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Hierzu Tafel XVI—XVIII.

In drei kiirzlich erschienenen Abhandlungen zeigte Bujard

(1905, 1906) an der Hand einiger Beispiele verschiedener Ver-

treter von Saugetieren und Vogeln die Abhangigkeit des Reliefs

der Darmschleimhaut von der Beschaffenheit der Nahrung. Ein

leiteuder Gesichtspunkt dabei war die Ueberlegung, daB die Falten-

bildungen der Schleimhaut in erster Linie der Resorption dienen.

Je groCer die Obeiflache, um so reichlicher ist die Resorption.

Die OberfliichenvergroCerung der Darmschleimiaaut wird also um
so starker ausgebildet sein, je rascher die Resorption sich voU-

ziehen muB. In dem langen Diinndarm der Herbivoren werden

geringere Faltenbildungen fiir die Resorption geniigen, wahrend in

dem kurzen Dunndarm der Carnivoren eine viel starkere Ober-

flachenvergroCerung notwendig ist. Die Befunde lehrten, daC der

am meisten wirksame Faktor fiir die Gestaltung der Schleimhaut-

falten uicbt der chemische Vorgang des Verdauungsprozesses,

sondern das Volum der Nahrungsmittel, vor allem das Volum der

durch die Verdauungssafte unloslichen Residuen ist. Je groBer

die Masse der uuverdaulichen Bestandteile der Nahrung (Cellu-

lose, Chitin etc.) ist, um so einfachere Formen nimmt die Falten-

bildung des Diirindarnies an.

Angeregt (lurch diese Untersuchungen, legte ich mir die Frage

vor, inwieweit das Diinndarmrelief der Knochenfische, das nach

den Angaben in Oppels Handbuch und in Gegenbaurs Ver-

gleichender Auatomie iiberaus wechselnde Formen darbietet, aus

der Beschaffenheit der Nahrung seine Erklarung findet. Wahrend
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eines Aufenthaltes am russischen zoologischen Laboratorium in

Villefranche s. M.^) benutzte ich in diesem Friihjahr wilhrend der

Monate Marz-April die gunstige Gelegenheit, ein groCeres Material

von Teleostierdarmen zu samraeln. Die groCe Mehrzahl der Fische

kaufte ich auf dem Fischmarkt in Nizza moglichst frisch. Dies

Material erganzte ich spater, soweit irgend moglich, durch Fische,

die ich in Jena lebend erhalten konnte.

Die Priiparation wurde in der Weise vorgenommen, dafi ich

Stiicke aus den frischen Darmen, zum Teil auch erst spater aus

den niit 60-proz. Alkohol injizierten Darmen der Lange nach

aufschnitt und nach sorgfaltiger Reinigung durch Abspulen mit

Wasser nach einer modifizierten SEMPERschen Trockenmethode

behandelte, deren groCen Wert fiir die Herstellung handlicher

Oberflachenbilder ich wahrend meiner Assistentenzeit an den

anatomischen Instituten zu Zurich und Wurzburg unter Leitung

von Herrn Professor Stohr schatzen gelernt hatte. Die unter

moglichster Vermeidung groCer Dehnung auf Korkplatten auf-

gespannten Darmstiicke kamen zuerst auf 24 Stunden in eine

4-proz. Formalinlosung, wurden dann in steigendem Alkohol ge-

hartet und entwassert und endlich in Terpentinol iibertragen.

Hier blieben sie bis zu volliger Aufhellung, wurden dann wieder

auf Korkplatten aufgespannt, von denen sie natiirlich vor dem
Einlegen in Alkohol abgenommen werden miissen, und endlich

langsam in der Sonne oder auf dem Warmschrank getrocknet.

Auf diese Weise erhielt ich wohl ein wenig geschrumpfte, aber

sehr ubersichtliche Oberflachenbilder, von denen auch verhaltnis-

maCig leicht photographische Abbildungen hergestellt werden

konnen. Sie erschienen mir wesentlich zuverlassiger als die Unter-

suchung der Schleimhautfalten in Fliissigkeiten, woraus sich wohl

auch zum Teil eine groCe Reihe sehr widersprechender Angaben

in der Literatur erklart. Zum Aufspannen erwiesen sich als sehr

geeignet die nicht leicht rostenden, allerdiugs ziemlich weichen,

gewohnlichen Messingstecknadeln,

1) Der Aufenthalt in Villefranche s. M. wurde mir ermoglicht

durch die Hilfe der Paul v. Rittek - Stiftung, fur deren Ver-

mittlung ich Sr. Exzellenz dem Wirkl. Geb. Rat Herrn Professor

Haeckel meinem hochverehrten Lehrer, auch hier herzlichen Dank
sage. Gleichzeitig benutze ich gern die Gelegenheit, meiner Dank-
barkeit gegeniiber der Leitung des Laboratoire Russe, besonders

den Herren Prof. v. Davidoff und Dr. Gariaeff wiederholten Aus-

druck zu geben.
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Um uber ein moglichst grofies Tatsachenmaterial zu verfiigen,

habe ich in den folgenden Schilderungen auch alle in der Literatur

vorliegenden Angaben iiber das Darmrelief der Teleostier, soweit

sie mir zuganglich waren, zusammengestellt. Demnach verfiigte

ich im ganzen uber 179 Species, von denen ich selbst 43, dar-

unter 14 bisher noch nicht beriicksichtigte , untersuchte. In

erster Linie richtete ich mein Augenmerk auf den Diinndarm,

ich habe aber auch eine Reihe von Angaben iiber das Relief

der Dickdarmschleimhaut mit eingefugt und auCerdem die ganze

Anordnung des Magendarmkanals in kurzem geschildert. Eine

Vollstandigkeit in letzterer Hinsicht war nicht beabsichtigt, da

sie den Rahmen der zunachst gestellten Aufgabe iiberschritten

hatte.

In der Nomenklatur und Disposition habe ich mich in erster

Linie an das neu erschienene Werk von Schmiedeknecht (1906)

angelehnt, und zwar aus auCeren Riicksichten. Es hat mir fern

gelegen, in den schwierigen Fragen der Teleostier-Nomenklatur

und -Systematik Stellung nehmen zu wollen. Die von Schmiede-

knecht nicht beriicksichtigten auCereuropaischen Fische habe ich

unter Benutzung der systematischen Werke von Leunis (1883)

und GOnther (1886) an geeignet erscheinender Stelle eingefugt.

Aus diesen Werken sowie aus Brehms Tierleben entnahra ich

zahlreiche Angaben uber die Ernahrung der Knochenfische, soweit

nicht die Untersuchung des Magen- und Darminhaltes der mir

vorhegenden Tiere Aufklarung brachte. Bisweilen machte die

Identifizierung der in alteren Werken angewandten Namen, be-

sonders auch der franzosischen Fachausdriicke, mit der von

Schmiedeknecht angewandten Nomenklatur Schwierigkeiten fiir

den mit der Systematik der Teleostier nicht naher Vertrauten.

Sollte dadurch, da6 hier Irrtiimer vorkommen, die Zahl der be-

sprochenen Species sich etwas erhohen oder verringern, so durfte

dies fiir das Ziel der vorliegenden Untersuchung belanglos sein.

In zweifelhaften Fallen wurden die von den betreffenden Autoren

benutzten Namen in Klammern beigeftigt.

Samtliche besprochenen Species sind in fortlaufender Reihe

numeriert, die von mir selbst untersuchten mit einem *, die

hier, soweit meine Literaturkenntnis reicht, beziiglich ihres

Darmreliefs zum ersten Mai besprochenen Formen mit ** gekenn-

zeichiiet. Eine Uebersicht iiber samtliche untersuchten Species

findet sich am Schlusse der Abhandlung.
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A. Chorignathi.

a) Acanthopterygii.

I. Percidae.

Alle Percidae sind nach Leunis (1883, p. 660) und GOnther

(1886, p. 263) Fleischfresser.

n. Perca fluviatilis (Figur auf Taf. XVI).

Der Darmkanal ist vou geringer Lange. Am Anfang des

Diinndarms finden sich 3 (Cuvier 1835, p. 333) oder auch 4

(Meckel 1829, p. 246) Appendices pyloricae. Die Innenflache des

Darmes ist nach Rudolphi (1802, p. 69) wie bei Acerina cernua

„selir zierlich iietzformig gefaltet, jedoch so, daU die Faltchen

desto starker sind, je nillier sie dem Magen stehen, und die

innerste Haut hier ganz kraus erscheint, da hingegen der Darm
im ferneren Verlaufe aussieht, als ob feine geschlangelte Langs-

falten hiuabliefen". Auch ira Bereich des Netzwerkes uberwiegen

die langsverlaufenden Faltchen. Das Vorhandensein von vor-

wiegend longitudinal angeordneten Schleimhautfalten, die unter

spitzen Winkeln zusamraentreten und polygonale resp. rauten-

formige Griibchen zwischen sich fassen, beschreiben auch Cuvier

(1810, p. 536; 1835, p. 333), Meckel (1829, p. 246) und Milne

Edwards (1860, p. 388). Die Langsfalten sind ansehnlich nach

Meckel. Cuvier beschreibt ihre Rander als wellenformig, Sie

erstrecken sich durch den ganzen Diinndarm. Im Mastdarm fand

Cuvier quere, im Zickzack verlaufende Falten.

Das von mir untersuchte Exemplar besafi eine Gesamtlange

von 270 mm, die Entfernung von der Herzspitze bis zum After

maC 95 mm. Der Magen beginnt mit einer weiten Pars cardiaca,

die sich kaudalwiirts in einen eben falls weiten Sack fortsetzt,

welcher etwa entsprechend der Mitte der Bauchhohle blind endigt.

Ungefahr in der Mitte der Lange von Pars cardiaca und Blindsack

geht die enge Pars pylorica in einem fast rechten Winkel ab. Sie

setzt sich fort in den Diinndarm, dessen Anfang mit 3 ziemlich

langen und weiten Appendices pyloricae versehen ist. Das Lumen

des Diinndarms ist etwa dasselbe wie in der Pars pylorica. Nach

dem After zu nimmt es allmiihlich ab. Eine iiuCerliche Ab-

grenzung von Dickdarm und Diinndarm war nicht wahrnehmbar.

Der Darmkanal ist ziemlich kurz. Ein Schenkel verlauft gerade

nach hinten bis in das letzte Drittel der Leibeshohle. Dieser biegt

nach vorn um in einen aufsteigenden Schenkel bis zur Gegend
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des Pylorus und setzt sich von da in einem zweiten absteigenden

Schenkel direkt zum After fort. Stiicke aus dem Anfang und

mittleren Teil des Darmes wurden in Formalin ausgebreitet. Am
Anfang finden sich sehr ansehnliche, ziemlich gerade verlaufende

Langsfalten mit gekrauseltem freien Rand. Gelegentlich teilen

sich diese Falten unter sehr spitzen Winkeln und stehen durch

diese Seitenaste untereinander in Verbindung. In dem Raum
zwischen den groben Langsfalten mit ihren Seitenasten, deren

Rander ebenfalls gekrauselt sind, findet sich ein feines Netz ganz

niedriger glattrandiger Faltchen, welche polygonale Maschenraume

eiuschlieCeu. Im mittleren Teil des Diinndarms werden die Langs-

falten niedriger, rucken dichter aneinander, ihr Rand erscheint

weniger stark krausenartig gefaltet. Die sekundaren kleineren

Faltungen zwischen den Hauptlangsfalten treten zuriick.

Die Nahrung des FluBbarsches besteht nach Brehm (1892,

p. 38) in der Jugend aus Wiirmern und Kerbtierlarven, spater aus

kleineren Fischen, Krebsen und Lurchen, zuletzt auch sogar kleinen

Saugetieren, z. B. Wasserratten. Er ist auCerordentlich gefraCig.

Ebenso auCert sich Leunis (1883, p. 662), der auch noch Schnecken

als seine Beute erwahnt. Bei dem mir vorliegenden Exemplar

enthielt der Magen nur wenig, nicht erkennbaren weichen Inhalt.

2. Lucioperca(Perca) lucioperca (Rudolphi 1802,

p. 68).

Die Oberflache der Darmschleimhaut ist netzformig gefaltet,

„allein so, daC einzelne Faltchen starkere Verlangerungen bilden

;

im xMastdarra sind diese mehr oder weniger zungenformigen Ver-

langerungen nicht allein haufiger, sondern auch sehr viel groBer.

\Venn man diese Verlangerungen mit der Pincette ausbreitet,

sieht man, dafi sie den iibrigen anastomosierenden Faltchen ge-

horen und selbst wieder gefaltet sind. Sonderbar ist es immer,

daC sie im letzten Teil mehr als doppelt so groB sind." Aehn-

liche von Falten entstehende lange Fortsatze hat Rudolphi (1828,

p. 209) auch bei vielen anderen Fischen gefunden. Von diesen

erwahnt er besonders Ammodytes. Der Zander besitzt 7 ziemlich

lange Appendices pyloricae.

Leunis (1883, p. 662) bezeichnet den Zander als einen sehr

gefrafiigen Rauber, der von kleinen Fischen und wirbellosen Tieren

lebt. Auch Brehm (1892, p. 43) nennt ihn einen auBerordentlich

rauhgierigen Fisch, der alle kleineren Klassenverwaudten gefahrdet

und seine eigene Brut nicht verschont.

Bd. XLIII. N. F. XXXVI. 28
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3. Asproaprou (Cuvier 1835, p. 335).

Der am Beginn mit 2 Appendices pyloricae ausgestattete

Diinndarm ist kurz, ziemlich weit und diinnwandig gebaut. Seine

Inuenflache ist in ganzer Ausdehnung niit einem Netz von Fallen,

die polygonale Maschen umschlieCen, bedeckt.

Die ziemlich kleinen Fische eniiihren sich nach Brehm (1892,

p. 44) von Wiirmern und kleinen Fischen.

4. Acerina (Perca) cernua (Rudolphi 1802, p. 69).

Die Innenflache der Darmschleimhaut ist ebenso gebaut wie

bei Perca fluviatilis. Sie ist bedeckt von vorwiegend langs-

verlaufenden Fallen, die durch Verlistelungen miteinauder in Ver-

bindung stehen und so ein zierliches Netzwerk bilden. In der

Nahe des Magens sind die Fallen ansehnlich, die ganze Ober-

flache erscheint kraus. Im weiteren Verlauf des Darmkanals

Ziehen die Langsfalten geschlangelt nach hinten. Es finden sich

3 kurze Appendices pyloricae.

Der Kaulbarsch friBt Fischlaich, junge Fische und andere

kleine Wassertiere (Leunis 1883, p. 662), angeblich auch Gras

und Ried (Brehm 1892, p. 41).

*5. Labrax (Dicentrarchus) lupus (oder punctatus?).

(Figur auf Taf. XVI.)

In den Anfang des Darmes beim „Bar" (Cuvier 1835, p. 333)

miinden 5 Appendices pyloricae. Der Darm ist kurz und besitzt

im ersten Abschnitt diinne Wandungen. An seiner Innenflache

finden sich breite Langsfalten mit wellig verlaufendem und krausen-

artig gefaltetem freien Rand. 16 Hauplfalten treten scharfer

hervor. Sie nehmen gegen den Euddarm zu ab. Dessen Innen-

flache tragi ebenfalls vorwiegend longitudinale, aber unregelmaCige,

winkhg gebogene Fallen, die netzformig untereinander verbunden

sind. In den letzlen 3 Vierleln der Ausdehnung des Rectum ist

der freie Rand der Fallen mil sehr langen Fransen beselzt. Diese

erwahnt auch Milne Edwards (1860, p. 388) als sehr deutlich

sichlbar.

Das von rair untersuchte Exemplar miCt im ganzen 312 mm
und von der Herzspitze bis zum After 98 mm. Fine weite, kurze

Pars cardiaca fiihrt in einen langen, kegelformigen bis in das

letzte Dritlel der Bauchhohle reichenden Magenblindsack. Die

Pars pylorica ist ebenfalls weit und kurz. Jenseits der Pylorus-

einschniirung finden sich 5 Appendices pyloricae. Der Diinndarm

ist von geringer Lange und recht weit, seine Wandungen auCer-
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ordentlich diinn, so daC sie bei dera ganz frischen, auf dem Markt

noch lebenden Tier sehr leicht reiBen. Der Hohh'aum ist gefullt

mit massenhaftem, etwas kornigen, dunkelbraunen Inhalt. Eine

Grenze gegen den Dickdarm ist auCerlich nicht wahrnehmbar.

Mehrere Stiicke aus dem Anfang und den mittleren Teilen des

Diinndarms sowie dem Ende des Dickdarms wurden in Formol

aufgespannt.

