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Ueber Sternschnuppengallert, von Prof, Ferdinand

Colin in Breslau,

Unberiihrt von den neuesten Forschungeu; welche die

Stemschnuppen zu den Kometen und Meteorsteinen in Be-
ziebung gebracht^ ihre Periodicitat und ihre Bahnen festatellt^

und mitHilt'e der Spectral - Analyse und des KSpectroscopa ihre

chemische Zusammensetzung ermittelt haben^ beateht last in

alien Landern Eui'opa's undJSordamerika's ein eigenthumlicher

Volksglaube iiber die Stemschnuppen. Es soUen namiich die

Stemschnuppen ala weisslich oder blaulich gianzende Feuer-

kugein langsam auf die Erde fallen, und eine farblose Gailert,-

flussigem Eiweiss oder Starkekleister vergleichbar, auf dem
Boden zuriicklassen; diese Gallert bildet bald einen teller-

rossen zahen KJumpen, bald ist sie flusslger, schleimiger, ver-

auft zvrischen den Fingern, hangt sich an alle Gegenstande^
ohne sie zu verletzen; in Papier gesammelt, verschrumpft sie

zu unscheinbaren Hautchen ; wird die eingetrocknete Masse
wieder benetzt, so kann sie zur alten Grosse wieder auf-

quellen.

Thatsache ist, dass dergleichen Gailertmassen schon in

zahlreichen Fallen auf dem Erdboden gefuuden worden sind,

dass sie ebenso dem gemeinen Manne wie dem gebildeten

Beobachter auflfallen^ dass aber weder der Eine noch der

Andre in der Kegel sich ihren Urspruug auf natiirliche

Weise zu erklaren vermag, dass ebenso der Deutsche diese

Gallert als Sternschnuppenmaterie bezeichnet^ wie der Eng-
lander von star shot jelly spricht, und dass si Jbst der

Bauer diese Massen odgwiadzy (von Sternschnup

Bekanntlich haben die Botaniker,

Ohladni und Nees von Esenbeck (Rob,
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Schriften" Bd. I. Anhang zu der Abhandlung iiber rothen

Sclmee) mit dieser Gallert beschaftigt, dieselbe racist auf

kryptogamische Gewiicbse bezogen, und zwar enhvcder auf

Gallertalgen, Gallertflechten oder Gallertpiize. Gewohnlich

denkt man dabei an Nostoc-Arten, derun lederartig scbltipfrige,

rundlich lappige, wellig kraiise Arten auf Moos und Heide.

auf Grasplatzen und Felsen, selbst auf feuchtem Sand- und

Lehmboden leben, und ira trockenen Zustande unscheinbar

und leicht iiberselien, nach Regen bedeutend aufquellen und

dann dem uberraschten Beobachter wie vom Himrael herunter-

gefallen erscheinen sollen. Abor die scUwarzlichgriine oder

olivengriine Farbe des Nostoc stinimt ebenso wenig, wie dessen

derbcre Consistenz zu jenen farbloseu weichen Gallertmasaen,

die als Sternschnuppenraaterie bezeichnet werden, Ebenso

wenig ist eine Verwechselung derselben mit Collema moglich,

dessen Habitus mit dem von Nostoc oft zum Verwechseln iiber-

einstimmt. Eher waren Palmellaceen zu vermuthen, welche

oft sehr blasse und weicbe Gallerte bilden. Auch an Myxo-

mjcetcn und Tremellinen konnte ^edacht werden, wenn

dieselben nicht einen abweichenden Fundort, una selten

oder nie jene reichliche Massenentwickelung zeigteu, yvie

die hier bescliriebenen Substanzen. Es ist rair kein Fall

bekannt, dass einem mit dem Mikroskop vertrauten Botaniker

jenials ein Nostoc, ein Collema, eine Palmella oderTremella

wiiklich unter dem Titel einer „Sternschnuppen8ubstanz''

zur Untersuchung gebracht worden ware.

