als den echten Hel. interstinctus ansicht. 

Heliolithes interstinctus  G. Lindstroem,   Obersilurische   Korallen  von Tshau-Tien  im nordostlichen Thcilc der I'rovinz 

Sz'-Tshwan.   v. Richthofen, China,  Bd. IV, S. 54, Taf. 5, Fig. 7.   Siehe hier die wciterc Literatur. 

Die Synonymie dieser Art betreffend, ist es nach den durch Lindstroem dariiber gemachten Eror- 

terungen zunachst sicher, dass Linne mit seiner Madrepora interstincta {=Millepora subrotunda etc.) 

die gewohnliche obersilurische Art von der Insel Gotland gemeint hat. 

1876 

1879. 

1880. 

1883. 

i Quenstedt, Petrefactenkunde Deutschlands, I. c. S. 147, Taf. 149, Fig. 2-4. 
2 Billings, Catalogues of the Silurian Fossils of the Island of Anticosti. Geological Survey of Canada,  1866, p. 30-32. 
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Die Kelche sind kreisformig, ihr Durchmesser betragt2«/;w und behiilt den gleichen Werth im ganzen 

Stiicke bei. Die Wand der Kelche ist zwolfmal eingekerbt, auf die mit den Kerben alternirenden Kanten 

sind die iiusserst kurzen Septen aufgesetzt. Aber nicht alle Kelche besitzen solch ausgebildete Septen, 

meistens werden die Septen nur durch die Kanten zwischen je zwei Kerben vertreten. Die Wand der 

Kelche ist 2 — 3mal dicker als die der Coenenchymrohren. Fine eigenthiimliche Erscheinung tritt ein, 

wenn die Kelchwande in ihrer Dicke sich der der Coenenchymrohren nahern, dann verflachen sich die 

Einkerbungen der Wand und nur wenige Septen werden sichtbar. Es scheint ein Mangel guter Erhaltung 

wie bei Heliolithes Barrandei R. Hoernes ' vorzuliegen, denn die Coenenchymrohren verdiinnen gleich- 

falls ihre Wande. Die geringste Entfernung der Kelche (1—2 Coenenchymrohrenbreite) betragt 1/i—
%/imm> 

die grosste (2, 3—1 Coenenchymrohrenbreite) :i/4 oder \-omm. Mitunter beriihren sich fast die Kelche. Die 

Querboden der Kelche iibersetzen einfach den Innenraum oder sic nehmen stellenweise einen blasigen 

Charakter an, indem sie von der Kelchwand bis zum nachst darunter oder dariiber liegenden Querboden 

reichen. Von den Querboden gehen verticale Blattchen aus, die bis zum nachsten sich erstrecken konnen. 

Auf 5 ww Kelchlange entfallen ungefa.hr 16 Tabulae. 

Das Coenenchym ist ausgesprochen rohrig. Die Rdhren von etvvas unregelmassig polygonalem Quer- 

schnitte, selten quer ausgezogen, sind von ziemlich gleicher Weite. Die Coenenchymrohren vermehren 

sich durch Theilung (Taf. 1, Fig. 7). Die Tabulae dcr an die Kelche anstossenden Coenenchymrohren 

stehen zum Theil in gleicher H6he mit denen der Kelche, so dass sie als ihre Fortsetzungen gelten konnten, 

zum Theil alterniren sie mit ihnen. 

Bei dieser Species konntc ich die ungeschlechliche Vcrmehrung der Kelche (Wandknospung Ort- 

mann's = Coenenchymknospung v. Koch z. Th.) nachweisen. 

Die Gestalt des abgcbildeten Korallenstockes ist knollenformig, mit ziemlich deutlich elliptischem 

Umrisse. Von dcm Stockc wurde zum Zvveckc der Herstellung mikroskopischer Praparate ein Stiick abge- 

schlagen. Der Korallenstock ist zum grossten Theile in einen grauen, schvver zu entfernenden Kalkmergel 

eingehiillt. Es liegen 3 Stiicke vom Felsen Kozel bei Beraun vor. 

Heliolithes bohemicus Wentzel. 

Taf. I, Fig. 8-9 und Taf. 17, Fig. 1-4. 

lSf>4.    Heliolithes megastoma (p. p.) M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, p. 251, tab. 58, fig. 2, la, 2b. 

1881.    Heliolithes megastoma Qucnstedt, Petrefactenkunde Deutschlands, Abth. 1, Bd, VI, S. 145, Taf. 148, Fig. 31. 

Der Stock bildet niedrigc Scheiben von mannigfaltigem Umrisse, vvoran hauptsiichlich die concentrisch 

runzelige Untcrseitc auffallt (Taf. II, Fig. 1). Von der Seite gesehen tritt das Sclineidige des Randes recht 

in die Augen. Die Kelche, die Platte mehr oder weniger senkrecht durchsetzend, bedecken die Ober- und 

Unterseite, doch pflegen die Mtindungen untcn etwas schiefcr zu stehen. 

Die Kelche sind kreisformig, mit bald dickerer, bald diinnerer Wand, verbunden durch Ubergange im 

namlichen Schliffe. Die Wanddicken schwanken in denselben Grenzen wie bei Heliolithes decipiens 

M'Coy.2 Da die grosste und geringste Wanddicke in unscrem Stiicke an einzelnen Kelchen zugleich auf- 

treten, so haben wir es mit einem mangelhaften Erhaltungszustande zu thun, da die Coenenchymrohren 

kaum cine Anderung ihrer Wandsti'irken zeigen. Von der Wand schiessen keine Septen in's Innere hervor, 

doch, wenn die Wand eine betriichtliche Dicke annimmt, so sind zuweilen ganz schwache Einkerbungen 

sichtbar. Der Kclchdurchmesser, welcher im ganzen Stiicke den namlichen Werth beibeha.lt, bleibt wenig 

hinter 2mm zuriick. Das Coenenchym ist sehr unregelmassig gebildet. Die Rohrenquerschnitte variiren 

sowohl in der Form als auch in der Breite. Diese Ausbildung des Coenenchyms unterscheidet die vorlie- 

gende Art, abgesehen vom Kelchdurchmesser, von Heliolithes decipiens M'Coy. 