Am Anfang des Dunndarms bildet die Schleimhaut 16 ziem-

lich holie, gerade, langsverlaufende Fallen mit vereinzelten kurzen,

niedrigen Seiteniisten , die sich gelegentlich mit benachbarten

Falten verbinden. Der freie Rand ist glatt, abgesehen von ganz

langgestreckten, schvvach bogenlormigen Einschnitten. Nicht un-

betriichtliche Zwischenraume trennen die einzelnen Hauptfalten

voneinander. Hier zeigt sich ein weiteres Relief, namlich ein von

ganz geringen, niedrigen Leistchen gebildetes Netzwerk mit engen

polygonalen Maschen, Dieses Netzwerk dehnt sich auch auf die

Seitenflachen der longitudinalen Hauptfalten aus. Letztere werden

nach hinten zu immer niedriger und verschwinden schlieBlich,

wahrend das schwache Maschenwerk erhalten bleibt. Auch im

Rectum finde ich nur ein schwaches gleichmaBiges Netzwerk mit

engen polygonalen Maschen.

Krebse, Wtirmer und kleine Fische bilden nach Brehm (1892,

p. 40) die Beute des auCerordentlich gefraCigen Fisches. Ich fand

den Magen meiues Exemplars gefiiilt mit Massen kleiner Krebse

und dazwischen auch die Wirbelsiiule eines kleinen Fisches.

6. Serranusscriba (Serran 6criture Cuvier 1835, p. 336).

Der mit 7 Appendices pyloricae versehene Darm ist nicht

lang, Seine Schleimhaut zeigt in ganzer Ausdehnung ein Netz von

Falten mit polygonalen Maschen.

Nahere Angaben iiber die Ernahrung der Sagebarsche fehlen

in den von mir benutzten Werken.

7. Serranus hepatus (Serran h^pate Cuvier 1835, p. 336).

Die Zahl der Appendices pyloricae betragt 5. Im ubrigen

sind die Verhaltnisse dieselben wie bei S. scriba.

**8. Serranus cabrilla. Gesamtlange 198 mm, Herz-

spitze—After 61 mm.
Eine maCig weite und ziemlich kurze Pars cardiaca setzt sich

fort in einen kurzen kegelformigen Magenblindsack, der bis etwa

zur Mitte der Bauchhohle reicht. Die Pars pylorica ist eng, kurz

und liegt dicht vor der Pars cardiaca. In den Diinndarm miinden

28*
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6 lange schlanke Appendices pyloricae. Der Darm ist nicht lang

und besitzt maCig kraftige Wandungen. Er besteht aus einem

bis gegeu das Ende der Bauchhohle absteigenden Schenkel, einem

von da aufsteigenden Schenkel, der bis zur Gegend des Pylorus

reicht, und aus einem gerade zum After absteigenden Endstiick,

an welchem eine Grenze gegen den Enddarm auCerlich nicht

hervortritt. Ein Stiick aus dem mittleren Teil des Dunndarms,

entsprechend dem unteren Ende des absteigenden Stuckes, wurde

in Formol ausgebreitet.

Die Innenflciche bietet ein feines Relief von netzformig unter-

einander verbundenen, gleichforniig niedrigen Leistchen, die ziem-

lich weite polygonale Maschenraume eiuschlieCen. Es liegen also

offenbar dieselben Verhaltuisse vor wie bei S. scriba und hepatus.

Der mit kriiftigen muskulosen Wandungen versehene Magen

war leer.

II. Maenidae.

9. Smaris vulgaris (Rathke 1837, p. 350).

Im Mittel- und Afterdarm fand sich „ein nur einfaches, jedoch

weitmaschiges und unregelmaCiges, d. h. zum Teil mit offenen

Maschen, zum Teil mit in die Maschen hineingehenden Auslaufern

versehenes Netzwerk". Nach dem After zu verschwinden allmah-

lich die Querfalten, welche die Maschen des Netzes abschlieBen

helfen, und schon im hinteren Teil des Mitteldarras gehen aus

dem Netzwerk ziemlich gerade verlaufende Langsfalten hervor.

Die Gattung Smaris ist mit den fleischfressenden Percidae

nahe verwandt und wird vielfach dieser Gruppe zugerechnet.

Weitere Angaben iiber ihre Ernahrung konnte ich nicht linden.

III. Squamipinnes.

Die Schuppenflosser ernahren sich nach Leunis (1883, p. 667),

GiJNTHER (1886, p. 279), Brehm (1892, p. 50) von kleinen wirbel-

losen Tieren, „die meisten wahrscheinlich von weichen Seetieren,

also kleinen Quallen, Seerosen, Korallentierchen etc., wahreud

ihre Jagd da, wo die von ihnen beliebten Kiisten bewaldet sind,

hauptsiichlich den Kerbtieren gilt". Angeblich sollen manche

Formen auch Algen fressen (Brehm).

10. Pomacanthus (Pomacanthe arqu6 Cuvier 1835, p. 351).

Der ziemlich lange, diinnwandige Darmkanal ist mit ca. 30

Appendices pyloricae ausgestattet und tragt auf seiner lunenfiache

im Zickzack verlaufende Falteu.
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11. Chaetodon ciliaris (Meckel 1829, p. 234).

Der liiiiglich geforrate Magen hat keiDen Blindsack. Der Darm-

kanal ist laiig und eug. In den Anfang des Diinndarms miinden

iiber 30 Appendices pyloricae. Die Schleimhaut bildet wellen-

formige, teilweise zu einem Netz verbundene Langsfalten.

12. Chaetodon arcuatus (Cuvier 1810, p. 537).

Der maCig lange Darrakanal ist mit ca, 30 Appendices py-

loricae versehen, seine Wandungen sind diinn. Die Innenflache

erscheint in Zickzacklinien gefaltet.

13. Chaetodon triostegus (Cuvier 1810, p. 537).

Die Zahl der Appendices pyloricae betragt 5. Im ubrigen

ist das Verhalten des Darmkanals dasselbe wie bei Ch. arcuatus.

Nur in der Gegend des Afters ist die Innenflache mit dicht-

stehenden Hervorragungen bedeckt.

14. Chaetodon ephippium (Cuvier 1835, p. 352).

5 Appendices pyloricae begleiten den diinnwandigen Darm,

dessen Innenflache zickzackformige Falten, in der Nahe des Anus

Rauhigkeiten oder Papillen darbietet.

IV. MuUidae.

15. Mullus surmuletus (Cuvier 1835, p. 340).

Die Innenflache des anscheinend kurzen Darmkanals tragt am
Anfang ein sehr feines, wenig markiertes Falten netz, das weiterhin

verschwindet. Es finden sich 22 Appendices pyloricae.

*16. Mullus barbatus (Figur auf Taf. XVI).

Rathke (1837, p. 350) fand auf der Schleimhaut des Mittel-

darms ein ganz einfaches, sehr regelmaCiges und auCerst zierliches

Netz von Falten mit ganz engen Maschen. Im Afterdarm ist das

Faltennetz weitmaschiger und weniger regelmafiig.

Das von mir untersuchte Tier hat eine Gesamtlange von

215 mm und miCt von der Herzspitze bis zum After 68 mm.
Der Magen stellt einen weiten ansehulichen Blindsack dar, dessen

Ende bis in das letzte Drittel der Leibeshohle nach hinten reicht.

Kranialwarts setzt er sich fort in eine weite kurze Pars cardiaca

und eine dicht daneben gelegene, ebenfalls sehr weite und kurze

Pars pylorica. Jenseits des Pylorus finden sich Appendices py-

loricae in groCerer Zahl. Der Diinndarm besteht aus einem fast

bis zum Ende der Bauchhohle absteigenden und einem wieder bis
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zur Pylorusgegend zuriickkehrenden Sclienkel und setzt sich, von

da nach biuteu umbiegend, direkt zum After fort. Seine Wandungen

siud von mittlerer Dicke. Eine Abgrenzung des Euddarms war

auCerlicb nicht wahrzunehmen. Ein Sttick aus dem Beginn des

Diinndarms sowie aus dem ersteu absteigenden Schenkel des

Darmes wurde in Formalin ausgebreitet. Es zeigt ein sehr feines,

flaches Netz von Falten mit sehr regelmafiigem Aussehen. Die

polygonalen Maschen des Netzes sind klein.

Als Nahrung der Seebarben dienen kleine Wassertiere (Leunis

1883, p. 669), und zwar anscheinend verschiedene Weichtiere und

weiche Krebse (Brehm 1892, p. 54). Ich fand den sehr aus-

gedehnten Magen gefullt mit ganz weichen Crustaceen, daueben

fanden sich aber auch barters Schalenpartieen, die oiienbar einer

Erweichung durch den Magensaft unterlagen.

V a. Sparidae, Sarginae.

Die meisten Sparidae sind Fleischfresser, einige aber Pflanzen-

fresser (Leunis 1883, p. 670).

17. Sargus ann ularis.

Im Mitteldarm besteht ein einfaches Netzwerk von Falten wie

bei Smaris vulgaris (No. 9). Der Afterdarm ist ausgezeichnet

durch ganz selbstiindige, nicht auf Falten aufsitzende, „dreieckige,

breite, meistens zugespitzte, dicke und dicht gedrangte zotten-

artige Vorspriinge — , von denen einige mit ihrer breiten Basis

nach der Lauge, andere nach der Quere des Darmes gestellt sind"

(Rathke 1837, p. 351). Edinger (1877, p. 682) vermutet, dafi

diese ansehnhchen Zotten durch tiefgehende Spaltung von Schleim-

hautfalten, die Krypten umschlieCen, entstanden sind.

Ueber die Ernahrung der Sargusarten macht nur Gunther

(1886, p. 285) die Angabe, dafi sie offeubar von hartschaligen

Tieren leben.

18. Char ax puntazzo (Puntazzo commun Cuvier 1835,

p. 348).

Der mafiig lange, weite, mit 7 Appendices pyloricae aus-

gestattete Darm ist mit feinen Papillen besetzt. Nur im Enddarm

finden sich grobere Formen.

Ueber die Lebensweise dieses Fisches konnte ich in den

herangezogenen Sammelwerken keine Auskunft erlangen.
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Vb. Sparidae, Pagrinae.

Die Pagrinae eriiabren sich von liartschaligen Tieren, Weich-

tiereu und Krustentieren (Gonthek 1886, p. 285).

19. Pagellus bogaraveo (Pilliet 1885, p. 303).

Die Darnischleimhaut bildet zahlreiche Fallen, die eigentlich

weder Zotten noch Schlauchdriisen darstellen, sondern an den

Darm eines hoheren Wirbeltierfoetus eriuuern, zur Zeit, wo seine

Oberflacbe sich mit Vorspriingen zu bedecken anfangt.

20. Pagellus centrodontus (Pagel a dents aigues?

CuviER 1835, p. 349).

Auf der Innenfliiche des mit 4 groCen und langen Appendices

pyloricae versehenen Diinndarms besteht ein sehr feines Netz, im

Enddarm flottierende Papillea.

Kach Brehm (1892, p. 58) beschriinkt sich die Nahrung des

P. centrodontus nicht auf tierische Stotfe, sondern dieser Fisch

verschliugt auch griines Seegras, das er mit seinem eigentiimlichen

GebiC leicht abreifien kann.

21. Pagrus (Sparus) spinifer (Cuvier 1810, p. 539;

1835, p. 348).

Der der Appendices pyloricae entbehrende Darmkanal besitzt

sehr diinne Wandungen. Seine Innenfliiche ist glatt, ohne Zotten.

22. Lethrinus bungus (Cuvier 1835, p. 349).

In den Anfang des Diinndarms miinden 3 Appendices pyloricae.

Seine Wandungen sind sehr zart. Die Schleimhaut bildet kein

Relief von Falten oder Zotten.

**23. Chrysophrys aurata. Gesamtlange 395 mm, Herz-

spitze—After 105 mm (Figur auf Taf. XVI).

Der Magen erscheint als ein etwas gebogener, ziemlich weiter

Schlauch, der sich nach dem Pylorus zu etwas verengt und eine

groBe und kleine Kurvatur unterscheiden lafit. Von der ersteren

erstreckt sich ein kurzer und ziemlich enger Blindsack kaudal-

warts. Der Diinndarm ist an seinem Anfang mit 4 ziemlich weiten

und langen Appendices pyloricae versehen. Der Darm zeigt auCer-

lich keine Sonderung in Diinndarm und Dickdarm. Er ist von

mittlerer Lange und weit und besitzt ganz kraftige muskulose

Wandungen. Ein gerade vom Pylorus absteigender Schenkel reicht

bis in das letzte Drittel der Bauchhohle. Es folgt ein gerade

aufsteigender Schenkel, der bis zur Gegend des Pylorus reicht und

sich in das Endstiick des Darmes fortsetzt, das mit einigen kurzen
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WinduDgen nach hiDteii zum After geht. Einige Stiicke aus ver-

schiedeneu Teilen des Darmes wurden iu Formol aufgespanut.

Ueberall bilden Schleimhautfalten ein Netz mit polygonalen

Maschen. Am Anfang sind die Fallen sehr hoch, am Rande

krauseuartig gefaltet und mit Einschnitteu versehen, so dafi kurze,

meist plumpe Papillen entstehen. Die Maschenraume siud hier

entsprechend tief und enthalten wieder uiedrigere Faltchen. Die

Hauptfalten lassen eine Anordnung in der Langsrichtuug erkennen.

Nach hinten zu werden die Falten niedriger, die Einschnitte und

die Krauselung des Randes verschwinden. Es besteht ein Netz

mit immer flacher werdenden Griibcheu von rundlich-polygonaler

Begrenzung, in deren Grunde wieder kleine Faltchen sichtbar sind.

Eine Langsrichtung von Falten ist bald nicht mehr wahrnehmbar,

und die netzformige Zeichnung erscheiut gleichmaCig iiber die

ganze Oberflache verbreitet.

Als Nahrung dienen der Dorade namentlich Muscheln, deren

Schalen das Tier mit seinen Zahnen zerbricht (Gunther 1886,

p. 287). Brehm (1896, p. 57) beobachtete, dafi die Stuckchen der

Schale nach dem Zertriimmern durch einen einzigen Bifi rasch

ausgeschieden werden. Olfenbar werden Miesmuscheln bevorzugt,

aber auch andere wirbellose Tiere, z. B. Wiirmer, angenommen.

Bei dem mir vorliegenden Tier erschien der Magen leer, der

reichliche, weiche, klebrige Darminhalt nicht weiter bestimmbar.

Vc. Sparidae, Cantharinae.

Die Cantharinae sind teils Pflanzenfresser, teils Fleischfresser

(Gunther 1886, p. 285).

**24. Box sal pa. Gesamtlange 366 mm, Herzspitze—After

135 mm (2 Figuren auf Taf. XVI).

Der Magen beginnt mit einer weiten, schlauchformigen Pars

cardiaca, die gerade nach abwarts zieht und dabei stark an Um-

fang abuimmt. Sie setzt sich fort in einen kurzen, schlanken Blind-

sack, der bis an den Anfang des letzten Drittels der Bauchhohle

kaudalwarts reicht. Ungefahr entsprechend der Mitte der Bauch-

hohle entspringt aus dem Magenschlauch die spitzwinklig kranial-

warts sich erstreckende Pars pylorica. Diese hat etwa denselben

Umfang wie das Ende der Pars cardiaca und setzt sich unterhalb

des Herzens in den kaudalwarts umbiegenden Diinndarm fort. In

dessen Anfang miinden 4 ziemlich lange und weite Appendices

pyloricae. Sein Durchmesser ist ganz betrachtlich grofier als der
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des Mageus und uimmt gegen den After zu bald ab. Im ganzen

bleibt aber der Darmkanal ziemlich weit. Seine Wandungen sind

ziemlich kriiftig, seine Lange betrachtlich und die Wiudungen

zahlreich. Eine kleine blindsackartige Erweiterung deutet die

Grenze zwischen Diiundarm und Enddarm an. Abschnitte aus

verschiedenen Partieen des Darmkanals wurden in Formol auf-

gespauut.

Die Schleimhautoberflaclie zeigt eine Langsfaltung, die sich

durch den ganzen Dunndarm erstreckt. Am Anfang sind die

Falten sehr hoch und am Rande mit Einschnitten versehen, so daB

sie fein gezahnelt erscheinen. (Dies kommt auf der Figur nicht

deutlich zum Ausdruck.) Stellenweise sind sie auch krausenartig

gefaltet. Spitzwinklig abgetiende Seitenaste setzen die Haupifalten

untereinauder in Verbiudung. In den Furchen zwischen ihnen

bilden kleinere glatte Faltcben ein Netzwerk mit engeren poly-

gonalen Maschen. Gegen das Ende zu werden die Hauptfalten

immer niedriger, ihre Rander glatt und der Unterschied gegen

das feiuere Faltennetz immer geriuger.