Der Ursprung dieser Massen weist ttberbaupt nicht auf

die Pflanzen bin; vieimehr stammen dieselben aus dem

Thierreich, und zwar von einer Quelle, von der es auf dem

ersten Blick beinahe absurd scheint, sie mit den Stern-

schnuppenmassen in Verbindung zu brin^en. Scbon im

Jahre 1828 batte Zennek in Hobenhein diese Substanzen

von FrOschen hergeleitet, die von Reibern verzchrt-

und theilweis wieder ausgespieen seien; er beobacbtete die

Froscligallert besonders haufig an Teicbufern, wo Reiher

bausen; namentlich in den Monaten October bis December.

Auch Carus von Dresden erkannte 1834 in der Stem-

schnuppengallert die Eileiter von Froschen; am ausfiihrlichsten

hat diese Ansicht v. Baer von Petersburg in einem an die

Moskaucr Naturforschende Gesellschaft gerichteten Send-

scbreiben vom Jahre 1865 dargelegt. Die Eileiter der FrSsche

stellen namlich ein knUuelformig gewundenes Organ dar,

durch "welches im Frlihjahr beim Laichen die aus schwarzen

Dotterkugeln bestehenden Eier hindurchgehen und sicb

dabei mit einer SchleimhttUe bekleiden, welche nach dem
Austritt der Eier im Wasser ausserordentlich aufquillt; daher
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besteht der FroschlaicL im Wasser bekaniitlich aus schwarzen
Kugelu; deren jeJe von eiuer Gallerthiille umgebeu ist,

Lcgt man die aus eiiiem Prosoh vor der Laichiseit lieraus-

praparlrten Eileiter ins Wasser, so quellen dieselben ganz
ausseroi'dentlicU auf uud erhalten allmalilich das Anseheii

einer erst milchweissen, spater ganz farblosen und diircb-

sichtigen structurlosen Gallert A, Boettcher in Dorpat
hat 1866 in Virchow's Archiv dieses Aufquellea der Frosch-
eiieiter genau untersucht und von dem enormeu Quellungs-

vcrmogen ihrer Zellcn hergeleitet; die frisch praparlrten

Eileiter eiues Frosches wogen ira Mittel 9,3 Grm.; naclidem
sie Tiber ein Liter Wasser eingesogen, betrug iin* GewicLt
im IMittel 1025 Grin. Ein frischer Eileiter besteht aus 17,8 %
Trockensubstanz und 82,2% Wasser; im Maximum der

AufqueUungdagegen aus 0,15 ^/o Trockensubstanz und 99,85 7o
Wab'ser.

Auch ich habe Gelegenheit gehabt, die Natur der hier

besprochenen Substanzen zu constatu'en. In Folgo eines

Aufsatzes, welchen Graf Pfeil in der Scblesischen Zeitung-

iiber Sterascbnuppen veroiFentlicht hatte, erhielt derseibe von
verschicdenen Seiten sogenannte Sternschnuppengallert; diese

Massen wurden von dera Grafeu Pfeil an Prof* Galle, und
von diescm wiederum an mich zur Untersucliung iibergeben.

In der Sitzung der botanischen Section der Scblesischen

Gesellschaft voni 28. Oct. 1868 legle HeiT Prof. Galle eine

Gallertmasse vor, etwa 3—4 Unzen schwer, welcljo nach An-
gabe des Berichterstatters an der namlichen Stelle am 27. Oct
gefunden war, wo dieser in der Nacht vom 22. zum 23. Oct-

cine Sternschnuppe zur Erde fallend gesehen hatte. Es war
eine farb- und formlose, steife, trube, halbdurchsichtige

leicht theilbaj-e Gallert; sie enthielt DIattfragmenle und
schwarzliche oder weisse Kiumpchen, hatte einen unange-

nebmen Fiiulnissgeruch, der jedoch beira Stehen an der

Luft sich bald verlor, war geschniacklos ; beim Austrockneu
schrumpfte sie zu diinnen durchsichtigen Hautchen zusainmen
und quoll beim Befeuchten wieder auf. Eine von Herrn
Dr. Friedlander vorgenommene vorlaufige chemische
Priifung ergab, dass es eine sehr wasscrreiche, organische

Substanz sei, welche auf dem Platinblech erhitzt, ihr Wasser
^

nui" schwierig abgiebt, zuletzt verkohit, unter Ausstossung
eines an stickstoffhaltige Materien erinnernden Geruches,

und phne sich aufzublahen zu einer schwach gelbgcfarbten

Asche verbrennt. Sie enthalt Spiu^en von Phosphorsaure
und Natron.