1 K. A. Pcncckc, fiber die Fauna und das Alter einiger paliiozoischcr Ivorallenriffe der Ostalpen. Zeitschr. d. deutsch. geol. 

(Jescllscb.  1887, S. 272, Taf. 20, Fig. 3. 
2 Verglclche M'Coy in British Palaeozoic Fossils, pi. 1 C, fig. 1 a und Lindstrocm, Obersilurische Korallen von Tshan- 

Tien  etc., Taf. 5,  Fig. G. 

04" 

Digitised by the Harvard University, Download from The BHL http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at



508 Josef Wentzel, 

Zwischen die Kelche kommen 1, 2, 3, 4, selten 5 Coenenchymrohren zu liegen, gewobnlich 2 oder 3. 

Da aber die Breite dieser Rohren wechselt, so sei beigefiigt, dass die Entfcrnung der benachbarten Kelche 

von ?'lAmm — 2mm schwankt, selten 2'bmm erreicht. 

Im Verticalschliffe ist jeder Kelch bciderseits durch eine wohl ausgebildcte Wand begrenzt. Die Quer- 

boden der Kelche sind theils horizontal, theils convex nach unten, zuweilen bilden sic eincn kleinen con- 

vexen Bogen von der Wand bis zum darunter beflndlichen Querboden. Auf 5mm Kelchlange kommen 

ungefa.hr 12 Tabulae zu liegen. Der Verticalschliff zeigt weiter die ungeschlechtliche Vermehrung der 

Kelche durch Wandknospung Ortmann's (== Coenenchymknospung Koch's z. Th.). 

Nach Lindstroem1 ware die hier beschriebene SpeciesHeliolithes megasloma Edw. H. zu benennen. 

Nun umfasst aber die M. Edward's und Haime'sche Art a zweierlei Formen. Die eine (Taf. 58, Fig. 2, 

2a, 2b) entbehrt vollig der Septen und stammt aus dem Obersilur von Wenlock Edge, die andere Form 

(Taf. 58, Fig. 2c, 2d) ist untersilurischen Alters (Fundort: Coniston) und zeigt deutlich 12 Septen wie 

Heliolithes megastoma M'Coy,3 wenn sie auch nicht die Lange von x/4 Kelchdurchmesser wie die 

M'Coy'sche Art erreichen. Da aber der Name Heliolithes megastoma M'Coy alter (1846) ist, als der 

M. Edward's und Haime'sche (1854), so glaube ich, ist ein neuer Name am Platze. 

Es bliebe noch der Ausweg, die hier beschriebene Form nach dem Vorgange von Lindstroem* mit 

Hel. decipiens M. Coy zu vereinigen. Die M' Coy'sche Art besitzt cinen Kelchdurchmesser von etvvas 

iiber 1 mm. Mit dieser typischen Form vereinigt Lindstroem solche mit einem Kelchdurchmesser von 

0-5 mm und Heliolithes megastoma Edw. H. (p. p.) mit einem Durchmesser von nahezu 2 mm. 

Ich glaube, dass in der Begrenzung der Species hiebei doch etwas zu weit gegangen wurde, zudem 

das Coenenchym des echten Hel. decipiens iiberaus regular gebildet ist, wilhrend bei der bohmischen Form 

und der erwahnten Edwards und Haime'schen die Coenenchymrohren nie so regular prismatisch aus- 

treten. Es liegen vier Stiicke vom Felsen Kozel bei Beraun vor. 

Heliolithes interstinctus L. var. irregularis. Wentzel. 

Taf. II, Fig.  5-7; Taf. Ill, Fig.  1-4. 

Diese Varietat bildet einen Ubergang zwischen Hel. interstinctus und Hel. bohemicus. Die Kelchwand 

ist deutlich zwolffach gekerbt, die Kerben sind ungleich und unregelmassig. Zuweilen sind die Kerben nur 

an einer Seite des Kelches ausgebildet, ihre Zahl sinkt dann auf 6, 5 oder 4 herab. Ihre Zahl kann aber 

noch geringer werden, wobei sich die Kerben verflachen, so dass eine Unterscheidung von Hel. bohemicus 

sich schwierig gestaltet. Alle diese Verhaltnisse kann man an Schliffen desselben Stiickes beobachten. Der 

Kelchdurchmesser bleibt etwas hinter 2 ntm zuriick. Das Coenenchym besteht aus Rohren von schr 

ungleichmassiger Breite und ausserst unregelmassiger Form. Die Coenenchymrohren sind nie so regular 

polygonal wie bei typischen Hel. interstinctus, meist quer ausgezogen, auch mit gebogener Seitenwand, 

oder sie sind geknickt u. dgl. m. Die Entfernung der benachbarten Kelche schwankt vom halben bis zum 

ganzen Kelchdurchmesser. 

Im Verticalschnitte sieht man Durchschnitte der .Septen, beziehungsweise Kerben. Auf 5mm Kelch- 

lange kommen ungefahr 11 Querboden. Die Querboden sind horizontal oder schwach nach oben oder nach 

unten gebogen. Die Boden der Coenenchymrohren bilden stellenweise parallele, zwischen den Kelchen sich 
erstreckende Reihen. 