In beiden Magenabschnitten fand ich nur wenig ganz weicben,

breiartigen, formlosen Inhalt, im Darm griine, offenbar pflanzliche

Nahrungsreste.

**25a. Box boops I. Gesamtlange 237 mm, Herzspitze

bis After 70 mm.
Der Magen bildet eine weit kaudalwarts, bis nahe zum After

reichende Schlinge des Darmkanals. Die Pars cardiaca ist ein

gerade nach hiuten ziehender Schlauch, der, anfangs ziemlich weit,

allmahlich sich verengert. An der Uebergangsstelle in die Pars

pylorica findet sich ein kleiner kegelformiger, zugespitzter Blind-

sack, der von den beiden anderen Magenabschnitten sich nicht

scharf absetzt. Die Pars pylorica ist maBig weit und zieht wieder

gerade kranialwilrts bis nahe zur Herzspitze. Hier setzt sie sich

fort in den recht diinnwandigen, nicht sehr weiten, langen und

vielfach gewundenen Dunndarm. In dessen Anfang miinden an-

scheinend 4 Appendices pyloricae von verschiedener Lange. Eine

blindsackartige Erweiterung, die die Grenze zwischen Mitteklarm

und Enddarm andeutete, konnte ich an meinem Praparat nicht

wahrnehmen. Mehrere Stucke aus dem Anfangsteil, Mitte und

Ende des Darmes wurden in Formol aufgespannt.

Ganz am Anfang des Diinndarms bildet die Schleimhaut einige

relativ hohe Falten, die etwas unregelmaBig in der Langs- und
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in der Querrichtung verlaufen. Einzelne Faltenabschnitte er-

scheinen den anderen gegeuuber ziemlich selbstandig und nicht

als direkte Fortsetzung. Der freie Rand dieser Falten zeigt ge-

ringe Einschnitte und erscheint dadurch wie mit kleiuen kegel-

forniigen, am Eude abgerundeteu Papillen besetzt. Die grofien

Falten sind verastelt und stehen teilweise direkt durch die Seiten-

aste miteinander in Verbindung. Teilweise auch werden die Seiten-

aste, indem sie sich weiter teilen, immer niedriger und bilden

schlieBlich ein ganz schwaches Netzwerk mit sehr feinen, maCig

engen, rundlich-polygonalen Maschen, das den Raum zwischen den

Hauptfalten einnimmt. Letztere werden nach hinten immer niedriger

und einfacher und erscheinen ausgepragt longitudinal. Endlich

sind sie nicht mehr als eiue besondere Bildung zu unterscheiden,

und es besteht nur noch ein gleichmaBiges Faltennetz mit ziem-

lich kleinen polygonalen Maschen. Dieses bleibt bis zum Ende

des Diinndarms erhalten. Im Rectum erscheinen wieder etwas

starkere Langsfalten und in deren Zwischenraumen ein weit-

raaschiges Netz mit ganz niedrigen Falten.

**25b. Box boopsll. Gesamtlange 158 mm, Herzspitze

bis After 52 mm (Figur auf Taf. XVI).

Der Magen zeigt durchaus dieselben Verhiiltnisse wie bei dem

eben geschilderten Tier. Die Zahl der Appendices pyloricae laCt

sich mit Sicherheit auf 7 feststellen. Der Dunndarm ist anfangs

weit und wird allmahlich enger. Seine Wandungen sind zart und

nehmen gegen den After immer mehr an Festigkeit ab. Die Lange

des gesamteu mehrfach gewuudenen Darmes vom Pylorus bis zum
After betragt ca. 300 mm. Eine deutliche Greuze zwischen Mittel-

darm und Enddarm konnte ich auch hier nicht nachweisen. Stiicke

aus den mittleren und Anfaugspartieen des Dunndarms sowie aus

dem Enddarm wurden in Formalin ausgebreitet.

Das Schleimhautrelief besteht hier aus zierhchen, einfachen,

niedrigen Falten, die mehr oder weniger deutlich in der Langs-

richtung verlaufen und, indem sie quergerichtete Seitenaste ab-

geben, ein nicht iiberall geschlossenes Netzwerk bilden, dessen

Maschen polygonal und maCig eng sind. Gegen den After werden

die Falten immer niedriger und im Enddarm wieder ansehnlicher,

zum Teil sogar am freien Rande etwas gekrauselt.

Box (Sparus) boops ist nach den Beobachtungen von Ru-

DOLPHi (1828, p. 202) der einzige Fisch, der blofi von Vege-

tabilien zu leben scheint. Er fand in seinem betrachtlich laugen

Darm wenigstens nur Tange (Fuci) und Seegras (Zostera). Auch
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nach Brehm (1896, p. 55) sind die Arten der Gattung Box echte

Pflanzenfresser, deren zum Abweiden von Seepflanzen geeignetes

GebiC, der lange Darmschlauch und der kleine Magen mit wenig

Anhaugseln mit dieser Ernahrungsweise im Eiuklang stehen.

VI. Beryeidae.

26. Holocentrus (Holoceutrum?) sogo (Cuvier 1810,

p. 538).

Der maBig lange Darmkanal besitzt dunne Wandungen und

eine glatte Innenflache.

Angaben iiber die Ernahrung sind mir nicht zuganglich.

VII. Sciaenidae.

27. Pristipoma (Cuvier 1835, p. 346).

Es finden sich bei Pristiponie de Roger und Pr. Simm6n6 je

5, bei Pr. nono 4, bei Pr. Rodo 7 Appendices pyloricae. Bei

alien ist der Darm kurz, seine Innenflache sammetartig durch zahl-

reiche Papillen.

28. Lo botes (Lobote dormeur Cuvier 1835, p. 346).

Der Darmkanal ist nicht lang. Es bestehen 3 Appendices

pyloricae. Die Schleimhaut bildet uberall ziemlich grobe Falten.

Die beiden Gattuugen Pristipoma und Lobotes stellt Gunther

(1886, p. 271) zu den fleischfressenden Percidae. Andere Angaben

iiber die Ernahrung dieser Formen fehlen.

29. Urabrina cirrhosa (Ombrine commune Cuvier 1835,

p. 346).

In den Anfang des Dunndarms miinden 10 Appendices pylo-

ricae. Seine Wandungen sind zart. Die Schleimhaut bildet un-

regelmaCige, zickzackformige Langsfalten, die sich in Abstanden

zur UmschlieCung von grubchenartigen Vertiefungen untereinander

verbinden. Muskulosere Wandungen besitzt der Dickdarm. Die

Faltenbildungen sind hier unregelmaCiger.

Als Nahrung dienen kleine Fische und Weichtiere, Wiirmer

und angeblich auch Seegras (Brehm 1876, p. 73).

30. Sciaena (Cuvier 1810, p. 536).

An dem kurzen Darmkanal sind meist kleine Appendices py-

loricae in geringer Zahl vorhanden. Die Schleimhaut bildet wie

bei Perca zahlreiche, vorwiegend longitudinal verlaufende Falten

mit wellenformigen Raudern. Am Anfang des Dunndarms bilden
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die Falten ein Netz mit polygonalen Maschen. Im Mastdarm

werden sie ersetzt durch quere, im Zickzack verlaufende Falten.

Aus den Angaben von Brehm (1896, p. 75) ist nur zu ent-

nehmen, daC Sciaena aquila anscheinend auf Sardellen Jagd macht.

31. Corvina nigra (Rathke 1837, p. 349),

Auf der Innenflache des Mitteldarms und teilweise auch des

Afterdarras bestehen grobere, am Rande gekrauselte und vielfach

ausgeschnittene, hier und da auch unter spitzen Winkeln ineinander

ubergehende Langsfalten.

Nach Brehm (1896, p. 76) besteht die Nahrung des Meer-

raben aus kleinen Krebstieren und Tangen.

VIII. Scombridae.

Die Scombridae sind nach Brehm (1892, p. 103) und Schmiede-

KNECHT (1906, p. 332) alle groCe Rauber. Ihre Beute sind kleinere

Fiscbe. Sie verfolgen namentlich die Scharen der jungen und er-

wachsenen Clupeoiden, so z. B. die Brut der Sardinen und Sprotten

(GuNTHER 1886, p. 323).

*32. Scomber scomber.

In den Anfang des kurzen Diinndarms miinden nach Cuvier

(1810, p. 535) bisweilen zahlreiche, nach Meckel (1829, p. 241)

etwa 12 Appendices pyloricae. Er ist fleischig und nicht sehr

weit. Seine Innenflache zeigt nach Cuvier (1835, p. 354) in der

Gegend der Appendices unregelmiiCige Maschen und ist weiterhin

fast glatt mit einem sehr fein sammetartigen Aussehen. Meckel

fand am Anfang schwache longitudiuale Schleimhautfalten , die

alimahlich abnehmen, so daC etwa von der Mitte an die Oberflache

glatt erscheint. Im Endstiick des Darmes werden die Falten wieder

ansehnlicher und sind hier zugleich etwas gezackt. Nach Cuvier ver-

laufen die Falten im Dickdarm im Zickzack. Filliet (1885, p. 302)

gibt an, daC der Darm vom Anfang bis zum Ende von langen

flottierenden Falten durchzogen wird, die kaum wellig erscheinen.

Das von mir uutersuchte Exemplar besitzt eine Gesamtlange

von 365 mm und miBt von der Herzspitze bis zum After 134 mm.

Der Magen beginnt mit einer langen, relativ engen, gleichmiiCig

rohrenformigen Pars cardiaca, die spitzwinklig umbiegt in eine

nach oben ziehende, ebenfalls ziemlich lange, muskulose Pars

pylorica von mittlerer Weite. Beide Magenabschnitte sind kaudal-

warts fortgesetzt in einen sehr ansehnhchen schlanken Magen-

bUndsack, der sich bis auf 25 mm dem After nahert. Der Diinn-
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darm ist am Beginn mit sehr zahlreichen Appendices pyloricae

ausgestattet. Seine Wandungen sind sehr diinn, das Lumen ziem-

lich eng. Der Darm bildet zwei kurze Wiiidungen, ist im ganzen

von geringer Lange. Er setzt sicb obne aufierlicb wahrnehmbare

Grenze in den in gerader Richtung zum After ziehenden Enddarm

fort. Stiicke aus dem Anfaiig, Mitte und Ende des Diinndarms

sowie aus dem Enddarm wurden in Formol ausgebreitet.

Die Innenfliiche der Darmschleimhaut zeigt uns am Anfang ein

Netz von ziemlich niedrigen, im ganzen gleichartigen Schleimhaut-

falten mit engen polygon alen Maschen und Griibchen von geringer

Tiefe, Gegen das Ende des Mitteldarms bin v^^erden die Falten

uicht wesentlich scbwacher, lassen aber undeutlich eine Langs-

richtung erkennen. Im Enddarm werden die Falten starker und

nehmeu uabe dem After eine relativ ansebnliche Hohe an. Sie

steben bier dicht nebeneinander , sind deutlich longitudinal an-

geordnet und an ihrem freien Rand krausenformig gefaltet und

mit langgestreckten bogenforraigen Einschnitten versehen. Kleine

Seitenaste setzen die benachbarten Langsfalten miteinander in

Beriihrung und schlieCen ziemlich tiefe Griibchen mehr oder weniger

vollstiindig ab, so dafi auch bier im Enddarm der Charakter des

Netzwerks im ganzen gewahrt bleibt.

Die Hauptnahrung der Makrelen scheint nach Brehm (1892,

p. 106) aus der Brut auderer Fische zu bestehen. Sie sind auCerst

gefriiBig und wachsen dementsprechend ungemein rasch.

*33. Zeus faber (Figur auf Taf. XVI).

Meckel (1829, p. 239) beschreibt den Magen als kurz, rund-

lich und stark fleischig. Es finden sich etwa 80 Appendices, die

sicb zu einigen kurzen Stammen vereinigen und mit 8 weiten

Mundungen in den Darm offnen. Ueber den kurzen Darmkanal

sagt er folgendes: „Die ganze innere Oberflache ist mit Zellen,

in denen die Laugenfalten die groCeren Abteilungen bilden, be-

setzt. Sie sind im Dickdarra plotzlich obne Vergleich groCer als

im Dunndarm und ich fand nie, dafi sie gegen den Anfang des

ersten allnuihlich scbwacher wurden." Im Gegensatz dazu hatte

CuviER (1810, p. 537) angegeben, daC die Darmschleimhaut eine

Menge kleiner, gefaBahnlich verastelter Falten bildet, die gegen

den Mastdarm zu abnehmen. Diese Darstellung wird auch spater

nicht modifiziert (1835, p. 357).

Das von mir untersuchte Exemplar miCt im ganzen 470 mm,
von der Herzspitze bis zum After 100 mm. Eine ziemlich lange,
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mafiig weite, schlauchformige Pars cardiaca fiihrt in den sehr

ansehnlichen
,

platt - rundlichen Magenblindsack, der fast bis zum
Ende der Bauchhohle sich ausdehnt. Aus dessen kranialem Rand
eutspringt, dicht neben der Einmiindung der Pars cardiaca, die

kurze, anfangs ziemliche weite, rasch stark verengte Pars py-

lorica, die sich etwas kranialwarts erstreckt und dann in einem

Bogen in den Darm sich fortsetzt. Dieser ist kurz, maCig weit

und mit ziemlich kraftigen Wandungen versehen. Die dicht hinter

dem Pylorus gelegene Darmstrecke ist von einem Kranz zahl-

reicher Appendices pyloricae unigeben. Eine deutliche Grenze

zwischen Dickdarm und Diinndarm bildet eine plotzhche starke

Zunahme des Lumen, wodurch eine Art kleiner Blindsack ent-

steht. Stucke aus verschiedenen Stellen von Diinndarm und Dick-

darm wurden in Forraol aufgespannt. Die Schleimhautoberflache

zeigt ein Netzwerk ziemlich ansehulicher Schleimhautfalten , die

vorwiegend in der Langsrichtung des Darmes Ziehen und mit ihren

seitlichen Aesten untereinander verbunden rautenformige Felder

umschlieCen, Letztere werden von kleineren und kleinsten Schleim-

hautfalten durchzogen, die ebenfalls untereinander in Verbindung

stehen und ein Netzwerk mit engen polygonalen Maschen dar-

stellen. Die Hohe der Hauptfalten nimmt gegen den Enddarm
doch wohl etwas ab, im iibrigen bleibt der Befund unverandert.

Im Rectum aber werden die Hauptlangsfalten viel hoher, ihr freier

Rand ist nicht mehr glatt wie vorher, sondern etwas krausenartig

und auch mit kleinen Einschnitten versehen. Gleichzeitig persistiert

das feinere Maschenwerk.

Die beliebteste Nahrung des Heringskonigs ist nach Brehm
(1892, p. 97) neben kleinen oder jungen Fischen und Krustern

der gewohuliche Tintenfisch. Nach Leunis (1883, p. 684) stellt

er den Heringen nach. In dem Magen des von mir untersuchten

Tieres fand ich einen stark zusammengekriimmten, ca. 15 cm langen,

noch ziemlich frischen Fisch, vielleicht Box boops, im Darmkanal

reichlich weichen, breiartigen Inhalt ohne festere Bestandteile.

34. BramaRayi (Meckel 1829, p. 233). ^

Auf einen kurzen, rundlichen, dickfleischigen Magen folgt ein

dickhautiger Darm von geringer Lange mit 4—5 Appendices py-

loricae. „Die innere Flache des Duundarms ist anfangUch in

einer kurzen Strecke mit starken, unter spitzen Winkelu zu groCen

rautenformigen Zellen zusammenflieCenden Langenfalten besetzt.

Ein bei weitem groBerer hinterer Teil ist ganz platt. Das weite

Endstiick wird durch eine Klappe getrennt und enthalt dicht
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stehende Zotten, die weit lilDger als die Langenfalten im Anfange

des Diinndarms sind."

Niihere Angaben uber die Ernahrung dieses Fisches waren

mir nicbt zuganglicb.

35. Stromateus fiatola (Fiatola mediterranea Meckel
1829, p. 231).

Auf einen sehr groBen weiten, diinnhautigen Magen folgt ein

sehr welter, langer und ebenfalls sehr diiunwandiger Darm mit

ca. 12 verixstelteu Appendices pyloricae. Seine Innenflache ist nait

geschlangelteu Langsfalten versehen.

Angaben uber die Ernahrung konnte ich nicht finden.