Die Gallert reagirt schwach sauer, ist Im Wasser auch

beim Kochen unioslich^ ebenso in kaltem Kali und ver-

-a
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diinnter Sch\\efelsfiure; beim Erwarmen in letzterer lost si^^,

sicli auf und zeigt dann mit Kupferoxyd die bekannte
Reaction auf Zucker. Bei langerem Stehen fault sic und
verwandelt sich in eine schleimige Flussigkeit; iii Alcoliol

Tfird die Gallert dichtcr und fester* Durch Jod wird sie nicht

blau. Die von inir in Geraeinschaft mit Herrn Dr. Schroter
vorgenommene mikroskopische Untersuchung zeigte gleich

den chemischen Reactionen, dass die Gallert weder Stjlrke-

kleister, noch Traganlschleira, noch Leim, noch Gummi;
nocb eine andere Pflanzen-Schleirasorte ist. Ebenso wenig
geliorte sie zu den Gallertalgen (Nostoc oder Palraella); gie

enthiolt nur sehr vereinzelte, oflfenbar zufaillge Algen-
(Oscillarien) Fadon. Dagegen war diese Gallert ihrer ganzen
Masse nach von Pilzfaden durchzogen, die eine scbon mit
blossera Auge erkennbare feine netzformige Marmorirung
in der farblosen Grundsubstanz bildeten. Dies*^ Pilzfaden

gelioren mindestens zwei verschiedenen FadeupilzgattuDgen
an, die beide anch reichlicb fructificirend beobachtet wurden;
einem Mucor und einem Fusisporium; von beiden Pilzen

wurden auch interessante Qonidien- und Copulationsbiidungen

gefunden-

Da mir die Angabon iiber den thieriscben Ursprung
dieaer Gallertmassen damals noch unbekaunt waren, »'>

mussten die in die Steinwalder Gallert eingebetteten PiUi
faden zunacbst die Vermuthung erweckon, dass wir es hier

mit eincr Trenieliine zu thun batten. Ausserdem bezogen
wir auf unseren Fall die von Hildobrand in einem Weinberg
bei Bonn 1866 gefundene, und in Pringsheims Jahrbiichern

beschricbene Gallert, in welcher derselbe gleich uns ein

Fusisporium (Vitis) rnit oincm Mucor (Vitis) beobachtet hatte.

Von altercn Angaben aus der Mycologischen Literatur

glaubten wir zunachst nur eine gewiBse Analogic mit dem
von Biasoletti bei Triest auf Weinstocken und von Corda
auf Birken gefundenen Fusarium Biasolettianum zu erkennen:
indess bat die Untersuchung des betreffcnden von Cesati

praparirten Exeuiplars in der Rabenhorsfschen Samralung
gezeigt, dass wenigstens das italleniscbe Fusarium etwas
ganz Andcres sel; was es rait der Corda'schen Form, die

nach Cesati von der Biasolettiscben verschicden ist, fur eine

Bewandtniss habe, kann ich nicht feststellen.