Der Stock ist plattenformig, von unregelmassigem Umrisse. Die Oberseite schneidet die Kelche senk- 

recht zu ihrem Verlaufe, daher sind ihre Durchschnitte kreisformig, die Unterseite des Stockes schneidet 

1 Lindstroem in v. Richthofen, China, IV, S. 56. 
2 M. Edwards and J. Haime, British Fossil Corals, pi. 58,  lig. 2, 2 a, 'lb, 2c,  'Id,  1854. 
2 M'Coy, Silur. Foss. of Ireland, p. 62, pi. IV,  fig. 19,  1846   und M'Coy, Brit. Palaeoz. Foss., p. 10, pi.   1 C,  flg. 4, 4a, 

4b,   1851. 
1  Lindstroem in v. Ri ch thofen ,  China, IV, S.56. 
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sie schief, daher sind ihre Durchschnitte elliptisch. Das vorliegende Stuck stammt vom Felsen Kozel bei 

Beraun. 

Heliolithes interstinctus L, var. intermedius Wentzel. 

Taf. Ill, Fig. 5-7. 

Diese Varietat schliesst in der Entwicklung der Septen an die eben beschriebene Varietat an. Die 

Septen sind nur in geringer Zahl (4—6) deutlich ausgebildet und meist nur auf einer Seite der Kelchwand, 

die diametral gegeniiberliegende Seite ist nur schwach oder gar nicht gefaltet. Es konnen die Septen, 

beziehungsweise Falten ganz zuriicktreten, dann entstehen Kelchquerschnitte, wie wir sie bei Hel. bohc- 

micus zu sehen gewohnt sind. Der Kelchdurchmesser betragt ungefahr 2 mm. Das Coenenchjnn besteht 

aus annahernd gleich weiten polygonalen Rohren, seltener erscheinen einige Rohren in die Quere aus- 

gezogen.   Diese Ausbildung  des Coenenchyms  nahert  diese Varietat  ausserordentlich Hel. interstinctus. 

Selten beriihren sich die Kelche in einem Punkte, meist schwankt die Entfernung der benachbarten 

Kelche um den halben Kelchdurchmesser. Axxfomm Kelchliinge kommen ungefahr 11 Querboden zuliegen. 

Zwei Stiicke von Kozel bei Beraun rechne ich hicrher. Beide sind plattenformig, das eine am Rande 

in zwei Lappen ausgezogen, das andere zeigt auf der Oberseite zwei sanfte Buckel. Die Kelche durch- 

setzen die plattenformigen Stiicke mehr oder weniger senkrecht. 

Heliolithes bohemicus Wentzel var. major. 

Taf. Ill, Fig. 8, 9; Taf. IV, Fig.   I. 

188).    Heliolithes megastoma Quenstcdt, Pctrefactenkunde Dcutschlands, Abth. 1, Bd. VI, S. 144,  Taf. 148, Fig. 80. 

Die Gcstalt des abgebildeten Korallenstockes ist unregelmassig knollenformig mit mehr oder minder 

deutlich elliptischem Umrisse. Die Kelche strahlen von einem Punkte nach oben und den Seiten aus. Die 

Kelche sind kreisformig, ihre Wand etwas dicker als die der Coenenchymrohren, von vvelcher in's Innere 

gar keine Septen hervorschiessen, doch sind zuwcilen ganz schwache Einkerbungen sichtbar. Der Kelch- 

durchmesser betragt etwas iiber 2 mm, gewohnlich 2'/.| mm. Das Coenenchym besteht aus Rohren von 

sehr ungleicher Weite und etwas unregelmassigem Querschnitte und gleicht hierin demjenigen von Hel. 

bohemicus. 

Hierher ist Hel. megastoma Quenstedt zu rechnen. Diese Quenstedt'sche Art stammt von Beraun 

und stimmt mit unserem Stiicke sowohl in der Kelchgrosse als in dem Mangel der Septen iiberein. Der ein- 

zige Unterschied besteht in der Gestalt des Stockes. Das Quenstedt'sche Exemplar ist plattenformig. 

Zwei Stiicke liegen vom Felsen Kozel bei Beraun vor. 

Heliolithes decipiens M'Coy. 

Taf. IV, Fig, 2-9. 

1850. Fistttlipora decipiens M'Coy, Ann. Nat. Hist., vol. VI, p. 285. 
1854. Heliolithes Murchisont M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, p. 250, tab. 57, fig. 0, 6 a — 6 c. 

1855. Fistttlipora decipiens M'Coy, Palaeozoic Fossils, p. 11, pi. 1 C, fig. 1,  1 a,   1/'. 
1860. Heliolithes inlerstincla F. Rocmcr, Tennessee, S. 23, Taf. II, Fig. 5, 5a. 
1883.    Heliolithes decipiens G. Lindstroem,  Obcrsilurischc Korallen von Tshau-Tien, S. 50, Taf. V, Fig. 6 z. Th. 

Der Kelchdurchmesser betragt nur 1 mm oder selbst im namlichcn Querschliffe noch etwas weniger 

und der Abstand der Kelche von einander ist einhalb- bis zwei-, ja selbst dreimal so gross als ihr Durch- 

messer. Das passt zu der Beschreibung von Hel. Murchisoui durch Edwards und Haime, denn nach ihnen 

soil bei Hel. Murchisoui der Durchmesser der Kelche ungefahr 1 mm und der Abstand derselben von ein- 

ander sehr schwankend sein, im Allgemeinen das Doppelte oderDreifache des Kelchdurchmessers betragen. 