36. Xiphias gladius.

Nach der Schilderung von Meckel (1829, p. 235) wird der

Magen durch einen ziemlich dickfleischigen, langlich-runden Sack

dargestellt. Der maCig lange und weite Darm bildet viele kurze

Windungen. „Die innere Flache ist iiberall durch dicht stehende,

dunne Querfalten ungleich, die von vorn, wo sie sehr ansehnlich

sind, nach hinten bedeutend an GroBe abnehmen, sich aber iiberall

in eine Menge dicht stehender, schmaler, zugespitzter Blattchen

spalten. Diese stellen besouders in der hiuteren Gegend wegen

ihrer Schmalheit und spitzen Gestalt, sowie der Niedrigkeit der

Querfalten durchaus Zotten dar." Diese Schilderung steht im

Gegensatz zu der von Eudolphi (1802, p. 79) zitierten Angabe

Walbaums, daB beim Schwertfisch keine Zotten auf der inneren

Oberflache des Darmkanals vorkommen, diese vielmehr einen ahn-

lichen Bau zu besitzen scheint, wie beim Wels und Aal. Cuvier

(1835, p. 356) bezeichnet die Schleimhautoberflache als sammetartig.

Den Anfang des Darmes umgeben verastelte Appendices pyloricae,

die mit 2 Oefifnungen neben dem Pylorus munden.

Die Nahruug des Schwertfisches bilden vorwiegend Fische und

daneben auch mancherlei Tintenfische (Brehm 1892, p. 79).

37. Echeneis naucrates (Meckel 1829, p. 262).

Es findet sich ein langer, zugespitzter, fleischiger Magen-

blindsack. 8 sehr kurze Appendices pyloricae begleiten den An-

fang des ziemlich weiten und dickhautigen Darmes, der eine

ansehnliche Lange besitzt. Seine Innenflache ist „mit einer zahl-

losen Menge langhcher, zugespitzter Zotten besetzt, die selbst

verhaltnismaBi^ groBer als bei Mugil sind und in dicht an-

einander liegenden Langenreihen stehen. Sie fehlen nicht nur nicht

im Dickdarm, sondern sind hier selbst groBer als im vorderen Telle."
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In dem Magen von Echeneis wurden Kruster und kleine

Muscheln gefuuden. Sie scbeinen aber auch gelegentlich Fische

zu erbeuten (Brehm 1892, p. 118).

38. Echeneis remora.

Der Cardialteil des Magens ist nach Meckel (1829, p. 263)

bedeutend, der Magenblindsack kiirzer, der Pylorusteil langer als

bei E. naucrates. Die Appendices pyloricae sind langer und zahl-

reicher. Meckel fand deren 20, die sich zu 4 Stammen ver-

einigen, wiibrend Cuvier (1835, p. 387) ihre Zahl auf 6 angibt.

Ueber die Beschaffenheit der Schleirahaut des sehr kurzen, niit

maCig dicken Wandungen versehenen Darmes gehen die Angaben

sehr auseinander. Nach einer alteren Schilderung von Cuvier

(1810, p. 533) ist die Oberflache im Dunudarm mit dicht stehenden

Runzeln bedeckt, im Mastdarm einforniig gestaltet. Meckel da-

gegen sagt: „Der Diinndarm hat niedrige Langenfalten und aufier-

dem feine Zellen, keine Spur von Zotten, der Dickdarm blofi

Starke Langenrunzeln." Spater (1835) fand Cuvier die Oberflache

tiberall glatt.

IX. Trachinidae.

Leunis (1883, p. 685) und Gunther (1886, p. 327) bezeichnen

die Trachinidae als Fleischfresser.

*39. Uranoscopus scaber.

Die vorliegenden Angaben sind ziemlich widersprechend. Cuvier

(1810, p. 531) fand in den ersten Windungen des diinnwandigen

Darnaes niedliche, der Lange nach im Zickzack verlaufende Falten.

Spater verschwinden sie, und im Endstiick des Darmkanals treten

wieder parallele Langsfalten auf, die mit kleinen seitlichen Runzeln

abwechseln. Dagegen beschreibt Rathke (1837, p. 350) im Mittel-

darm ein doppeltes Netzwerk, „d. h, ein solches, welches aus

groCeren Maschen besteht, in denen einige kleinere und aus

niedrigeren Falten bestehende Maschen eingeschlossen sind". Im

Afterdarm sei das Netzwerk weitmaschiger und weniger regelmaCig.

Ich selbst untersuchte 3 Individuen von verschiedeuer GroCe.

*39a. Gesamtlange 288 ram, Herzspitze—After 85 mm (Figur

auf Taf. XVI).

Der Magen besteht aus einer weiten , ziemlich kurzen Pars

cardiaca, einem enormen Blindsack, der als der wesentliche Inhalt

der Bauchhohle erscheint und fast bis zu deren Ende sich aus-
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dehnt. Eine ganz kurze, enge Pars pylorica entspringt aus dem
kranialen Rande des Magenblindsackes dicht neben der Einmiin-

dung des Cardialteils. Der Darin bildet einen verhaltnismaCig

sehr eiigen Schlauch, in dessen Anfang in einer Laagsreihe 11 an-

sehnliche schlanke Appendices pyloricae einmunden. Der Darm
ist ziemlich lang. Er bildet unter mehrfachen kleinen Windungen

einen zuni Ende der Bauchhohle absteigenden, dann einen bis zur

Pylorusgegeud wieder aufsteigenden und endlich einen nach hinten

zum After gehenden Schenkel. Eine Sonderung in Dunndarm und

Dickdarm ist auBerlich augedeutet durch eine Einschniirung, hinter

welcher das Lumen gegen den After etwas an Umfang zunimmt.

Die Darmwandungen siud ziemlich kraftig, ganz besonders im

Endabschnitt. Stiicke aus verschiedenen Teilen des Darmes, An-

fang, Mitte und Ende des Diinndarms, sowie aus dem Enddarm

wurden in Formol ausgebreitet.

Die Falten der Schleimhaut sind sehr niedrig, auch bereits

am Anfang des Darmes. Sie bilden ein Netz mit unregelmafiigen

polygonalen Maschen, welche wieder ein Netzwerk ganz feiner

Faltchen einschlieCen. Im mittleren Teil des Darmes weisen die

starkeren Falten eine sehr undeutliche Langsanordnung auf, die

spater verschwindet und in ein ganz gleichmaCiges feines Netz

mit engen Maschenraumen ubergeht. Im Enddarm sieht man
einige zarte, gerade verlaufende Laugsfalten und zwischen diesen

ein ganz niedriges, enges Faltennetz.

*39b. Gesamtlange 250 mm, Herzspitze—After 84 mm.
Der Bauch erscheint enorm aufgetrieben durch den relativ

sehr groCen MagenbUndsack , der fast die ganze Bauchhohle aus-

fullt. Die Befunde sind fast dieselben wie bei dem zuerst be-

schriebenen Exemplar. Ich fand hier 12 ziemlich lange und schlanke

Appendices pyloricae. Der Dunndarm ist im Vergleich zum Magen

sehr eng. Er besteht aus einem absteigenden, einem aufsteigenden

und endlich wieder einem zum After absteigenden Schenkel. Alle

bilden kleine Windungen. Der erste absteigende Schenkel ist

etwas weiter als die iibrigen ganz engen Telle. Kurz vor dem
After erweitert sich der Darm ziemlich plotzlich ganz betrachtlich.

Dieser letzte Abschnitt stellt anscheiuend den Enddarm dar. Ein

Stiick aus dem Beginn des aufsteigenden Schenkels, etwa der

Mitte des Diinndarms entsprechend, wurde in Formol aufgespannt.

Das Relief besteht hier wie bei dem ersten Exemplar aus

einem Netzwerk niedriger Falten, die nur undeutlich longitudinal

angeordnet sind. In den unregelmaCigen, polygonalen, ziemlich

Bd. XLIII. N. F. XXXVI. 29
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GDgen Maschenraumen findet sich ein zweites, ganz enges Netz

sehr feiner Faltchen.

*39c. Gesamtlange 210 mm, Herzspitze—After 60 mm.

Der Magen ist von geringerem Umfang als bei dem Exem-

plar 39 b. Die Zahl der Appendices pyloricae betragt 11. An

dem Diinndarm bestelien etwas starkere Windungen, so daC die

einzelnen Schenkel nicht so deutlich zu erkennen sind. Im iibrigen

ist die Anordnung des Darmkanals dieselbe wie bei den beiden

anderen Exemplaren. Ein Stiick etwa aus der Mitte des Dunn-

darms wurde in Formol ausgebreitet.

Die Oberflache der Schleimhaut zeigt hier ziemlich deutlich

langsverlaufende ganz niedrige Fallen , die durch Seitenaste in

Verbindung stehen und so ein Netzwerk bilden, in dessen engen

Maschenraumen nur hier und da ein zweites, sehr enges Netz von

ganz feinen Faltchen sichtbar wird.

Die Nahrung dieses Fisches besteht aus kleineren Fischen,

wie meine Befunde deutlich erkennen lasseu. Aus der Mundofinung

des Exemplars 39 b hangt ein halb verschlungener kleinerer Fisch

mit der hinteren Korperhalfte heraus. Aus dem durch eineu

Laugsschnitt auf der Vorderflache erottheten Magen entnahm ich

einen walnuCgroCen abgerundeten Kieselstein, schon stark verdaute

Reste von 2 kleineren Fischen, anscheinend Brachiochirus pellucidus,

2 etwas groCere Fische, die sich noch ziemlich sicher als Engraulis

encrasicholus erkennen lassen und 3 ganz frische Sargus annu-

laris von 110 resp. 102 resp. 90 mm Gesamtlange und 44 resp. 40

resp. 40 mm groCter Hohe exkl. Riickenflosse, woraus die aufier-

ordentliche GefraCigkeit dieser Tiere erhellt. Bei den beiden

anderen Exemplaren enthielt der Magen nur relativ geringe, weiche,

nicht naher kenntliche Nahrungsmengen. Im Darm fand sich uberall

etwas weicher, zaher, ungeformter Brei.

*40. Trachinus draco (2 Figuren auf Taf. XVI).

Am Anfang des Mitteldarms fand Rathke (1837, p. 350) ein

Netzwerk von Falten. Allmahlich verschwinden nach hinten zu

die quergehenden Verbindungsfalten, und die hintere Hiilfte des

Mitteldarms wird von mehr oder weniger zickzackformig ver-

laufenden Langsfalten durchzogen. Im Afterdarni tritt wieder ein

doppeltes Netzwerk auf, ahnlich dem im Mitteldarm von Urano-

scopus.

Das von mir untersuchte Exemplar hat eine Gesamtlange von

220 mm und miCt von der Herzspitze bis zum After 21 mm. Eine
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ziemlich weite Pars cardiaca geht in einen rundlichen, umfang-

reichen Magenbliudsack uber. Dieser setzt sich durch eine kurze,

der Pars cardiaca nahe benachbarte Pars pylorica in den Darm
fort. Es finden sich mehrere, anscheinend 5—6 ziemlich lange,

schlanke Appendices pyloricae. Der Darm ist von mittlerer Liinge

und bildet mehrere kleine Windungen. Die Aftermiindung liegt

kranialwarts vom hintereu Ende der Bauchhohle. Die Wandungen

des Darmes siud recht dunn, das Lumen ist anfangs ziemlich welt

und wird allmahlich enger. Eine Grenze zwischen Diinndarm und

Dickdarm konnte ich auCerlich nicht wahrnehmen. Sie wird im

Innern durch eine Schleimhautfalte deutlich gekennzeichnet. Stiicke

aus verschiedenen Partien des Darmes wurden in Forraol auf-

gespannt.

Das Relief auf der Oberfliiche der Darmschleimhaut fand ich

ganz ahnlich, wie es Rathke beschrieben. Ganz am Anfang des

Dunndarms besteht ein doppeltes Faltennetz. Im ganzen schwache

und niedrige Falten bilden ein grobes Netz mit ziemlich weiten,

polygonalen Maschen, und in diesen findet sich ein zweites, sehr

engmaschiges Netz von ganz feinen Faltchen. Nach hinten zu

verschwinden die beiden Faltennetze allmahlich, und es bleiben

nur noch niedrige, nahezu gerade in der Langsrichtung des Darmes

verlaufende Falten mit zahlreichen schwachen Seitenastchen iibrig,

die aber die benachbarten Langsfalten gewohnlich nicht erreichen.

Erst im letzten Teil des Enddarms, nahe dem After, tritt wieder

ein schwaches Netzwerk auf, das ich aber nicht deutlich als ein

doppeltes zu erkennen vermochte.

Die Nahrung des Petermannchens bilden nach Brehm (1892,

p. 121) vorzugsweise Garneelen, vielleicht auch kleine Fische.

X. Batrachidae.

41. Batrachus tau.

Meckel (1829, p. 243) schildert den Magen etwas weniger

fleischig, den Cardialteil weit grofier und den Blindsack viel kleiner

als bei Lophius piscatorius. Appendices pyloricae fehlen. Die

innere Darmflache tragt einfache Langsfalten. Nach Cuvier (1835,

p. 362) unterscheiden sich die Befunde am Darmkanal der Ba-

trachidae (batracoides) durch das Fehlen der Appendices pyloricae

von Lophius piscatorius.

42. Batrachus grunniens (Meckel 1829, p. 243).

Verhalt sich ebenso wie B. tau.

29*
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Ueber die Ernahrungsweise dieser Fische fand ich nur bei

Leunis (1883, p. 686) und Gunther (1886, p. 331) die Mitteilung,

daC sie Fleischfresser sind.

XI. Lophiidae.

43. Lophiuspiscatorius (Baudroye).

Der Magen ist nach der Beschreibung von Meckel (1829,

p, 242) diclifleischig und bildet einen groCen Blindsacii. Die sehr

enge und kurze Pars pylorica liegt dicht hinter der Cardia, Es

finden sich 2 recht ansehnliche Appendices pyloricae. Der Darm

ist ziemlich lang und raacht mehrere Windungen. Am groBten

Teil seiner Innenflache bestehen „zusammengesetzte rautenformige

Maschen, die von vorn nach hinten an Lange bedeutend ab-

nehmen und zuletzt in Langenfalten, die sich in breite Zotten

spalten, ubergehen". Auch Cuvier (1810, p. 528, 1835, p. 362)

fand unregehnaBige, rautenformige Griibchen, begrenzt durch haupt-

sachlich in der Langsrichtung verlaufende, breite, wellige, ver-

astelte Falten, gegen das Ende nur parallele Langsfalten.

**44. Lophius budegassa. Gesamtlange 285 mm, Herz-

spitze— After 108 mm.
Fast die ganze Leibeshohle wird ausgefiillt durch einen enorm

ausgedehnten, platt-rundlichen Magenblindsack. In diesen miindet

eine weite und lange Pars cardiaca. Dicht neben dieser liegt die

aus dem Magenblindsack entspringende kurze und sehr enge Pars

pylorica. Jenseits der Pyloruseinschnurung wird der Darm recht

weit. Hier miinden 2 mittellange, relativ weite Appendices pylor.

in ihn ein. Der Dunndarm ist ziemlich lang und zieht in einigen

schwachen Windungen nach hinten, wobei sein Lumen allmahlich

sich stark verengt. Er setzt sich fort in einen kurzen, sehr

weiten und mit kraftigen muskulosen Wandungen versehenen End-

darm. Stiicke aus verschiedenen Abschnitten des Dunn- und Dick-

darms wurden in Formol fixiert.

Am Anfang des Diinndarms bilden zarte unregelmaCige Schleim-

hautfalteu von geringer Hohe ein Netz mit polygonalen, ziemlich

weiten Maschenraumen, in welche hier und da kleine Seitenzweige

der Falten allmahlich auslaufen. Die Falten werden nach hinten

zu immer niedriger. In der Mitte des Diinndarms ist das Netz-

werk noch ganz deutlich, an dessen Ende aber fast ganz ver-

schwunden. Im Enddarm treten wieder neue Schleimhautfalten

auf, und zwar unterscheidet man geradegestreckte Langsfalten,
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die durch kleiuere Seiteiizweige miteinander in Verbindung stehen,

und in den Raunien zwischen ihneu ein feines, sehr enges Maschen-

werk ganz niedriger Faltcben. Die Langsfalten werden gegen den

After zu immer hober und erscheinen dort, wo sie eine be-

trachtlicbe Hobe erreicbt baben , an ihrem freien Rande leicht

gezabnelt.