Inzwischen erhielt ich durch Herrn Prof. Galle eine

Anzahl neuer Gallertmassen^ und zwar eine, am 12. Nov.
in Garben bei Polsgen, Kreis Wohlau, gesammeltCj 151 Grm.
wiegend, welchc der Reobachter^ Gutsbesitzcr KJinger, urn

9 Uhr Vorraittags aus der Luft an den Rand eines Teiches
herublailen sah; ferner noch eine Gallertmasse von Steinwalde,
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263 Schritt von der ersten gefunden; inebrere Massen, von
Grabenrandern auf Schnee bei Gnadenfrey am 12. und
13. Nov.; eine zu Zedlitz^ Kreis Trebnitz, urn den 10. Dec*

1868, in Gevricbt von 23 Gramm; endlich Proben einer auf

einer Flache von etwa V? Morgen in kleinen Stiicken zer-

streuteh Masse, zu Rudzik, Gouvern. Warschau, am 10. Jau-

1869 gesammelt. An diesen unter einander vollig identischen

Substanzen stellte eicb zweifellos beraus, dass sie alle nicbts

weiter seien, als aufgequollene PVoscheileiter. Sie

liessen sich als solcbc schon an ibrer kuglich-traubigen

Oberflache erkennen, die von den darmartigen Windungen
der Eileiter berriihrt; war die Substanz nicht allzusebr zer-

Betzt, so kounte man leicht wurstahnliche Gallertstucke von
1 Centimeter Dicke aus der Masse isoliren. Mit der Zeit

zerflossen die Gallorten zu scbleiraiger, scbmutzig triiber

Fltissigkeit unter bochst unangenebmem Fauhiissgestank, die

von Inl'usoriea (Monaden, Glaucoma) und oviparen Anguil-

lulae belebt war; einzelne Proben wurden in Alcohol con-

servirt. Innerbaib der Gallert fanden sicb Blattlause, Fliegen,

grtine Blattchen: ferner Fleiscbstiickcben, Haute und Getass-

cetze vora Frosch, mit dem fiir dieses Thier charakteristischen

schwarzen Pigment, auch einzelne Froscbeier; in zwei Fallen

lagen nebcn der Gallert der Eileiter die caviarabnlicben

Eiermassen des unbefruchteten Froscb-Eierstocks; ein Be-
obacbter hatte dicse letzteren fur die zufallig beigemiscbte

Losung eines Thiers gebalten. Mit Ausnahrae der sehr

frischen Gallert von Garben waren die sammtlichen Massen
von den Pilzfaden des Mucor und des Fusisporium durch-

en erkennbar ; so ein

Cladosporium oder Sporidesmium; am dichtcsten war das
Pilzgewirr um die eingeschlossenen Froscbtbeile.

Das Vorkommen der Pilze in der Froschgallert ist ohne
Zweifel nur ein secundares, indem dieselben in der stick-

8tofFhaltip;en Substanz eine reichliche Nahrung finden; gleich-

lieitig erklart es die Angaben zweier hochverdienter Natur-
forscher. In der Linnaea II. 1827 p 433 beschreibt Meyen
eine von ihm in flachem Wasser liber schon bewachsenem
Rasen am 10. Nov. 1826 bei Koln a. Rb, gefundene, blaulich

milchweisse Gallert, auf einem 1 Zoll langen iStiick P^'ett mit
Hauten, die er fiir das Ueberbleibsel eines von einem Raub-
tliier vcrschlungenen Vogels hielt In der Gallert fand Meyen
unzShlbare, unrej^elmassigj bald gegenstandigr, bald ab-

wechselnd verastelte Zellen^ die ich nach der Abbildung (Tab.

Q halte. Meyen selbst

wuc

f-y

VU
Wasser

in eine Klasse (Ilydrotrcmellinae) bringt, und stellt ihn
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demz^ufolge in eine iieue Gattung und Art; der cr deii

Nameii Actinoniyce Horkelii beilegt.

In den Schriften der Berliner Akademie von 1835 bc-

Bpriclit Ehrenberg eine von ihm in einem milden Winter be-
obachtetpf, in flie^sendeni Wasser^ und zwar auf einera todten
Froscl1 ahl

Gliederfiiden cinsclilosH. Ehrenberg hielt diese Bildung fur

eine Alge, die er auch auf der benachbarten Wiese im
Trockenen^ bier aber mit kiirzeren (iHiedern als im Wasser,
enhvjckelt sah, deren Unterlage oft^ doch nicbt immcr tcdte

Froscbc seien; er nannte sie Tremella meteorlca alba L Gmel.
(Persoon) pseudometeorica; nocb neuerdings ist Ehrenberg
auf diese seine A»i.sicht zuruckgekommen. Indess ist es mir
kaura zvveifelhaft, dass ebenso Tremella meteoriea alba

jiter sind.

eileitf

quolleue und von Pilzfaden durchwachsei
r.