Die Kelchoffnungen sind kreisformig, die Kelchwand wenig dicker als die der Coenenchymrohren. Septen 

fehlen. Man konnte es vielleicht bedenklich finden, diese bohmische Koralle mit Hel. Murchisont zu verei- 

nigen, da M. Edwards und Haime 1. c. in Betreff dieser Art sagen »in some of the well — preserved coral - 

lites twelve small septa are visible«. Aber nicht eine einzige ihrer Piguren zeige solche, und, was mehr ist, 
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auch nicht die Originate, welche Lindstroem gesehen. Das Coenenchym zwischen den Kelchen besteht 

bei den Stiicken aus Bohmen aus sehr deutlich prismatischen und gewohnlich funf- oder sechsseitigen 

Rohren, die Zahl der in gerader Richtung zwischen zwei Kelchen liegenden Coenenchymrohren schwankt 

zwischen 2 bis 12. Auf 2mm Kelchlange entfallen 7 Tabulae. Ober die aussere Gestalt cles Stockes lasst 

sich nichts Befriedigendes aussagen. Zwei kleine Stiicke sind vom Muttergesteine fast vollig umhullt. 

Hierher rechne ich noch das abgebildete Stuck. Die Oberflache des Stockes ist flach gewolbt und 

angewittert, so dass die Kelche stellenweise etwas grosser erscheinen wie im Schliffe und die variable 

Dicke des Coenenchyms zwischen den Kelchen nicht so deutlich hcrvortritt. Die Unterseite des Stockes 

fallt durch ihre Hiillsubstanz (Epithek) auf. Die Kelche sind kreisformig, ihr Durchmesscr betragt 1 mm, 

nur selten etwas weniger. Die Coenenchymrohren erscheinen im Querschnitte sehr gleichmassig aus- 

gebildet, funf- oder sechsseitig. Weiter ist dicuberaus variable Entfernung der Kelche bezcichnend. 

Die geringste Entfernung betragt 0'5««, so stark genahert trifft man nur wenige Kelche an. Es gibt 

Entfernungen von 1 mm und etwas dartiber. Etwas haufiger begegnet man der Distanz von 1 p5*«. Auch 

2-bmm konnen die Kelche von einander abstehen. 

Die grosste Entfernung betragt 3*5mm. Die gegeniiber den Wanden der Coenenchymrohren dick 

erscheinende Kelchwand lasst ganz schwache Einkerbungen erkenncn. Septen fehlen. Die ungeschlecht- 

liche Vermehrung der Kelche konnte beobachtet werden. Auf 5 mm kommen in den Kelchen 17 — 18 Quer- 

boden zu liegen. 

Stelliporella lamellata Wentzel. 

Taf. IV, Fig.  10-12. 

Diese Art bildet plattenformige, etwas windschief gebogene Stocke. Das vorliegende Stiick ist in einen 

grauen, mergeligen, von Crinoidentrilmmern durchschwarmten Kalkstein eingeschlossen. Der Kalkstein 

haftet so fest an der Oberflache des Stockes, dass die Structur der Koralle erst durch Schliffe erschlossen 

werden muss. Auf Horizontalschliffen erkennt man die sternformigen Kelche von iy3ww Durchmesser, 

zwischen welchcn sich ein sehr regular gebildetes Coenenchyma ausbreitet. Die Kelchwand von kreisfor- 

migem Umrisse ist 12fach eingekerbt. Zwischen je 2 Kerben, also wo die Schenkel der benachbarten 

Kerben zusammenstossen, entspringt ein Septum. Die Septen sind vollkommener entwickelt als bei irgend 

einer Heliolithenart. Sie reichen bis in die Nahe des Centrums und bilden daselbst eine rohrige Pseudo- 

Columella. Von den Septen laufen seitwai'ts synapticulartige Fortsiitze aus. Die Querschnitte der Columella- 

rohren unterscheiden sich in nichts von denen der Coenenchymrohren. Die Entfernung der sternformigen 

Kelche betragt 1/i bis l/t ihrcs Durchmessers. Die Querschnitte der Coenenchymrohren sind polygonal, 

funf- oder sechsseitig und so klein, dass ungefahr 4—6 auf die Langc eines Millimeters kommen. 

Die Kelche verlaufen senkrecht zur Oberflache des Stockes. Geht der Verticalschliff durch die Mitte 

zwischen der Pseudo-Columella und der Kelchwand, so erbhekt man die Durchschnitte der Septen durch- 

zogen von Traversen. Das Bild unterscheidet sich kaum von demjenigen einer Partie langs durchschnit- 

tener Coenenchymrohren. Geht der Verticalschliff durch die Pscudocolumella, so beobachtet man die durch- 

schnittenen Columellarohren abgetheilt durch Traversen ganz in derselben Weisc wie die Coenenchym- 

rohren, der Raum zwischen der Columella und der Wand wird von nach oben oder unten gekrummten 
Traversen eingenommen. 

Die Coenenchymrohren zeigen im Vcrticalschliffe den von Arten der Gattung Heliolitkes her bekannten 

Bau. Die Querboden der Coenenchymrohren ordnen sich in nahezu parallelen, senkrecht auf die Wand 

stehenden Reihen an. Die Vermehrung der Coenenchymrohren erfolgt durch Zwischenknospung. 

2. Familie PLASMOPORIDAE. 

Das Costalcoenenchym unci die Septen treten in zweifacher Ausbildung auf. Die Rippen (costae) sind 

entweder wie die Septen als verticale Lamellcn entwickelt, lassen weite Zwischenraume zwischen sich fret 

und sind durch fast horizontale Lamellen (Traversen) unter einander verbunden.   Oder aber  die Rippen 
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machon sich im Verticalschliff weniger bcmerkbar, da sie ahnlich wie die Septen im Innem der Kelche aus 

Langsreihen unverschmolzener Dornen bestehen. Die blasigen Querblattchen (Traverser)) zvvischen den 

Rippen erreichen eine auffallig starke Entwicklung und iiberwuchern dieselben. Septa immer 12, entweder 

als verticale Lamellen Oder als verticale Reihen von Dornen entwickelt. Durch seitliche Verschmelzung der 

Septen entsteht eine falsche Mauer. Die Kelche werden durch die Rippen verbunden. Die untere Seite des 

Korallenstockes ist mit einer Epithek bedeckt. Die ungeschlechtliche Vermehrung der Kelche erfolgt durch 

Rippenknospung 0rtmann's. 