Die Seeteufel nahren sicb von Fiscben und sind derart ge-

frafiig, daC man nicbt selten in ibren Magen Fiscbe findet, die

ebenso groC und scbwer sind wie sie selbst (Leunis 1883, p. 686

;

GtNTHER 1886, p. 334; Brehm 1892, p. 124, 127). In dem

Magen des mir vorliegenden Tieres fand icb 4 ganz friscbe und

einen etwas verdauten Fiscb von 100, resp. 103, resp. ca. 110, resp.

120, resp. 146 mm Lange. Der nicbt sebr reicblicbe Darminbalt

batte eine leicbtfliissige Bescbaifenbeit.

45. Maltbe (Cuvier 1835, p. 362).

Durcb das Feblen von Appendices pyloricae von Lopbius

piscatorius unterscbieden.

Seine Nabrung bilden kleine Fiscbe (Leunis 1883, p. 686).

46. Chironectes (Cuvier 1835, p. 362).

Durcb das Febleij von Appendices pyloricae von Lopbius

piscatorius unterscbieden.

Mitteilungen iiber die Ernabrung waren mir nicbt zuganglich.

XII. Cottidae.

*47. Peristedion cataphractum.
Cuvier (1835, p. 341) konstatierte bei Peristedion spec, das

Vorbandensein von 7 sebr kurzen Appendices pyloricae. Am An-

fang des Dunndarms fand er ein feines Netz von Scbleimbaut-

falten und weiterbin eine glatte innere Oberflacbe.

Das von mir untersucbte Exemplar miCt im ganzen 278 mm,
von der Herzspitze zum After 53 mm.

Der Magen erscbeint als ein stark erweiterter muskuloser

Abscbnitt. Cardia und Pylorus liegen fast in gleicber Hobe. Beide

verbindet eine wenig gebogene, kurze kleine Kurvatur und eine

sebr stark ausgebogene, weit nacb abwarts reicbende, lange grofie

Kurvatur. An letztere fugt sicb durcb Vermittelung eines kurzen

engen Verbindungsstiickes ein kleiner kugeliger Bliudsack von der

Grofie einer ansebnlicben Erbse. Am Pylorus bestebt eine geringe

Einscbniirung, dann folgt wieder ein weiterer Abscbnitt, welcber

von einem Kranz ganz kurzer Appendices pyloricae umgeben ist.
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Die Wandungen des in zahlreiche Windungen gelegten Diinndarms

sind sehr zart und diinn, Eine scharfe Grenze gegen den End-

darm besteht nicht. Das letzte Darmstiick lauft ziemlich gerade

von der Gegend des Pylorus nach abwarts. DarmstUcke etwa aus

der Mitte und dem Ende des Diinndarms resp. Beginn des End-

darms wurden in Formol aufgespannt.

Die zarte Dunndarmschleimhaut bietet in der Mitte des Dunn-

darms nur ein ganz schwach ausgepriigtes Relief von feinen, im

ganzen gleiclimaCig hohen Leistchen, die, netzformig untereinander

verbunden, ganz flache, unregelmafiige, rundliche, auch 4- oder

5-eckige Felder begrenzen. Weiterhin verschwindet das Netzwerk

und wird ersetzt durch ganz feine, gerade Langsfalten, die nur

ganz vereinzelt durch Seiteuaste in Verbindung miteinander stelien.

Dieses Verhalten persistiert bis in den verengten Endabschnitt des

Darmkanals.

Nach Beehm (1896, p. 135) soil die Nahrung von Peristedion

vorzugsweise in schalenlosen Weichtieren und Quallen bestehen.

Bei dem vorliegenden Exemplar bilden den reichlichen Mageninhalt

zahlreiche verschiedenartige kleine Crustaceen mit ziemlich festen

Schalen.

*48a. Trigla lyra I (2 Figuren auf Taf. XVI).

Nach der Schilderung von Cuvier (1810, p. 533) ist der Darm-

kanal sehr diinnwandig. In den Anfang des Diinndarms miinden

jederseits 5 sehr kurze und enge Appendices pyloricae. „Der

Dickdarm fangt mit einem Blindsack an, der so lang wie er selbst,

aber nicht sehr tief und von dem diinnen Darm durch eine halb-

mondformige Falte geschieden ist. Die innere Haut bildet in

diesem Telle des Darmkanals einige nicht sehr tiefe longitudinale

Falten, ist aber im iibrigen Telle des Darmkanals ganz glatt."

Milne Edwards (1860, p. 388) gibt fur das Genus Trigla ohne

nahere Bezeichnung der Species an, daC die Darmschleimhaut zahl-

reiche Falten bildet, die polygonale Bezirke einschlieCen.

Von den mir vorliegenden 2 Exemplaren hat das eine eine

Gesamtlange von 353 mm und miCt von der Herzspitze bis zum

After 94 mm.
Der Magen besteht aus einem absteigenden und einem auf-

steigenden Schenkel, die in einem sehr spitzen Winkel ineinander

ubergehen. Vom Scheitel des Ueberganges erstreckt sich noch

ein Magenteil nach abwarts, der nicht gesondert ist, sondern beiden

Schenkeln zugehort. Er endet zugespitzt etwa in der Mitte der

Bauchhohle. Der absteigende Schenkel (Pars cardiaca) ist ein an-
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sehnliches weites Rohr. Der aufsteigende Schenkel (Pars pylorica)

ist etwas enger, viel kiirzer und verengt sich stark am Pylorus.

Der Anfangsteil des Mitteldarms trixgt auf jeder Seite 3 selir lange

Appendices pyloricae. Unmittelbar dahinter macht sich eine kleine

bliudsackartige Erweiterung bemerkbar. Von da geht der Darm

zuuilchst gerade nach abwiirts, biegt sich am Ende der Bauch-

hohle urn in einen gerade bis zur Hohe des Pylorus aufsteigenden

Schenkel und setzt sich dann in maCigen Windungen nach ab-

warts in den nicht deutlich abgegrenzten Enddarm fort. Wahrend

der Mageu sehr kraftige Muskelwandungen besitzt, erscheint die

Darmwand dunu und schlaff. Stiicke aus verschiedenen Abschnitten

des Darmkanals wurden in Formol aufgespannt.

Am Anfaug des Dunndarms bildet die Schleimhaut ziemlich

grobe Falten, die sich untereiuander verbinden zu einem Netz-

werk mit weiten rundHch-polygonalen Maschenraumen. In diesen

fiudet sich eiu zweites Netz, von feinen Faltchen gebildet, mit

verhiiltnismaCig groben Maschen. Dieselbe Reliefstruktur zeigt

sich auch noch in der Mitte des Dunndarms, nur etwas verfeinert

Die Schleimhautfalten sind niedriger, die Maschenraume enger.

Nirgends tritt hier eine bestimmte longitudinale oder quere Falten-

richtung hervor, das Netz erscheint gleichmaCig gebaut. Erst im

letzteu Darmabschnitt kurz vor dem After andert sich dies Ver-

halten. Hier Ziehen schwache Langsfalten entlang, und in den

weiten Zwischenraumen derselben bilden niedrige Seitenaste ein

sehr unregelmafiiges Netzwerk mit groBen und kleinen, oft nur

uuvollstandig abgeschlossenen Maschenraumen.

*48b. Trigla lyra 11. Gesamtlange 256 mm, Herzspitze

bis After 66 mm.
Der Befuud des Magendarmkanals weicht in keinem wesent-

lichen Punkte von dem oben Geschilderten ab. Die bliudsackartige

Erweiterung am Anfang des Mitteldarms jenseits der Appendices

pyloricae ist nicht ausgepragt. Einzelne Telle des Mittel- und

Enddarms erscheinen sehr eng und mit kraftigen Wandungen ver-

sehen infolge der Kontraktion ihrer Muskelwand. Stiicke aus

weiten und engen Partien, etwa entsprechend Anfang und Mitte

des Dunndarms, wurden in Formalin aufgespannt. Das Schleim-

hautrelief ist dasselbe wie bei dem erstgenannten Exemplar, nur

lange nicht iiberall so deutlich. Dasselbe ist teilweise ganz ver-

schwunden in den stark erweiterten, sehr zusammengepreCt und

durch eine Art Lilngsfaltung gestort in den extrem kontrahierten

Abschnitten.
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**49. Trig la lineata. Gesamtlange 284 mm, Herzspitze

bis After 80 mm (Figur auf Taf. XVI).

Der einzige auffallige Unterschied von Trigla lyra in dem
groben Verhalten des Magen-Darmkanals besteht in dem Vorhanden-

sein von jederseits 4 Appendices pyloricae. Der ziemlich lange

Mitteldarra bildet im ganzen einen absteigenden und einen auf-

steigeuden Schenkel. Letzterer endet ganz hoch oben in der Bauch-

hohle neben dem Pylorus, und von da verlauft das Ende des

Darmkanals ohne auCerliche Abgrenzung eines Enddarms gerade

nach unten zum After.

Ein Diinndarmstiick aus dem Scheitel der Schleife zwischen

absteigendem und aufsteigendem Ast wurde in Formalin auf-

gespannt. Die Innenfliicbe des ziemlich weiten Darmstiickes zeigt

niedrige Schleimhautfalten, die, untereinander netzformig verbunden,

recht umfangreiche ebene Bezirke von unregelmaCig ruudlicher

Oder polygonaler Form begrenzen. Die Maschenraume erscbeinen

erheblich weiter als bei Trigla lyra, was wohl mit der Dehnung

der Darmwand zusammenhangen kann. Die Schleimbautleisten

sind nicht alle gleichartig nach Hohe und Starke, aber die Unter-

schiede in dieser Hinsicht treten nicht uberall so scharf hervor,

da6 man zwei Gruppen von Leistenbildungen unterscheiden konnte.

**50. Trigla spec. Gesamtlange 308 mm, Herzspitze bis

After 84 mm.

Das Tier ist von grauer Farbe und tragt nur geringe Vor-

spriinge iiber der Schnauze.

Der Magen ist auBerordentlich erweitert, gleicht aber in den

Grundziigen seines Baues den Befunden bei den anderen Species.

Die Erweiterung betrifft weniger die Pars cardiaca und pylorica

als den beiden gemeinsam kaudalwarts sich ausdehnenden Blind-

sack. Dieser erstreckt sich nahezu bis zum Ende der Bauchhohle.

Auf jeder Seite des Anfangsteils des Mitteldarms hilngen 4 lange

Appendices weit herab. Der lange Diinndarm und Enddarm bietet

dieselben Verhaltnisse wie bei den anderen, oben beschriebenen

Species. Ein Stiick des Diinndarms aus dem Ende des absteigenden

Schenkels wurde in Formalin aufgespannt. Es ist in einem mittleren

Kontraktionszustand, weniger weit als bei Trigla lineata, mit dem
es im iibrigen am meisten ubereinstimmt.

Die von feinen Schleimbautleisten begrenzten unregelmaCigen,

planen Felder sind etwas kleiner, die Leisten wenig untereinander

verschieden in Hohe und Dicke. Eine bestimmte Anordnung der-

selben in Langs- oder Querrichtung tritt nicht hervor.
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51. Trigl a gurnard us (Cuvier 1835, p. 341).

Der diiuuwandige Darnikanal ist mit 7 Appeudices pyloricae

ausgestattet. An der Schleimhautoberflache fand sich ein poly-

gonales Netz von Fallen,

Ueber die Ernahrung der Knurrhahne fand ich nur bei Brehm

(1896, p. 132) die Mitteilung, daC sie vorzugsweise von Crustaceen

leben, auCerdem aber auch Muscheln und anderen Weichtieren,

auch Quallen, nachstellen. Ich fand bei Trigla lyra den Magen

leer. Bei Trigla lineata enthielt er einige pflanzliche Bestandteile

und auCerdeni Crustaceenschalen, die sich auch im ganzen Mittel-

darm vorfandeu. Der Magen des Exemplars von Trigla spec,

war gefullt mit zahlreichen, ziemlich groCen Krabben mit festen

Schalen.

*52. Scorpaena porous (2 Figuren auf Taf. XVI),

Milne Edwards (1860, p. 401) weist darauf hin, daB Cavo-

LiNi zuerst bei Scorpaena (ohne nahere Angabe der Species) das

Fehlen von Darmzotten konstatierte. Cuvier (1835, p. 343) fand

bei dem ihm vorliegenden Exemplar (S. porcus oder scrofa?) den

kurzen diinnwandigen Darm mit 8 Appendices pyloricae versehen.

Seine Schleimhaut erschien leicht gefaltet, sammetartig. Im End-

darm zeigte sie wellige Langsfalten.

Das von mir untersuchte Exemplar hat eine Gesamtlange von

214 mm und mifit von der Herzspitze bis zum After 67 mm.
Der Magen beginnt mit einer weiten, ziemlich kurzen, schlauch-

formigen Pars cardiaca. Diese setzt sich fort in einen enorm

weiten Blindsack des Magens, der fast die ganze Bauchhohle aus-

fullt. Ganz nahe dem Uebergang der Pars cardiaca in diesen

Magensack entspringt von dessen rechter oberer Ecke eine schlanke,

ganz kurze Pars pylorica, die sich gegen den Pylorus noch weiter

verengt. Die Wandungen des Magens sind sehr kraftig, die Darm-

wand dagegen ziemlich dunn. Den Anfang des Mitteldarms um-

geben 9 recht ansehnliche Appendices pyloricae. Am Beginn ist

der DUnndarm ziemlich weit und nimmt dann allmahlich nach ab-

warts an Umfang ab. Die Lange des Darmkanals ist nicht be-

trachtlich. Wir fiuden einen gerade absteigenden und gerade auf-

steigenden Schenkel des Diinudarms. Letzterer geht in der Hohe

des Pylorus in das Endstiick des Darmkanals iiber, das in ge-

strecktem Yerlauf iiber den Magenblindsack hinweg zum After

zieht. Stucke aus Anfang, Mitte und Ende des Darmkanals wurden

in Formol ausgebreitet.
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Am Begirni des Diinndarms besteht das Schleimhautrelief aus

einem Netzwerk von ziemlich niedrigeu diinnen Schleimbautfalten

mit glatten Randern. Die Maschen des Netzes sind weit, poly-

gonal, uDregelmaCig und werden durch Seitenaste der Falten mehr

Oder weniger vollstaudig in Unterabteilungen zerlegt. AuCerdem

sind sie erfiillt von einem zweiten Netz von feinsten Faltchen mit

ganz eugen Maschen. In den ziemlich stark kontrahierten mitt-

leren Abschnitten des Diinndarms nehmen die groberen Schleim-

bautfalten deutlich eine Langsrichtung an. Dies tritt besonders

gegen das Eude zu hervor, wahrend die Falten selbst niedriger

werden. Erst kurz vor dem After nehmen sie wieder betrachtlich

an Hohe zu. Hier stehen sie sehr dicht nebeneinander und be-

grenzen mit Hilfe seitlicher Verbiudungsiiste rauteuformige Felder,

welche wieder durch ein ganz feines Faltennetz in kleinste Grubchen

zerlegt werden.

*53. Scorpaena scrofa (Figur auf Taf. XVII).

Rathke (1837, p. 350) faud im Mittel- und Afterdarra wie

bei Smaris vulgaris ein eiufaches Netzwerk von Falten mit un-

regelmiiCigen, zum Teil offenen, weiten Maschen.

Das mir vorhegende Exemplar miCt in seiner gesamten Lange

440, von der Herzspitze bis zum After 160 mm.
Es liegen hier beziiglich des makroskopischeu Verhaltens des

Darmkanals im ganzen dieselben Zustande wie bei S. porcus vor.

Der Magenblindsack dehnt sich verhaltnismaBig nicht ganz so weit

in der Bauchhohle aus. Seine Wand ist sehr dick, der Innen-

raum relativ gering. Der Darmkanal ist ebenso angeordnet wie

bei S. porcus. Er hat ein ziemlich weites Lumen, auCerordentlich

zarte, leicht zerreiCliche Wandungen und einen gelblichen, weichen

Inhalt ohne harte Bestandteile, untermischt mit schwarzen Klumpen.

Das Verhalten der Appendices lieC sich nicht mit Sicherheit fest-

stellen. Stiicke aus dem absteigenden und aufsteigenden Diinn-

darmschenkel sowie aus dem weiteren Enddarm wurden teils in

Alkohol, teils in Formalin ausgebreitet und auf das Schleimhaut-

relief untersucht.

Am Anfang des Dunndarms, in dem absteigenden Schenkel,

ist ein Relief deutlich nachweisbar. Man sieht starkere, vor-

wiegend lilngsverlaufende Falten, die, untereinander hier und da

anastomosierend, rauteuformige Felder begrenzen, welche selbst

wieder durch feinere, vorwiegend quergerichtete Leistchen in un-

regelmaCig begrenzte kleine Bezirke zerlegt werden. An manchen

— vielleicht etwas mehr gedehnten — Stellen des Dunndarms ist
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diese Zeichnung sehr undeutlich oder verschwindet audi ganz.