Vn\ mir ein eigenes Urtheil tiber die Veranderungcj)c»

der Froseheileiter beim Aufquellenzu biiden, liess ich dieseiben

am 9, Nov. 1868 aus einem lebenden Frosch frci heraus-
praparircn; sie stellten ein Paar weisse Knauei dar, von
zusammen 1 ,25 Grm. Gewicht. Die Haut, welche di

Windungen der Eileiter umschliesst, wurde mit der Scheere
geoffnet, und das ganze Organ sodann in destillirtes Wassci

Schleiin aufgelost waren und der Versuch beendet wurdc,
batten t*ie bereits 50 Grm. Wasser eingesaugt. Das Gewicht
der frischen, wie der im Maximum aufgcquollenen Eileiter,

war in unserm Versuch bei weitem geringer, als in dem
uben erwalmten von Boettcher; die Ursacbe ist ohne Zweifel
In der Zeit dea Experiments zu Buchen ; bei Boettcher
im Marz, bei uns im November. Yerrautblich ist das Ge-
wicht der Eileiter und dem entsprcchend ihr Quellungs-
veriuogen unmittelbar vor der Laichzeit am grosstcn; nach
dem Eierlegen dagegen sind die Eileiter entleert und mogen
erst im Hcrbst wieder die Fahigkeit des Wassereinsaugens
im hohern Grade erlangen. So erklare ich es mir, dass
die hA weitera grosste Zahl der Gallertmassen im Herbst
und Winter, vom Sept. bis Febr. beobachtet wurde; dass
selbst im Januar bei 19 ^ Kalte dergleichen Subetanz ge-
funden wurde, wiihrend im Sommer, wo doch die Frosche
in zahlloscn Schaaren sich zeigen, keine Froschgallert
erwahnt wird.
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Nach alledem darf Ich es fur htichst wahrscheinlich

erklaren, dass a lie unter dcDi Karaen der Sternschnuppen-

gallert bescliricbencu Substanzen von Froachen slammGii;

aiioh Caspari, De Bary und Kiihn haben in lelxterer Zeit

solche Froschgallert ziir UnterSuclMmg erhalten. Ich kenne

keineji sichern Fall, wo einein Botaniker etwas Anderes,

insbesondere eine Gallertpflanzft unter obiger Bcziehung vor-

gelegt wordeu ware. _, , ,,

Hiernach ist allerdiugS der ganzen Erscheinung alles

botanische Intcresse geaominen, und ihre Erledigung den

Zoologen zu uberlassen; IndeflSen Lalte icb es doch nicht

fur uberfluBsig, cinige Punkte wenigstcns anzucleuten; die

zur vfiiligen Aufklarung der gauzen Sache noch festzu-

stellen siud.
.

Da die FroSebe sicb nicht selbst seciren und ihre Lileiter

berauspraparlren , so nmss vermuthet werden, dass Vogel

dieses Geschaft besorgen. Es mogen Krahcn oder Raben

die im Schlamm iiberwinteruden Frosclie berausholen oder

aucb wie Eljrenberg vermuthet, mitui)ter erfrorene Frosche

zerhackeu und deren Organc Uber die Felder zerstrenen.

Vielleicht sind es aucb Reiher oder Moven, Fiscbadler oder

Eulen, denen wir diese Arbeit zuzutrauen baben. Leider

keuneu wir kcincn Augeuzcugen, welcber, namenllichim

Winter, die Vfigel bei diescm Geschaft belauscbt und einen

genauen Bericht davon abges^tattet hiitte.