Plasmopora M. Edwards und J, Haime 1849. 

1849. 
1850. 

M. Edwards et Haime, Comptes rcndus, t. XXIX, p. 2(32. 
M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, part I, p. LIX. 

Die kreisrunden cylindrischen Kelche treten iiber der Oberflache des Korallenstockes nicht vor. Die 

12 Septen sind deuttich als Lamellen entwickelt. Die Kelchboden fast horizontal. Die Kelche werden durch 

die Rippen verbunden, welche wie die Septen als verticale Lamellen ausgebildet erscheinen. Zwischen den 

Rippen sind fast horizontale Querblatter (Traverser)) entwickelt. 

Typische Species:   Plasmopora petaliformis Lonsdale sp.1 

1839.    Porites petaliformis Lonsdale in Mure hi so n's Silur. Syst., p. 687, tab. 16, fig. 4. 
1854.    Plasmopora petaliformis M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, p. 258, tab. 59, fig. 1, 

weitere Litcratur. 

1866. 

1 a— 1 c.   Siehe hier die 

Calapoecia Billings p. p.s 

1866.    Calapoecia Anticostiensis  Billings,   Catalogues of  the Silurian Fossils   of the Island  of Anticosti.   Geological Survey of 
Canada,  1866, p. 32. 

»Costae forming a fringe around the apertures and also seen in vertical polished sections. Intercellular 

tissue composed principally of thin, undulating or flat horizontal diaphragms extending from tube to tube 

and subdivided in to square cells by the costae at the surface of the walls. . . . There are about three dia- 

phragms and tabulae in on line. The radiating septa form thin, sharp, strong elevated striae on the inside 

of the tubes where exposed in weathered specimens.« 

Propora M. Edwards und J. Haime 1849. 

1849. M. Edwards et J. Haime, Comptes rendus, t. XXIX, p. 262. 
1850. M. Edwards and J. Haime, British Fossil Corals, part I, p. LIX. 

Die kreisrunden, cylindrischen Kelche ragen iiber der Oberflache des Korallenstockes vor. Die 12 Septen 

bestehen aus Langsreihen von Dornen, die Rippen aus Langsreihen von Balkchen, welche die Kelche 

verbinden. Blasige Querblattchen (Traversen) erreichen zwischen den Rippen eine auffallend starke Ent- 

wicklung. Die Rippen treten nur in Querschliffen hervor, in Verticalschliffen machen sie sich kaum 

bemerkbar. 

Typische Species: Propora tubulata Lonsdale sp. 

1839.    Porites tubulata Lonsdale in Murch ison's Silur. Syst., p. 687, tab. 16, fig. 3. 

1854.    Propora tubulata M. Edwards and Haime, British Fossil Corals, p. 255, tab. 59, fig. 3, 3 a, 3 b. 

1 Bei Plasmopora Girvanensis Nicholson and Etheridge jun.. Silur. Foss. Girvan District, p. 266 — 268, pi. 17, fig. 2 — 2 i> 

und Plasmopora exserta Nicholson and Etheridge jun. ibid. p. 269, pi. 17, fig. 4, 4a sind nur Septaldornen, angeordnet in 
Langsreihen, entwickelt. Die Rippen, welche die Kelche verbinden, sind sehr selten directe Fortsetzungen der Septa, sie erscheinen 

im Vcrticalschliffe als langere oder kiirzere Spitzen auf den blasigen Querblattchen, angeordnet in Verticalreihcn, d. h. die Rippen 
bestehen aus losen odor sehr unvollkommen verschmolzencn Blattchen. Genannte Arten konnen als Bindeglieder zwischen Plasmo- 

pora und Propora angesehen oder in letztcre Gattung aufgenommen werden. 
2 An examination of the original specimens has clearly shown that the forms described by Billings under the name of 

Calapoecia are identical with those described by the present writer under the head of Columnopora, and the later name must before 

be abandoned. Of the forms included by Billings under Calapoecia, only one — viz. Cat. Anticostiensis — was figured, and this 

proves to be rcaly quite different from the others, . . . (Nicholson and Ly de k ker, A Manual of Palaeontology, vol.1, 1889, 
p. 317.) 
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Lyellia M. Edwards und J. Haime.  1851. 

1851.    M. Edwards et Haime, Polyp, foss. terr. palacoz., p. 226. 

Korallenstock massig; Kelche cylindrisch mit dicken und berippten Wiinden, frei an ihrer Spitze, sonst 

durch ein reichliches, blasiges Cocncnchym verbunden; Kelche im Innern mit ein wenig unregelmassigen 

Querboden versehen. Septen deutlich entwickelt, 12. 

Die Autoren ervvahnen weiter: »Les cotes sont distinctes sur la muraille, mais ne concourent pas a la 

formation du coenenchyme, et 1'independance de ces deux parties est tres marquee«. 

Typische Species: Lyellia glabra Dale Owen. 