Im Enddarm tritt dasselbe Relief wieder starker hervor. Die

Langsfalten sind hoher, das schwache Netz in den Raumen zwischen

ihuen zeigt weitere, sehr unregelmafiige Maschen.

Nach Leunis (1883, p. 672) und GtJNTHER (1886, p. 290)

sind alle Scorpiiniden Fleischfresser. Bei Brehm (1896) und

ScHMiEDEKNECHT (1906) wcrdeu keine Mitteilungen iiber die Er-

nalirung dieser Fische gemacht. Bei dem von niir untersuchten

Scorpaena porcus bildeten den sehr reichlichen Inhalt des Magens

niehrere ziemlich groCe Krabben, deren feste Schalen zum Teil

erweicht waren, wohl unter der Einwirkung des Magensaftes, und

auBerdem einige Reste von kleinen Fischen, die sich nicht mehr

deutlich erkennen liefien. Im Magen von Scorpaena scrofa fand

ich einen bereits stark verdauten, etwa 215 mm langen, sehr

schlanken Fisch, wohl einen Syngnathus. Der reichliche Darm-

iuhalt ist breiartig, von gelblich-weiCer Farbe.

**54. Sebastes dactyloptera. Gesamtlange 278 mm,
Herzspitze— After 78 mm (Figur auf Taf. XVII).

Der Magen beginnt mit einer kurzen weiten Pars cardiaca,

die sich in einen ansehnlichen Blindsack fortsetzt, welcher sich

kaudalwarts mindestens iiber ^/s ^^^ Bauchhohle ausdehnt. Die

kleine Kurvatur ist sehr kurz, Eine kleine Pars pylorica liegt

der Pars cardiaca nahe an. Der Anfaug des Mitteldarms tragi

7 Appendices pyloricae. Jenseits derselben ist der Diinndarm sehr

weit, nach abwarts wird er enger. Er ist von mittlerer Lange

und besteht aus je einem bis nahe zum Ende der Bauchhohle ab-

steigenden und bis in die Gegend des Pylorus wieder aufsteigenden

Schenkel, welch letzterer in das gerade zum After laufende End-

stuck sich fortsetzt. Der Enddarm erschien auCerlich nicht ab-

gegrenzt. Telle aus Anfang, Mitte und Ende des Diinndarms

aus dem absteigenden Schenkel sowie aus dem aufsteigenden

wurden in Formalin ausgebreitet.

Das Schleinihautrelief besteht im ganzen Dunndarm aus vor-

wiegend langsverlaufenden Schleirahautfalten, die durch schwachere

Seitenaste mehr oder weniger reichlich miteinander Verbindungen

eingehen und soniit eine Art Netz mit weiten unregelmaCigen

Maschen bilden. Hier und da sind die Langsfalten auch unter-

brochen. Am Anfang sind sie hoher und erscheinen hier als nicht

sehr ansehnliche, zarte Lamellen mit glatten freien Randern, gegen

Ende nehmen sie ab.
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Leunis (1883, p. 672) und Gunther (1886, p. 290) rechnen

Sebastes zu den kurzweg als Fleischfresser bezeichneten Scor-

panideD. Bei Brehm (1896, p. 60) findet sich nur die Mitteilung,

dafi der dem S. dactyloptera sehr nahe verwandte S. norvegicus

sich von Fischen und Krebsen nahrt.

55. Cottusgobio (Chabot de riviere Cuvier 1835, p. 342).

Der mit 4 ziemlich dicken Appendices pyloricae versehene Darm

ist kurz und diinnwandig und an seiner Innenflache vollig glatt.

Dieser Fisch friBt nach Leunis (1883, p. 688) allerlei kleine

Tiere und den Laich anderer Fische. Brehm (1892, p. 128) bezeichnet

ihn als sehr gefraCig und gibt an, daC er zwar vorzugsweise von

Kerbtieren, insbesondere Libellenlarven lebt, aber doch keinen irgend

zu bewaltigenden Fisch, einschlieClich der eigenen Brut, verschont.

56. Cottus scorpius.

Nach der Schilderuug von Rudolphi (1802, p. 65) ist der

Magen groC, muskulos und flaschenformig. Die Zahl der Appen-

dices pyloricae betragt 9. Die Wand des Darmkanals ist ziemlich

diinn, die Schleimhaut netzformig gefaltet. Nach hinten gegen

den After werden die Falten schwacher und verschwinden ganz.

Dagegen beobachtete Pilliet (1885, p. 305) 4 sehr kurze Ap-

pendices pyloricae und im ubrigen einen Befund wie bei Gobius

niger, d. h. auf der Darminnenflache in unregelmaCige Gruppen

angeordnete ziemlich kurze konische Zotten (h6riss6 de villosit^s

coniques assez courtes et groupies par leur base en bouquets

irr^guliers) und zwischen ihnen tiefe Gruben, die wieder durch

undeutliche sekundare Falten geteilt sind,

Brehm (1892, p. 130) schildert die GefraCigkeit dieses Fisches

als ganz erstaunlich. Er begrabt in seinem ungeheuren Rachen

Tiere, die fast ebenso groC sind wie er selbst. Er verschlingt

alles GenieBbare, niimlich auBer Fischen auch Krebse und Krabben,

Wiirmer etc., aufierdem aber auch allerlei Abfall von den Schiifen.

57. Cottus nilo tic us (Chabot du Nil Cuvier 1810, p. 532;

1835, p. 342).

Der kurze diinnwandige Darmkanal ist mit 9 Appendices py-

loricae versehen. „Die innere Haut hat feine Falten, die ein Netz

mit tiefen Maschen bilden, das sich noch bis unterhalb der Mast-

darmklappe erstreckt, wo seine Maschen groCer und oberfliichlicher

werden."

Als Beute der Cottus-Arten bezeichnet GUnther (1886, p. 338)

nur kurz Krustentiere und andere Wassertiere.
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58. Synauceia (Scorpaena) horrida (Cuvier 1810,

p. 532.)

Der nicht lange, dunnwandige Darmkanal ist mit 4 Appendices

pyloricae versehen. „Die ianere Haut ist im dunneu Darm leicht

gefaltet und gezottet. — Im Mastdarm dagegen ist diese Haut mit

wellenformigen Liiugenlalten versehen."

59. Syuanceia verrucosa (Agriope verruqueux) (Cuvier

1835, p. 344).

Der dunnwandige Darmkanal entbehrt der Appendices pylo-

ricae. Seine Innenfliiche zeigt Langsfalten.

Die Synanceia-Arten sind nach der Mitteilung von GOnther

(1886, p. 292) sehr gefraCige Fische. Ihr Magen sei so geraumig,

daC sie im stande seien, Fische von einem Drittel ihrer eigenen

GroCe zu verschlingen.

XIII. Pegasidae.

60. Pegasus (Meckel 1829, p. 291).

Meckel stellt diese Form zu den Lophobranchiern, so dafi

die fiir diese gegebene Bescbreibung zum Teil auch bierfur gilt.

Danach ware der diinnbautige Darmkanal uicht deutlich gesondert

in Magen und Darm, obne Appendices pyloricae, bedeutend langer

als bei Syngnathus und an seiner Innenflache schwach der Lange

nach gefurcht.

Mitteilungen uber die Ernahrung dieser Gattung sind mir

nicht zuganglich geworden.

XIV. Teuthidae.

61. Teuthis hepatus (Cuvier 1810, p. 538; 1835, p. 358).

Der sehr lange Darmkanal besitzt diinne Wandungen und ist

mit 4 Appendices pyloricae versehen. Seine sammetartig er-

scheinende Innenflache ist leicht gezottet.

Die Teuthisfische sind Pflanzenfresser (Cuvier 1835, p. 358;

Leunis 1883, p. 673; GUnther 1886, p. 295; Brehm 1892, p. 68).

XV. Gobiidae.

62. G b i u s n i g e r.

Fiir die Gattung Gobi us im ganzen bemerkt Meckel (1829,

p. 253), daC sie zu einer Gruppe von Fischen gehort, bei der der

Magen im allgemeinen nicht gesondert ist. Appendices pyloricae

fehlen, oder sind nur in geringer Zahl vorhanden. Der Darm-

kanal ist einfach, seine Wandungen dunn. Er ist langer als bei
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den Labriden uud an der inneren Flache meistens netzformig ge-

faltet. „Bei Gobius zeigt die vordere Halfte des Darms, der sich

allmahlich nach binten verengt, einen deutlichen Uebergang der

Faltenbildung in die Zottenbilduug, indem die starken Liingen-

falten in viele kleinere, voneinander getrennte Langenabteilungen

zerfallen, die wieder bis auf die Grundflache in ihrer ganzen Hohe

durchschnitten sind uud auf diese Weise Zotten darstellen. Gegen

das Ende wird der Dunndarm ganz glatt. Der Dickdarm, der das

letzte Funftel bildet, ist plotzlich viel weiter, an der inneren Ober-

flache stark zellig —." Aucb Cuvier (1835, p. 360, 361) gibt an,

daB bei der Gattung Gobius, speziell aucb bei G. niger, der Magen

auCerlicb nicht deutlich abgegrenzt ist. Im Dunndarm fand er

ein feines Netz von Schleimhautfalten. Dagegen scbildert Pilliet

(1885, p. 305) den Schleimhautbefund abnlicb wie bei Cottus

scorpius. Kurze kegelformige Zotten stehen in Gruppen beisammen

und zwiscben ibnen liegen tiefe Gruben, die wieder durch un-

deutliche sekundare Falten geteilt sind (vergl. p. 448).

63. Gobius ophiocephalus (Rathke 1837, p. 350),

Im Mitteldarm besteht ein einfaches Netz von Schleimhaut-

falten mit weiten und unregelmaBigen, teilweise nicht voUig ge-

schlossenen Maschen. Dieses Netzwerk geht im hinteren Teil des

Mitteldarms in ziemlich gerade verlaufende Langsfalten iiber. Im

Afterdarm tritt das Faltennetz anscheinend wieder auf.

64. Gobius melanostomus (Rathke 1837, p. 349, 350).

Die Schleimhaut des Mitteldarms bildet Langsfalten, die am
Rande vielfach ausgeschnitten und gezackt sind. Die Falten ver-

laufen nicht regelmaCig longitudinal, sondern sind zum Teil unter-

brochen, zum Teil netzartig untereinander verbunden. Im After-

darm findet sich ein Netzwerk mit weiteren und weniger regel-

mafiigen Maschen.

65. Gobius batrachocephalus (Rathke 1837, p. 349).

An der Innenflache des Darmes verlaufen zickzackformige

Falten bis zum Afterdarm. Vom Rande der Falten gehen, be-

sonders in der vorderen Halfte des Mitteldarms, „viele maCig

lange und dicke zungenformige Vorspriinge, die beinahe grobe

Zotten darstellen", ab.

Leunis (1883, p. 691) und GUnther (1886, p. 345) bezeichnen

die Meergrundeln als Fleischfresser. Nach Brehm (1892, p. 140)

jagen sie nach Wiirmern und Garneelen, fressen aber auch Fisch-

eier und Tange.
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XVI. Callionymidae.

66. Callionymus lyra.

Ein gesonderter Magen fehlt. Die Innenflaclie des Darmes

zeigt verastelte Langsfalten und in den Zwischenraumen kleinere

Falten, die unregelmaCige Maschen bilden. Gegen das Ende des

Dunndarms nehmen die Falten ab und werden im Enddarm wieder

ausgepragter (Cuvter 1835, p. 361). Nach Meckel (1829, p. 253)

ist die Innenflache des einfachen, diinnwandigen, ziemlich kurzen

Darmkanals uetzformig gefaltet. Pfortneranhange fehlen. Zahl-

reiche Schleimhautfalten, die nach hinten zu sehr einfach werden

und wenig hervortreten, erwahnt Pilliet (1885, p. 306).

Von Leunis (1883, p. 691) und GUnther (1886, p. 345) wird

Callionymus zu der Gruppe der fleischfressenden Gobiidae gestellt,

Nach Brehm (1892, p. 145) bilden Muscheln, Wurmer und andere

Weichtiere ihre bevorzugte, wo nicht ausschlieCliche Nahrung.

XVII. Blenniidae.

67. Blennius pholis.

Die Gattung Blennius stellt Meckel (1829, p. 253) zusammen

mit einer Gruppe von Fischen, die keinen deutlich abgegrenzten

Magen, wenige oder keine Appendices pyloricae und einen ein-

fachen, diinnhitutigen, ziemlich kurzen Darmkanal besitzen, dessen

Innenflache meist netzformig gefaltet ist. Auch Cuvier (1835,

p. 359) fand bei der Gattung Blennius keinen gesonderten Magen

und auf der Darmschleimhaut grobe, im Zickzack verlaufende

Falten, deren freier Rand ein wenig ausgefranst ist in papillen-

formige Fortsatze. Nach hinten zu nehmen die Falten ab. Grobe,

komplizierte Schleimhautfalten im Darm von Blennius pholis, ahn-

lich wie bei Syngnathus, erwahnt Pilliet (1885, p. 306).

68. Blennius sanguinolentus (Rathke 1837, p. 349,

350).

Die Schleimhaut des Mitteldarms bildet im Zickzack ver-

laufende Falten, die meist in spitzen, seltener in rechten Winkeln

gebogen, mitunter auch unterbrochen sind. Im Afterdarm aber

besteht ein einfaches Netz von Falten mit weiten, unregelmaBigen,

zum Teil nicht ganz geschlossenen Maschen.

69. Blennius lepidus (Rathke 1837, p. 349, 350).

Die Innenflache des Mitteldarms ist, ahnlich wie bei Clupea

pilchardus, von dicht gedrangten, gerade verlaufenden Langsfalten

bedeckt, deren freier Rand anfangs stark gekrauselt, spater ganz
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glatt ist. Die ScWeimhaut des Afterdarins zeigt ein einfaches

weitmaschiges und unregelmaCiges Netzwerk wie bei Blennius

sanguinolentus und Sraaris vulgaris.

Nach Leunis (1883, p. 694) sind die Blenniusarten gefraCige

Fleischfresser, Breum (1892, p. 151) sagt von Blennius pholis:

„Die langen und kraftigen Schneidezahne befaliigen den Fisch,

Muscheln und andere Weichtiere, seine eigentliche Nahrung, von

den Felsen loszulosen, doch scheint er auch andere freischwimmende

Tiere nicht zu verschonen, weil gefangene eine stets rege und

vielseitige Frefilust zeigten. Finer, den Guyon hielt und unge-

fahr ein halbes Jahr beobachtete, verschlang mit gleicher Gier

Weichtiere, Spinnen, TausendfiiBe, Kafer, uberhaupt jedes sich be-

wegende Tierchen und auBerdera Fleisch von Saugetieren und

Vogeln." CuviER (1835, p. 360) land im ersten Abscbnitt des

Darnies von „Bleunie a bandes" unveranderte Nahrungsbestandteile

von Fucus und „peau blanche de corail", im zweiten Abschnitt

„d6bris calcaires de polypiers pierreux, celluleux et de fucus".

70. Clinus super ciliosus (Cuvier 1835, p. 360).

Der Magen ist nicht gesondert, der Darm ziemlich kurz und

weit. An seinem Beginn bildet die Schleimhaut breite wellige

Langsfalten.

Mitteilungen iiber die Ernahrung dieses Fisches waren mir

nicht zuganglich.

71. Zoarces (Blennius) viviparus (Rudolphi 1802,

p. 64).

Der Magen ist weiter als der maBig lange, mit 2 Appendices

pyloricae versehene Darm. An dessen Anfang zeigt die Innenflache

grofie blattartige Fallen, die sich untereinander netzformig ver-

bindeu. Nach hinten zu werden die Faltungen imraer schwacher

und im Mastdarm sieht man fast nur schwache Langsstreifen.

Die Nahrung der Aalmutter besteht nach Leunis (1883, p. 696)

aus allerlei kleinem Getier, nach Brehm (1892, p. 153) aus kleinen

Fischen, Muscheln, Wiirmern und Laich.

72. Anarrhichas lupus.

Meckel (1829, p. 253) fuhrt das Genus Anarrhichas unter

einer Gruppe von Fischen auf, deren diianwandiger, ziemlich kurzer

Darmkanal mit wenigen oder keinen Appendices pyloricae ver-

sehen ist. Der Magen ist stark muskulos und weseutlich nur da-

durch vom Darm unterschieden. Die Innenflache des Darmes

beschreibt Meckel und ebenso Owen (1866, p. 421) als netz-
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formig gefaltet. Nach Cuvier (1810, p. 529, 1835, p. 360) bildet

die Schleinihaut zahlreiche, nach alien Richtungen verlaufende,

gefranste Falten , die sich unter UmschlieCung rautenformiger

Felder miteiuander verbinden. Die Pfortneranhange fehlen.