Ferner bleibt noch aufzuklaren, woher es gekommen,

dass das Volk in dieser Substana, deren naturlicher Ursprung

docb so leicht festzustellca ist, iiberall ReSte von Stern-

schnuppen zu finden glaubt. Konnen wir aber den zahl-

reichen Berichteu Glauben scbenken, dass auS emem leucb-

teuden Meteor dergleichen Gallertmassen vor die Fiisse des

Beobachters nicdergefallen , so mii^sten wir einige Hypothesen

zur Hilfe ziehen. Wir miissten annehmen, dass ein Vogel

den Froscb verzehrt und seine ubrigen Theile verdaut

babe, walu-end die Eileiter gerade im Ge^entheil in der

Magenflussigkeit unformlicb aufgequollen sind; dann mag

der Vogel die unverdauliche Gallert wieder ausgespieen

haben. Gescliah dies in einer mondhelien Nacbt und

im Fluge, so konute die aus der Luft herunterfallende,

Bchliipfrige Gallert gUtzern, und von dem uberraschten Be-

obacbter fur ein selbstleuchtendes Meteor gehalten werden;

vielleicbt phospborescirt aucb die Froschgailert, wenn sie

friscb ausgespicn ist.

Baer hat diese Vermutbung aufgestellt und wenn sie

aucb durchaus nichts UnnatiiiHches entbiilt, so fehlt es ibr

rlorb noch sehr an bestatitreudcn Augenzeugen fUr die Lmzel-
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heiten. Thatsaclie ist, dass Idie kilnstlich praparirten Elleiter
und die eingesandten Gallertmassen nicht phoBphoreecirten.
Es ist auch noch an die Moglichkeit zu denken, dass die
au8 der Luft nachweislich heruntergekomraeneii und besonders

beschriebenen Massen
iter, die in den bei w

Dur auf dem Boden liegend gefunden wurden. Indess bleibt
es dann immer auffallend, dass nie einem Naturforscher eine
Bolche fremdartige Gallert zur Untersuchuug ubergeben wnr-
deu ist, sondern immer nur die gemeine Froschgallcrt.

Wi nur die erste Hfilfte von
der Losuug des Rathsels; die andere Halite zu suchen,
miissen wir dem Beobachtungsgeist der Jager, Landwirthe
und anderer Bewohner von frosch- und vogelreichen G-e-
genden an's Herz le^en.

Notizen iiber das Stenhammar'sche Flecbten-
herbar.

m

Wie es bekannt ist, starb der urn die Flechtenflora

Saramlungen hatte

Sch
Januar 1866. I

er eine testamentarische Bestimmung hinterlassen, bmsichtKch
seines privaten Fleclitenherbars und der gesammelten Ma-
terialien fiir sein Werk: „Lichenes Sueciae exsiccati'* gab
es aber keine Bestimmung. Die Erben beabsichtigten deshalb
beide dem Meistbietenden zu iiberlassen. Es war nun indessen
einem Jeglichen , der in lichenologiscber Beziebung mit dem
Entscblafenen in irgend einer Verbindung gestanden batte,
wobl bekannt, es ware seine Absicht in BetrefF der fur das
Exsiccatenwerk zusammengebrachten Materialien, dass sie
von Jemanden Nachlebenden publicirt werden sollten. Dass
dies seine Absicbt war, konnte aus Briefen von ihm an
rerschiedone Personen genugend bestatigt werden, wesshalb
die Erben schliesslich die Sammlung dem Herrn Dr Th. Fries
in Upsala, der hoffentlich ihre VerofFentlichung ebestens
besorgen wird, uberliessen. Die private Flechtensammlung
sollte indessen verauktionirt werden, wohin es jedoch nicbt
kam, indem Herr N. J. Andersson, Intendant der botanischen
Abtbeilung des Reichsmuseum und Professor an der konigl,
Akademie der Wisscnschaften zu Stockholm, dieselbe fiir

500 Reichsthaler schwediech fur die Akademie ankaufte.
Sonach war die Sammlung wenigstens vor Zerstreuung

eeschutzt. Das Conserviren und Ordnen derselben wurde
beesem Zeiten iiberlassen, zumal da kein G^d dafur gegetj-
wartig disponibel war. So verflossen nun ein Paar Jahre.
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