Es ist noch Vicles unklar. Lyellia americana M. Edwards et Haime (Polyp, foss. terr. palaeoz., pi. 14, 

fig. 3, 3 a) liisst die Coenenchymwande, welche den Kelchen anliegen, als Fortsetzungen der Septen 

erkennen, so class man an ein Costalcoenenchym denken muss. Die 12 Septen sind als Verticalreihen von 

Dornen (spinulae) entwickelt, dcmnach haben die Rippen Stabchenform. 
In der Abbildung, welche Duncan ' von Lyellia americana gibt, setzen die Septen ebenfalls fiber die 

Kelchwand hinaus als Rippen fort, manche werdcn sogar zu Septen der Nachbarkelche. 

Pinacopora Nicholson und Etheridge jun. p.p.  1879. 

Pinacopora Andersoni Nicholson und Etheridge jun. 

1880.    Pinacopora Andersoni Nicholson and Etheridge jun., Monogr. Silur. Foss. Girvan District, p. 272,   273, tab. 17, rig. 6 

und  tab. 18, fig. 1 — 1 e. 

3. Familie FISTULIPORIDAE. 

Waagcn und Wentzel (Salt-Range Fossils, 1. c. p. 909) unterscheiden hier drci Untcrfamilicn: Cal- 

loporinae, Prasoporinae und Fistuliporinae. 

1  Duncan, Brit. Foss. Corals,  II. scries, part I,  18(50, pi. 4,  fig. 7. 
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ERKLARUNG DER ABBILDUNGEN. 

TAFEL I. 

Fig.  1—7.  Heliolithes interstinctus Linnc. Obersilur [Barr. Stufe Eca]. Kozcl bci Beraun. 

Fig.  1.    Der Stock von oben gesehen,   Naturliche Grdssc. 

«    2.    Qucrschnitt.  Naturliche Grosse. 

»    3.    Qucrschnitt.   Sogcnanntc Coencnchymknospung.   Vergrosserung 35/1. 

»    4.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    5.    Qucrschnitt.   Diinncrwcrden der Wiinde durch  den Fossilisationsprocess.   Vergrosserung 7/1. 

»    G.    Liingsschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    7.    Ltogssohnitt.   Vergrosserung 7/1. 
Die Schliffe zu den Fig. 2 — 7 stammen von dcm in Fig. I  dargestellten Stiicke. 

Fig.    8 — 9.    Heliolithes bohemicus. Wcntzel.   Fbcndahcr. 

Fig. 8.    Der Stock von oben gesehen.  Naturliche Grosse. 

»    9.    Der Stock von der Seitc gesehen.   Naturliche Grosse. 

TAFEL  II. 

Fig 1—4. Heliolithes bohemicus Wentz el.   Ebendaher. 

Fig.  1.    Der Stuck von unten gesehen.   Naturliche Grosse. 

»    2.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    3.    Qucrschnitt.   Diinncrwcrden der Wiinde.   Vergrosserung 7/1. 

»    4.    Liingsschnitt.   Sogcnanntc Coencnchymknospung.   Vergrosserung 7/1. 

Fig. 5—7  Heliolithes interstinctus L. var. irregularis Wentzel.   Fbcndahcr. 

Fig. 5.    Der Stock von oben gesehen.   Naturliche Grosse. 

»    G.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    7.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

Die Schliffe zu den Fig. 2 — 4 stammen von dcm in Fig. 8 und 9, Taf. 1  und Fig. 1, Taf. II, abgcbildcten Stiicke. 

Die Schliffe zu den Fig. 6 — 7 stammen von dcm in Fig. 5, Taf. II, Fig. 1  und 2, Taf. Ill, abgcbildcten Stiicke. 

TAFEL III. 

Fig.  1—4.  Heliolithes interstinctus. L, var. irregularis Wentz e 1.   Fbcndahcr. 

Fig.     1.    Der Slock von unten gesehen.   Natiirlichc Grosse. 

»    2.    Der Stock von der Seitc gesehen..  Naturliche Grosse. 

»    3.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    4.    Liingsschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

Fig. 5 — 7.   Heliolithes interstinctus L.  var. intermedins Wentzsl.  Fbcndahcr. 

Fig. 5.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    6.    Qucrschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»    7.    Querschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

Dcnkschriften dor mathem.-naturw. CI. LXII  lid 65 
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Fig. 8 — 9.   Helioliihes bohemicus Wentzel  var.  major.   Ebendaher. 

Fig. 8.    Der .Stock von obcn  gcscben.   Natiirlichc Grosse. 

»    9.    Qucrschnitt.   Natiirlichc Grosse. 

Die Schliffe zu den Fig. 3 — 4 stammer! von dem in Fig. 5, Taf. II, Fig. I   und 2, Taf, 111  abgebildeten Stueke. 
Die Schliffc zu den Fig. 5 — 7 stammer] von cinem nicht gezeiehneten Stueke. 

Dcr Schliff zu Fig. 9 stammt von dem in Fig. 8 gezeiehneten Stuckc. 

TAFEL IV. 

Fig.  1.   Helioliihes bohemicus. Wentzel  var. major.  Ebendaher.   Qucrschnitt.   Vcrgr. 7/1. 

Fig. 2 — 9.   Helioliihes decipiens M'Coy.  Ebendaher. 

Fig. 2. Dcr Stock von oben gesehen.   Natiirlichc Grosse. 

» 3. Der Stock  von unten gesehen.   Natiirlichc Grosse. 

> 4. Qucrschnitt.  Naturliche Grosse. 

» 5. Querschnitt. Vergriisserung 7/1. 

» 6. Querschnitt.   Vergriisserung 7/1. 

» 7. Qucrschnitt.  Sogenannte Cocncnchymknospung.   Vergrosserung 35/1. 

» 8. Langsschnitt.   Vcrgrosscrung 7/1. 
» 9. Langsschnitt.   Vcrgrosscrung 7/1. 

Fig.  10—12. Slclliporclla lamellala Wentze 1,   Ebendaher. 