Die Nahrung des Seewolfes besteht hauptsachlich aus Krusten-

tieren und Muscheln, die er mit gewaltigen Zahnen leicht zer-

beiCt (Leunis 1883, p. 694; Guntuer 1886, p. 351; Schmiede-

KNECHT 1906, p. 357). AuCerdem stellt er wahrscheiulich ver-

schiedeuen Fischen nach (Brehm 1892, p. 149).

XVIII. Atherinidae.

73, Atherina Boyeri (Rathke 1837, p. 349).

Der Darin wird fast in seiner ganzen Lange von zickzack-

formig verlaufenden Falten durclizogen
,

„so daC sie meistens

spitze, selteuer reclite Winkel bilden, jedoch mitunter auch unter-

brochen sind".

Leunis (1883, p. 697) und Gunther (1886, p. 356) be-

zeichnen die Aehrenfische als Fleischfresser, ohne nahere Angaben

zu niachen.

XIX. Mugilidae.

*74. Mugil cephalus (2 Figuren auf Taf. XVII).

Beira Genus Mugil ist nach der Beschreibung von Meckel

(1829, p. 241, 246) der Magen mit einem lilnglichen, zugespitzten

Blindsack und einer sehr rauskulosen Pars pylorica versehen. Die

Liinge von Blindsack und Pars pylorica wechselt bei verschiedenen

Arten ganz unabhangig voni Fiillungszustand des Magens. Auch

die Zahl der Appendices pyloricae variiert zwischen 2 und 8. Der

Darnikanal ist sehr lang und vielfach gewunden. „An seiner

ganzen inneren Fliiche ist er mit dichtstehenden , zarten, sehr

ansehnlichen, selbst bei kleinen Tieren den menschlichen an GroBe

gleichkommenden Zotten besetzt, die auf keinen Falten stehen

und gegen das Ende grober und weiter aaseinandergeriickt sind,

daher deutlicher werden." Auch Rathke (1837, p. 351) be-

obachtete fast ira ganzen Darm von Mugil cephalus auf der ziem-

lich glatten Schleimhautoberflache sehr zarte und meistens zuugen-

formige Zotten ahnlich denen des Menschen. Dagegen stellt

RuDOLPiii (1828, p. 209) das Vorkommen von Zotten in Abrede

und spricht nur von langen Fortsatzen, die von Falten entstehen.

Das mir vorliegende Exemplar miCt im ganzen 460 mm, und

von der Herzspitze bis zum After 178 mm. Der Magen beginnt

Bd. XLUI, N. F. XXXVI. 30
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mit einer langen und ziemlich weiten Pars cardiaca. die sich fort-

setzt in den sehr muskelkraftigen Hauptteil des Magens. Dieser

entsendet afterwarts einen kegelformigen, schlanken Magenblind-

sack von geringer Lange und erscheint seitlich nicht scharf ab-

gegrenzt gegen eine mit auCerordentlich dicker Muskelwand ver-

sehene, dem Muskelmagen der Vogel vergleichbare Pars pylorica.

Sie hat von auBen kugelige Form und hier reichlich die GroCe

einer Kastanie. Jenseits des Pylorus bilden 6 ziemlich starke

Appendices pyloricae einen Kranz um den Anfang des Dunndarms.

Dieser ist sehr lang und bildet zahlreiche, dicht nebeneiuander

gelegene und durch Fettgewebe zu einem Klumpen vereinigte Win-

dungen. Seine gesamte Lange betragt mindestens 2 m. Eine

scharfe auCere Grenze gegen den Dickdarm konnte ich nicht

wahrnehmen. Zum Zweck der Untersuchung des Schleimhautreliefs

wurden Stiicke aus den verschiedensten Teilen des Darmes in der

Langsrichtung aufgeschnitten und in Formol ausgebreitet.

An meinen Praparaten sah ich nirgends im gesamten Darm

Schleimhautfalten , sondern tiberall nur isolierte, schlanke, mehr

Oder weniger lange zotteuahnliche Fortsatze, deren Verhalten in

den verschiedenen Abschnitten des Darmes sehr wechselt. Am
Anfang des Dunndarms, unmittelbar hinter den Pfortneranhangen

findet man die langsten Fortsatze, aber dieselben nehmen nicht

die gesamte Innenflache dieses Darmabschnittes ein, sondern be-

schranken sich auf einen kranio-kaudal ziehenden Streifen, der

etwa ein Drittel oder eine Halfte der Oberflache bedeckt. Es sind

schmale , ca. 5 mm lange , einzeln stehende Fadchen , die keine

bestimmte Anordnung zu besitzen scheinen. Den Rest der Innen-

flache des Diinndarmanfanges bedecken kurzere, feine, zugespitzte

Zotten, die nicht besonders dicht nebeneiuander stehen und viel-

fach eine verbreiterte Basis besitzen. Im weiteren Verlauf des

Dunndarms werden die Zotten immer kleiner, bleiben aber bis

zum Ende deutlich und scheinen auch auf dem gesamten Darm-

querschnitt uberall ziemlich gleichmaCig ausgebildet zu sein. Die

Oberflache der Rektalschleimhaut triigt Gebilde, die man eigent-

lich nicht mehr als Zotten bezeichuen kanu. Es sind gedrungene,

kurze, pyramidenformige Fortsatze, die etwas an Dornen erinnern

und deutlich in schragen Langsreihen angeordnet sind.

75. Mugil capito (Pilliet 1885, p. 304).

Auf der Innenflache des Darmes finden sich ziemlich ver-

einzelt stehende konische Zotten, die im Mittel 3,11 mm lang und

2,1 mm breit sind.
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**76. Mugil auratus. Gesamtlange 342 mm, Herzspitze

bis After 135 mm.
Die Anordnung des Magen-Darmkanals ist ganz dieselbe wie bei

Mugil cephalus. Nur sind hier 8 Appendices pyloricae vorhanden.

Das Ende des kegelformigen Magenbliudsackes reicht viel weiter

kaudalwiirts als bei M. cephalus. Der Darm ist ca. 150 cm lang,

seine Wanduiigen sind sehr zart und leicht zerreiCbar, obgleich

das Tier sehr frisch ist. Stiicke aus verschiedenen Partieen des

Darmes wurden in Formol ausgebreitet.

Auch hier bildet die Innenflache des Darmes keine Falten,

sonderu zierliche, zottenartige Anhange. Diese sind aber hier viel

feiner und ktirzer als bei Mugil cephalus. Am Anfang des Diinn-

darms tritt auf dem Querschnitt ebenfalls eine Ungleichraafiigkeit

der Fortsatze nach Lange und Starke hervor, aber lange nicht

solche Gegensatze wie bei Mugil cephalus. Die langsteu Zotten

sind hier hochstens 2 mm lang. Weiterhin erscheinen sie ziemlich

gleichmafiig auf der Diinndarmschleimhaut verteilt. Sie entspringen

mit etwas verbreiterter Basis, enden zugespitzt und stehen gar

nicht sehr dicht beieinander. Nach dem After zu werden sie

immer schlanker und kiirzer. Eine bestimmte Anordnung in Reihen

ist nicht zu erkennen. Erst im Endabschnitt des Darmes, kurz

vor dem After bilden die gedrungenen und kiirzeren, dornahn-

lichen Schleimhautfortsatze schrage Langsreiben , die aber nicht

ganz so deutlich hervortreten wie bei Mugil cephalus.

Die Meeraschen leben von organischen, tierischen und pflanz-

lichen Stoflfeu, die mit Schlamm und Sand vermischt aufgenommen

werden. Die besondere Umbildung des Schlundes zu einem Seih-

apparat verhindert, daC groCere Korper in den Magen oder durch die

Kiemenoflnungen hindurchgleiten (Leunis 1883, p. 697 ; Schmiede-

KNECHT 1906, p. 358). „Sie nehmen eine Menge von Sand oder

Schlamm ein, und nachdem sie dieselbe eine Zeitlang zwischen

den Schlundknochen verarbeitet haben, werfen sie den grobsten

und unverdaulichen Teil desselben wieder aus" (GtJNTHER 1886,

p. 357). Bkehm (1892, p. 162) sagt: „Weiche und fettige Stoflfe

bilden ihre bevorzugte Nahrung, insbesondere Stoife, die bereits in

Verwesung begriffen sind. Ihre Lippen scheinen einen sehr feinen

Tastsinn zu besitzen, denn die meiste Nahrung holen sie sich aus

dem Grunde heraus. Couch meint, dafi sie die einzigen Fische

seien, die regelmaBig tote, abgestorbene Tiere zur Speise wahlen

und ausnahmsweise nur den gemeinen Sandwurm verschlingen."

Sie fangen sich nur selten an der Angel. Koder sind am besten

30*
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Fischeingeweide und in Fleischbruhe abgekochte Kohlblatter, ge-

legentlich auch die kiinstliche Fliege.

XX. Gasterosteidae.

77. Gasterosteus aculeatus (Rudolphi 1802, p. 69).

Der Magen ist langlich-eiformig, der Darm nicht lang und

mit 2 Appendices pyloricae versehen. Die Darmschleimhaut ist

netzformig gefaltet, wobei die querverlaufeuden Faltchen am deut-

lichsten hervortreten.

Die Stichlinge sind auCerordentlich gefrafiige Tiere, die be-

sonders dem Laich und der Brut anderer Fische uachstellen, aber

auch junge Blutegel, Motten und andere Schmetterlinge, die auf

die Oberflache des Wassers fallen, nicht verschmahen (Leunis 1883,

p. 698; GOnther 1886, p. 360; Brehm 1892, p. 167, 168).

XXI. Centriseidae.

78. Centriscus scolopax (Centrisque b6casse , Cuvier

1835, p. 365).

Der Magen ist rudiraentar, der Darmkanal lang und eng.

Seine Schleimhaut bildet breite Papillen, die zickzackartig ange-

ordnet sind , als ob sie durch Unterbrechung zickzackformiger

Falten entstanden waren. Sie sind besonders zahlreich, dicht-

stehend und ansehnlich hinter der Einmundung des Ductus chole-

dochus und nehraen nach hinten zu ab, besonders im Enddarm.

Nach Brehm (1892, p. 177) niramt man an, dafi die See-

schnepfe „allerlei kleine Muscheln und andere Weichtiere, vielleicht

auch Fischlaich u. dergl. zwischen dem Seetange hervorhole".

XXII. Labridae,

„Ihrem Gebisse entsprechend fressen die meisten Arten vor-

zugsweise Muscheln, die sie mit den beweglichen Lippen vom

Grunde oder von den Pflanzen des Meeres ablesen, und deren

Schaleu sie miihelos zertriimmern ; doch gibt es auch Pflanzen-

fresser unter ihnen, die formlich weiden, ohne iibrigens deshalb

tierische Stofife zu verschmahen" (Brehm 1892, p. 197). Auch

Krustentiere, Korallen, Zoophyten dienen manchen Labriden zur

Nahrung (Leunis 1883, p. 704; Gunther 1886, p. 374).

79. Scar us (Meckel 1829, p. 251)

Der Darmkanal hat ziemlich dunne Wg

lang. „Nicht vollig aufgeblasen, hat er viele zellenartige Erweite

Der Darmkanal hat ziemlich dunne Wandungen und ist maCig
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rungen, wodurch er niit dem Dickdarm mehrerer Saugetiere Aehn-

lichkeit erhalt."

Der Fisch lebt nach GUnther (1886, p. 378) „von Ledertangen,

und Valenciennes glaubt, daC die Notwendigkeit, seine vege-

tabilische Nahrung gehorig zu kauen, und das Vor- und Riick-

wartsschieben derselben zu diesem Behufe im Munde zu der An-

gabe Veranlassung gegeben baben durften, er sei ein Wiederkauer.

Tatsilcblich kommt seine Nabrung sebr fein zerteilt in seinem

Magen an." Auch nacb Beehm (1892, p. 204) scbeint seine Nabrung,

wenigstens zum grofiten Teil, aus Pflanzenstoffen zu bestehen, die

er von den Felsen abpfluckt.

*80a. L ab r us t Urdus (Figur auf Taf. XVII).

Der Magen des Genus Ijabrus entbebrt naeh Meckel (1829,

p. 251) des Blindsackes und ist nicbt vom Darm zu unterscheiden.

Dieser ist kurz, wenig gewunden, sebr diinnhautig. Appendices

pyloricae fehlen. Die Innenflache weist netzformig verbundene

Langsfalten auf, die allmahlicb niedriger werden und im relativ

sebr langen Dickdarm ganz verschwinden. Cuvier (1835, p. 363)

gibt an, daC bei Labrus turdus die breiten, welligen, guirlanden-

artigen Schleimhautfalten eiuen ausgefransten freien Rand be-

sitzen und sicb untereinander vereinigen zur UraschlieBung tiefer

polygon aler Grubcben. Jndem die Faltungen gegen das Ende des

Darmkanals abnehmen, findet man im Enddarm nur noch fast

longitudinal verlaufende Rinnen.

Icb selbst untersucbte 2 etwas verschieden gefarbte Exemplare,

von denen das erste eine Gesamtlange von 270 mm besitzt und

von der Herzspitze bis zum After 67 mm miCt.

Der Darmkanal erscbeint als ein einfacbes, ziemlicb gleicb-

maCiges Robr mit diiunen Wandungen, das mit geringen Windungen

nacb binten zum After ziebt und nur eine unbedeutende Langen-

ausdebnung besitzt. Eine auCerliche Sonderung in bestimmte Ab-

scbnitte feblt, aucb Appendices pyloricae sind nicbt vorhanden.

Stiicke aus verschiedenen Abscbnitten des Darmkanals wurden in

Formol ausgebreitet.

Am Anfang des Diinndarms bilden mittelbobe, in sicb krausen-

artig gefaltete Scbleimhautfalten ein gleicbmaCiges Netz mit weiten

polygonalen Mascbenraumen, welcbe ein zweites feines Netz von

niedrigen Faltchen umscblieCen. Dieses doppelte Faltennetz bleibt

durcb den ganzen Darm hindurch besteben und andert sicb nur

insofern, als die Hauptfalten niedriger und glatter werden und

gegen das Ende bin deutlicb als Langsfalten hervortreten, die,
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durch Seitenaste verbunden, rautenformige Gruben zwischen sich

fassen.

*SOb. Gesamtlange 242 mm, Herzspitze— After 61 mm.

Die AnordnuDg des Speisekanals ist dieselbe wie bei dem erst-

genannten Exemplar.

Mehrere Stiicke aus Anfang, Mitte und Ende des Darmes, nach

der SEMPERscben Methode behandelt, zeigen ein Schleimbautrelief,

das von dem des ersten Exemplars recht verscbieden ist. Zwar

liegt auch bier durcb den ganzen Darm ein Netz von Falten vor,

aber die Falten sind alle niedrig, die Mascben des Netzes ziemlich

unregelmaCig, bald weiter, bald enger, sebr flach. Ein doppeltes

Netzwerk ist nicbt zu erkennen, ebensowenig wie eine Langs-

anordnung der Schleimbautfalten.

Brehm (1892, p. 198) gibt als die bevorzugte Nahrung von

Labrus mixtus kleine Krebsarten an; er laCt sicb aber auch mit

Muscbelfleisch und Gewiirm ernabren und nimmt auch Fiscbe an.

Icb fand im ganzen Darm der beiden Exemplare von Labrus turdus

reicblicbe Reste von kleinen Krebsen mit ziemlich harten Schalen,

anscheinend auch kleine Stuckchen von harten Muschelschalen.

*81. Labrus viridis.

Die Wandungen des Darmes erschienen dunner, die Schleim-

hautgrubchen weniger zahlreich und flacher als bei Labrus turdus.

CuviER vermutet, daC hierin kein prinzipieller , sondern nur ein

individueller Unterschied von der vorigen Art zum Ausdruck koramt

(CuviER 1835, p. 363).

Das von mir untersuchte Tier miCt im ganzen 303 mm und

von der Herzspitze bis zum After 72 mm.
Die Anordnung des Darmkanals ist dieselbe wie bei Labrus

turdus. Seine Lange erschien mir etwas betrachtlicher. Stiicke

aus Anfang, Mitte und Ende des Darmes wurden in Formol aus-

gebreitet.