Fig.  10. Querschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

»     11. Qucrschnitt.  Vcrgrosscrung 35/1. 

»     12. Langsschnitt.   Vergrosserung 7/1. 

Fig.  13—14.   Heliopora coerulea Blv. Lebend. lndiscbcr Ocean. 

Fig.  13. Ein Kelch, fast vollstfadig entwickelt, in  der Daraufsicht.   Vergriisserung  10/1. 

Die Kelchhohle  ist von  mehr als   12  unregelmassigen,   zahnartigen Vorspriingen  [Pseudosepten]   umgeben.  Ein Kreis 
von Coenenchymrohren ist in der Ticfc der Kelchhohle sichtbar. 

»     14. Ein Theil des Kalkskclctcs, welches die Cocnencbymrohrcnwand zusammensetzt,   im Langsschnitt.   Vergrosserung 250/1. 

C. Achse. 
B. und   ahnlich   schattirte  Bander auf der   andcren Seite  dcr Achse   sind intensiver blau   als   die Umgebung   gefiirbte 

Skclettheile. 
Dcr Schliff zu Fig. 1  stammt von dem in Fig. 8, Taf. Ill  abgebildeten Stiickc. 
Die Schliffc zu den Fig. 4, 6, 7, 8 stammen von dem in Fig. 2 und 3 abgebildeten Stueke. 
Die Schliffe zu den Fig.  5 und 9 stammen von eincm andcren nicht gezeiehneten Stuckc. 

Die Schliffe zu den Fig.  10, 11   und 12 riihren von  demseiben, abcr nicht abgebildeten Stiickc her. 
Die Figurcn 13 und 14 sind cntlehnt aus Moselcy's Arbeit in Philosoph. Transact, of the Royal Society, vol 166, pt. 1, 

pi. 9, tig. 12, pi. 9, fig. 17. 

TAFEL V. 

Fig.   1—4.   Heliopora coerulea Blv.  Lebend. Jndischer Ocean. 

Fig.   1.    Schnitt senkreebt zur Oberflache dcs Stockcs um die Structur des Kalkskclctcs zu zcigen.   Vergrosserung  15/1. 

A. Altere Kelchhohle, abgcschlossen von dcr jiingcren {A') durch  den Querboden C. 

Die Coenenchymrohren auf bciden Seiten dcs Kclchcs weiscn ahnliehe Querboden vvic die Kelehe auf. An cinigen Stel- 
len verlauft der Schnitt durch die Wand dcr Coenenchymrohren, an andercn Stcllcn durch die Mitte der Coenen- 

chymrohren. 
Die Querboden sind an die schon gcbildeten Innenscitcn der Kelchc und Coenenchymrohren als cine spiitcre Bildung 

angelegt. Die Grcnzlinic dcr altcn Kclchwand kann immer auf cinigc Entfernung iiber die Hohc des Qucrbodcns 
hinaus verfolgt werden; dcr Querboden erschcint dann als die Basis eincr zweiten Riihre, cng anliegend dcr ersten. 
Die Fasern, welchc die Wjindc dcr Coenenchymrohren etc. zusammensctzen, sind nach aufvviirts und auswarts 
untcr dcmsclbcn Winkel gcgen  die vcrticalcn Achscn  gencigt. 

A. Altere Kelchhohle;  A' jungerc Kelchhohle. 

C. Querboden. 

B. Theil der Coenenchymrohrenwand, parallel ihrcr Seitenflaehe durcbsclmiltcn, zeigt cine Suturlinie zwisohen den sich 
bcriihrenden Fasersystemen, welche die Wand zusammensctzen. 
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D. Vcrticale Aohsen (soheinbare Canale). 

P. Spitze des wachsendcn Stockcs. Sie zcigt Zuwachsstreifen. Die Zahlen bezeichnen die Reihenfolge, in welcher die 
aufeinander folgenden Kammern gebildet werden. 

Fig, 2, Schcmatische Darstellung eines Langsschnittes, um die Bezichungen der Harttheile zu den Weichtheilcn zu zcigen. Die 
Harttheile sind dunkler gefarbt. In dcr Mitte sieht man im LSngssehnitt einen viillig entwickeltcn geschlechtsreifen 
I'olypen im zuruckgezogcnen Zustandc. Dcr kalkigc Kelch, in welchem er sitzt, ist unten durch den Querboden 
(CT) gcschlosscn und die Kelchwiindc setzen oben in die Spitzen (P), welche liber die Oberflache der Koralle 
hervorragen, fort. Der Schnitt ist so geftihrt gedacht, dass er durch zwei der kalkigen Vorspriinge, welche den 
Kelch umgeben, gcht. 

\)c\- Oberflache des Kalkskeletes licgt eine Schicht von spindcligcn Bindcgewebszellen an, welche Schicht auch die 
Wande aller Hohlraume des Kalkskeletes auskleidet. Zwisohen dieser Schicht spindelartiger Bindcgewebszellen und 
der Entodermschicht  ist cin Zwischenraum, welcher von  transparentem homogenem Bindegcwebc  ausgefiillt wird. 

Die Epithelschicht (E), welche die ganze Oberflache der Koralle bedeckt, setzt sich auf die Aussenseite der Tentakel 
fort (in unserer Figur, wcgen der Einsliilpung dieser Organe, an ihrcr Innenseite crscheinend), wahrend die Ento- 
dermschicht (EN) die Innenseite dor Tentakel bedeckt. Der Tentakel auf der rcchtcn Seitc der Zcichnung hat seine 
Spitze hinter dem Retractormuskcl licgen, ungeachtet dcr thatsachlichen Verbindung des Muskcls mit der Mcsen- 

terialfaltc oben, zu dem Zvvcckc, um die l.agc des Eies (0) zu zcigen. Am Grunde des Atriums (d. i. des Central- 
canales, welcher vom Mundc und den Tentakcln nach aussen fiihrt und durch die tiefe Retraction des Thieres 
gebildet wird) sind die Miindungen der Rohren, gebildet durch die Einstiilpung zweier Tentakel, zu sehen, wie sie 
bei der Daraufsicht erscheinen (7"). 

Auf der rcchten Seite der Figur sind drei Rohren {TC, PC, PC) gczeichnet, welche das sogenannte Coenenchym bilden. 
Die Wande dieser sogenannten Coenenchymrohren werden von dcnsclben drei Schichten bedeckt wie die Kelch- 
wiindc. Zwei dieser Rohren communicircn oben uber ihre Seitcnwand hinweg durch einen dcr tiefer gelcgencn 
Canale (V) mit einander. Auf dcr linken Seite der Figur sind Thcilc der Skeletplatten, welche die Seitenwande der 
Rohren bilden (/l, A), mit ihrcr natiirlichen oberen Grenzc sichtbar. Zwei Canalsystemc sind im Durchschnitt nahe 

dcr Oberflache der Koralle untcrschcidbar. Die dcr Oberflache mchr genahcrten Canale (V, V, V) licgen fast unmit- 
telbar unter der ausscren Epithelschicht; sie sind zahlreicher und engcr als die defer gelcgencn Canale (V', V). 

welche eine Communication zwischen den benachbarten Coenenchymrohren hcrstellen, indem sie die Enden der 
niedrigcren Wandthcilc iiberschreiten, wie die rechte Seitc der Figur zeigt. Bcide Canalsystemc sind mil P2ntoderm- 

zcllcn ausgeklcidct. 

A A. Theilc der Wande der sogenannten Coenenchymrohren. 

CP. Kalkigc Querboden. 

/'.  Ilcrvorragcndc Spitzen des Kalkskeletes. 

E. Epithelschicht des Ectoderms. 

EN~. Entoderm. 

C. Schicht homogenen Bindegewebes. 

1). Schicht bindegewebiger Zcllcn. 

P. Eingesti'ilpte Tentakel, im LS.ngsscb.nitt gesehen. 

7". Eingesti'ilpte Tentakel, gegen ihre Miindung betrachtet. 

.S'. Magenrohr. 

RM. Retractormuskcl 

MF. Mesenterial filament. 

TC. Coenenchymrohren. 

V. Der Oberflache zu gelegenc engcre Canale. 

V. Tiefer gelegene weitere Canale. 

Vergrosserung 42/1. 

»     :-!.    Schnitt parallel  zur Oberflache, um die Bezichungen des Skelctes zu den Weichtheilcn zu  zcigen.   Vergrosserung 40/1. 

PC, PC und die iihnlichcn ovalen Raumc stellen Qucrschnitte   dcr Hohlungen der Coenenchymrohren dar.   Die Riiumc 
zwischen dicsen Hohlungen werden vom Skelet ausgefiillt. 

Das Kalkskclet zcigt Easei'structur;  die Fasern stralilen von ciner Anzahl Achsen (C), in der Figur quer durchschnittcn, 
aus. Wo die Enden der verschiedenen Fasersysteme sich begegnen, treten Suturlinien (S) auf. 

P). Schicht von Bindegewebszellen. 

E. Schicht homogenen Bindegewebes. 

EN. Entodermschicht. 

» 4. Querschnitt durch den obersten Thcil cincs zuriickgezogenen Polypcn, von unten betrachtet. Vergrosserung 20/1. Er zcigt 
die untere Fliichc der obersten Schichte, welche die Kclchmiindung abschliesst. Die Zcichnung ist nach cinem enl- 
lialktcn l'riiparat   angefcrtigt   worden.   Die Wcichthcile,   welche   die   kalkigen K'elchwande   auskleiden,   sind   durch 
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schnitten; sic bchalten die Form des Kelchcs bci, wclchcm sie dicht anlagcn. Die Wand zeigt cine Anzahl longi- 
tudinaler Falten, wie es im Querschnitt die Wcllcnlinie rait 12 Wellenbergen, getrennt von 12 Wellenthalern, beweist. 
Die Vorspriinge (Wellenthaler), welche im unversebrten Zustande des Thieres von Kalkmasse ausgefullt sind, stellen 
die 12 leistenartigen Kalksepten des Kelches dar. Die Vorspriinge sind wedcr in Form noch Anordnung symmetrisch, 

nocb sind die 8 Mesenterialfaltcn (MM) in Bezug zu ihnen symmetrisch vertheilt. 
Zwischen den Mesenterialfalten fullt die Korperwand des Polypen nicht allenthalben nach aussen die ganze Weite der 

Kclchwand aus, sondern die Korperwand ist mit der Kelchwand nur in der Region der Vorspriinge verbunden. An 
jedem der Wandabschnitte (Wellenberge) ist cine weite Offnung frei gelassen, durch welche der Gastralraum des 

Polypen rund um mit den Canalsystemen communicirt. 

MM. Mesenterialfalten. 

00. Offnungen, durch wclchc der Gastralraum des Polypcn mit den Canalsystemen communicirt. Die hcllen ovalen 
Flecke in den schattirten Flachen der Offnungen sind die Hohlen des gegen die Oberflache zu gelegenen Canal- 

systems. 

Die Figuren 1—4 sind Moseley's Arbeit in Philosophy Transact, of. the Royal Society, vol. 16G, pt. 1, pi. 8, fig. 1, 

pi. 8, fig. 4, pi. 9, fig. 8, pi. 9, fig. 11  cntlehnt. 
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