Am Beginn des Dunndarms bildet die Schleimhaut ein sehr

unregelmaBiges doppeltes Netz von Falten. Grobere Falten, die

aber im Vergleich mit anderen Formen keineswegs hoch sind, be-

grenzen polygonale Felder von wechselnder Grofie und entsenden

in diese Maschenraume hinein zarte Seitenzweige, die sich bier

zu einem engeren Netz mebr oder weniger vollstandig verbinden.

Die groberen Falten sind in sicb leicht krausenformig gefaltet und

an ihrem freien Rand mit kleinen, dicht nebeneinauder stehenden

Ausschnitten versehen, so daC der Rand gezahnelt erscheint. In
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der Mitte des Diinndarms erkenut man nur wenige stark gekrauste,

longitudinal verlaufende Hauptfalten, die rautenformige Bezirke

mit seitlichen Zweigen begrenzen. In den Zwischenraumen finden

sich ziemlich dicbtstehende niedrige Falten, die ganz unregelmilBig

wellenformig verlaufen und nur vereinzelt zu einera Netz sich ver-

binden, Nicht bloB die groben, sondern auch die feineren Faltcben

tragen an ibrem freien Rand gelegentlich Ausscbnitte, so daC das

Bild sebr unregelmiiCig sich darstellt. Im weiten Enddarm be-

steht dann wieder ein sehr unregelmaBiges doppeltes Netzwerk,

dessen grobere Falten an Hohe wechseln und hie und da kurze

Fortsiitze an ibrem freien Rande tragen.

82. Labrus bergylta (Pilliet 1885, p. 306).

Die Innenflache des Darmes weist blumenkohlartige, sehr lange

und komplizierte Faltungen auf, die ziemlich weite Hohlraume

begrenzen und sich nach hinten vereinfachen.

**83. Labrus merula. Gesamtlange 385 mm, Herzspitze

bis After 110 mm.
Der Darrakanal ist sehr einfach gebaut. Er stellt einen mittel-

langen, anfangs sehr weiten, dann allmahlich, aber nicht bedeutend

vereugten Schlauch mit ziemlich kraftigen muskulosen Wandungen

dar. Seiu erster, der Speiserohre und dem Magen entsprechender

Abschnitt zieht erst gerade kaudalwarts und bildet dann eine

nach hinten konvexe Schlinge. Ein Blindsack, sowie Appendices

pyloricae fehlen. Es folgt dann eine kurze , nach vorn konvexe

Duodenalschlinge und ein ziemlich gerade nach hinten ziehender

Darm , der wenige Centimeter oberhalb des Afters durch eine

kleine Einschnurung den Sitz einer kraftigen Klappe anzeigt, welche

Diinndarm und Dickdarm gegeneinander abgrenzt. Telle aus ver-

schiedenen Abschnitten des Darmkanals wurden in Formol aus-

gebreitet.

Ziemlich grobe, am freien Rande leicht gezackte Schleimhaut-

falten bilden am Beginn des Diinndarms ein Netzwerk mit weiten,

unregelmafiigen polygonalen Maschen. Diese letzteren werden in

kleinere Bezirke zerlegt durch feine Faltchen, die von den groberen

ausgehen, teils frei endigen, teils mit benachbarten zu einem

eugen Maschenwerk verbunden sind. Dasselbe Verhalten besteht

auch noch in der Mitte des Dtinndarms und erhalt sich bis zu

dessen Ende an der Dickdarmklappe, nur werden die Falten etwas

niedriger. Auch im Enddarm findet sich ein Faltennetz, das aber

sehr unregelmaCig sich darstellt. Die Maschenraume sind von
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wechselnder GroCe und die Falten von sehr verschiedener Hohe,

ohne aber deutlich in ein groberes und feineres Netz zu zerfallen.

**84. Labrusfestivus. Gesamtlange 380 mm, Herzspitze

bis After 105 mm.

Der Darmkanal ist ein ziemlich gleichmaCiges, recht weites

Rohr, das fast gerade gestreckt zum After geht. Es zeigt keine be-

merkenswerten Erweiterungen oder Verengerungen und laBt aiiCer-

lich keine Sonderung in einzelue Abschnitte wahrnehmen. Seine

Lange ist im Vergleich mit den anderen untersuchten Labriden

sehr geiing, die Wanduiig im ganzen kraftig. Mehrere Stiicke

aus Anfang, Mitte und Ende des Darmes wurden in Formol fixiert.

Das Schleimhautrelief ist am Anfang des Darmes ein recht

ausgepragtes. Es finden sich liier ziemlich hohe und dicht an-

einander stehende Falten, die kiausenformig gefaltet und an ihrem

Rande etwas eingeschnitten sind. Diese Falten laufen vorwiegend

longitudinal und umschlieGen mit seitlichen Zvveigen ziemlich groCe,

rautenformige oder polygonale Raume, welche durch feinere Fiiltchen,

die stellenweise wieder zu Netzen verbunden sind, in Unterabteilungen

zerlegt werden. Weiterhin werden die Falten niedriger und ein-

facher, die Langsrichtung derselbeu schwindet, tritt aber im End-

stuck wieder deutlicher hervor. Im tibrigen sind die Falten hier

von geringer Hohe, glattrandig und nicht krausenartig gefaltet.

Die Maschen des groben, sowie des ziemlich unvollstandigen feineren

Netzes sind relativ weit.

Zertriimmerte Muschelschalen waren im Darminhalt von Labrus

merula zu erkennen, wahrend ich bei Labrus festivus nur einen

weiCen, milchig-breiigen Inhalt und einen langen griinen Pfianzeu-

teil beobachtete.

85. Crenilabrus fuse us (Rathke 1837, p. 350, 351).

Bei dieser und anderen Arten bildet die Schleimhaut des

Mitteldarms ein ziemlich weitmaschiges, unregelmaCiges Netzwerk.

„Sind die Falten des Netzwerkes sehr hoch, wie das namentlich

am vorderen Teil des Mitteldarms bei den Creuilabren der Fall

ist, so findet man sie am Rande meisteus gekrauselt." Von diesen

hohen Falten gehen im vorderen Darmteil von Crenilabrus fuscus

und perspicillatus zahlreiche zum Teil dreiseitige, zum Teil zungen-

formige Auswiichse ab, die einige Aehnlichkeit mit den Darmzotteu

hoherer Wirbeltiere haben, Bei mancheu Creuilabren verschwinden

im hintereu Teil des Mitteldarms die quergehenden Verbindungs-

falten des Netzwerkes, und an seine Stelle treten mehr oder weniger
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zickzackformig verlaufende Langsfalteii. Im Afterdarm mancher

Creuilabren fiiidet sich ein doppeltes Netzwerk, „d. h. ein solches,

welches aus groGeren Maschen bestebt, in denen einige kleinere

und aus niedrigeren Fallen bestehende Maschen eingeschlossen sind".

86. Crenilabrus perspi cillatus (Rathke 1837, p. 350,

351).

Vergl. die Angaben unter Crenilabrus fuscus. Die Nahrung

von Crenilabrus melops bestebt nach Brehm (1892, p. 200) fast

ausschliefilich aus kleinen Krebstieren. Dies ist die einzige mir

zur Verfiigung stehende Mitteilung iiber die Ernahrung der

Crenilabren.

87. Coricus rostratus (lamarkii?) (sublet Cuvier 1835,

p. 365).

Ein gesonderter Magen und Appendices pyloricae fehlen. Der

Darm ist kurz und diinnwandig. Seine Innenflache bildet Zickzack-

falten.

Eingehendere Mitteilungen iiber die Ernahrung dieses Fisches

waren mir nicht zuganglich.

88. Coris (Labrus) julis (Cuvier 1835, p. 364).

Der Magen ist rudimentar, der Darm kurz und weit. Auf

seiner Innenflache stehen breite, zahlreiche, im Zickzack verlaufende

Langsfalten, die durch kleine Querbriicken untereinander in Ver-

bindung stehen. Im Enddarm werden die Faltungen unregelmaCig.

Die Befunde sind sehr ahnlich denen bei den Labriden.

Die Nahrung bestebt aus Schaltieren und jungen Fischen

(Brehm 1892, p. 201).

89. Novacula (Meckel 1829, p. 251).

Der Magen eutbehrt eines Blindsackes und ist auBerlich nicht

vom Darm zu unterscheiden. Appendices pyloricae fehlen. Der

Darm ist kurz, wenig gewunden, dunnbautig, Seine Innenflache

ist mit Langsfalten versehen. Nach hinten zu werden die Vor-

sprunge allmahlich uiedriger, verschwinden aber nicht ganz in dem
relativ sehr langen Dickdarm.

In keinem der von mir benutzten Sammelwerke fand ich An-

gaben iiber die Erniihruug dieses Fisches.

XXIII. Pomacentridae.

90. Pomacentrus castaneus (Castagnole de la m6di-

terrannee Cuvier 1835, p. 352).
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Der mit 5 Appendices pyloricae versehene, ziemlich kurze

Darm erscheint an seiner Innenflache sammetartig durch kegel-

formige, borstenartige (s6tac6s) gedrangte Papillen.

Die Pomacentridae leben nacli Gunther (1886, p. 374) „haupt-

sachlich von kleinen Meerestieren, und diejenigen, welche zusammen-

gedruckte Zahne haben, scheinen von den kleinen Zoophyten zu

leben, welche die Banke bedecken, urn welche herum diese ,Ko-

rallenfische' in Menge vorkommen". (Desgl. Leunis 1883, p. 704;

Brehm 1892, p. 196.)

XXIV. Chromidae.

91. Chrorais niloticus.

Den Magen beschreibt Meckel (1829, p. 251) als weiten,

langlich-runden Blindsack. In den sehr langen Darm miinden

nach CuviER (1835, p. 365) 2 Appendices pyloricae. Die Schleim-

haut bildet nach Meckel schwache Langsfalten, nach Cuvier ein

Faltennetz mit polygonalen Maschen.

Die Gattung Chromis gehort zu derjenigen Gruppe der Chro-

midae, welche mehr oder weniger gelappte Zahne und viele Darm-

windungen besitzen. Diese bezeichnet Gunther (1886, p. 381)

als Pflanzenfresser, wahrend die anderen Fleischfresser sind.

b) Malacopterygii.

I. Cyclopteridae.

92. Cyclopterus lump us.

Auf den weiten, ruudlichen Magen mit ansehnlichem Blindsack

folgt ein maBig langer, enger Darm mit 7—8 (Meckel 1829,

p. 263) resp. etwa 6 (Cuvier 1810, p. 528) vielfach verzweigten

Appendices pyloricae. Die Innenflache zeigt parallele Langsfalten

nach alien Angaben (Rudolphi 1802, p. 76; Cuvier 1810, Meckel

1829, Cuvier 1835, p. 387). Im Dickdarm sind nach Cuvieu die

Falten grober, weniger regelmaBig und verastelt.

Der Seehase ist Fleischfresser (Gunther 1886, p. 343), und

zwar lebt er nach Leunis (1883, p. 691) von Fischlaich, Mollusken

und kleinen Krebsen; nach Brehm (1892, p. 139) nimmt er auch

Quallen, Muschelfleisch und Wurmer, auscheinend nur vereinzelt

auch kleine Fische.

93. Lepadogaster biciliatus (Rathke 1837, p. 349).

Im ganzen Darm finden sich mehr oder weniger stark ge-
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schlangelt verlaufende Langsfalten, die ziemlich haufig durch seit-

liche Ausliiufer untereinander verbuuden sind.

Die Gattung Lepadogaster wird von Leunis (1883, p. 700)

zu den fleischfressenden Gobiesocidae gestellt, Sie Icben nach

Beehm (1892, p. 178) von kleinen Krustern und ahnlichen Meer-

tieren, auch wohl kleinen Fischen.

II. Gadidae.

Alle Gadidae sind Fleischfresser (Leunis 1883, p. 709).

94. Gadus morrhua.
Der Mageu ist nach Meckel (1829, p. 268) bei Gadus und

verwandten Gattungen langlich-rund, meist obne groBen Blindsack.

Der Pfortnerteil ist kurz, der Darm maBig lang und diinnwandig.

Er besitzt gewohnlich 4—6, bei G. morrhua nach Cuvier 6 Oeflf-

nungen von stark verzweigten Appendices pyloricae. Seine Schleim-

haut ist nach Rudolphi (1802, p. 64) und Meckel mit schwachen

netzformigen Falten versehen , die niedrige rundliche Griibchen

umschliefien, wahrend sie Cuvier (1810, p. 531; 1835, p. 382),

Milne Edwards (1860, p. 388) und Owen (1866, p. 421) als glatt

Oder fast glatt, abgeseheu von einigen Runzeln an den Stellen,

wo der Darm sich umbiegt, bezeichnen.

Der Kabeljau ist ein tiberaus gefraCiger Fisch. Als Nahrung

dienen ihra Fische (besonders Mallotus villosus und Heringe, auch

Stichlinge), feruer Schal-, Welch- und Krebstiere (namentlich

Tinteuschuecken). Er schnappt aber auch nach vollkommen un-

geuieCbaren Dingen, verschlingt Tang und Seegras und verschont

auch seine eigenen Jungen nicht (Brehm 1892, p. 210).

95. Merlangus merlangus? (lieu, merlan Cuvier 1835,

p. 382).

In den mit dicken Wandungen versehenen Darm miinden

zahlreiche Appendices pyloricae mit 4 Oeffnungen. Die Schleim-

haut hat eine glatte Oberflache.

Dieser Fisch eroahrt sich mit Krustern, Wiirmern und kleinen

Fischen (Brehm 1892, p. 214).

96. Merlangus (Gadus) pollachius (Milne Edwards

1860, p. 388).

Die Innenflache des Darmes ist fast glatt.

*97a. Merlucius (Gadus) merlucius.

Der langlich-rundc Magen besitzt nach Meckel (1829, p. 268)

einen sehr ansehnlichen langlichen Bhudsack und einen kurzen
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Pfortnerteil. Es findet sich nur eine ansehnliche Appendix pylo-

rica. Der maCig laiige Darni zeigt nach Meckel an seiner Innen-

flache eiu schwacbes Faltennetz niit rundlichen flachen Maschen.

Dagegen fand Cuvier (1810, p. 530, o31 ; 1835, p. 383) am Beginn

breite, gefranste Fallen, die mit kleinen Seitenasten rautenformige

Raume umschlieCen. Gegen den Mastdarm werden die Falten

schmaler und stellen hier nur Ruuzeln dar, die aber gleicbfalls

noch teilweise zu Rauten zusammentreten, Teilweise schwinden

die Seitenaste, und es bleiben dann nur nocb Langsfalten besteben.

Das erste der beiden von niir untersucbten Exeniplare hat

eine Gesamtlange von 364 mm und miCt von der Herzspitze bis

zum After 85 mm. Der Magen beginnt mit einer ziemlicb kurzen

und maCig weiten Pars cardiaca und setzt sich fort in einen lang-

gestreckten, scblaucbformigen Blindsack. Die Pars pylorica liegt

dicht neben der Pars cardiaca, ist eug und kurz. Der Anfang des

Darmes gleicb biuter dem Pylorus ist ziemlicb weit. In ihn mundet

eine einzige plumpe Appendix pylorica. Dann nimmt das Lumen

des Darmes allmahlicb ab und wird im Endabscbnitt nabe dem

After recht eng. Die Lange des Darmes ist gering, seine Wandung

besonders am Anfang dunn und zart. Er bildet je einen kurzen

absteigenden und aufsteigenden Schenkel und setzt sich dann mit

geringen Windungen zum After fort. Eine Sonderung in einzelne

Abschnitte ist auBerlicb uicht zu erkennen.

Aus verscbiedenen Abschnitten des Darmkanals entnommene

und in Formol fixierte Stiicke zeigen, daC Langsfalten das vor-

wiegende Relief der Darmscbleimbaut darstellen. Am Beginn des

Dunndarms sind die Langsfalten ziemlicb bocb, gerade und glatt

mit abgerundetem freien Rand. Die Hauptfalten stehen spitz-

winklig miteiuander in Verbindung, so daC sie rautenformige Felder

umschliefien. In diese laufen kleinere seitliche Falten hinein, die

zum Teil untereinander anastomosieren und so eiu sparlicbes un-

regelmaCiges Netz mit nicbt sebr eugen, polygonalen Maschen her-

stellen. Weiterhin gebt das Hauptuetz fast verloren. In der

Mitte des Dunndarms erkennt man noch die Hauptfalten, die

niedriger geworden sind und meist in Zickzacklinien verlaufen,

und in den Raumeu zwischen ihneu ganz niedrige Seitenfalten,

die gelegentlich frei auslaufen, ohne ein Netzwerk zu bilden. Im

Enddarm uebmen die Hauptlangsfalten wieder ihren geraden Ver-

lauf an. Sie sind von geriuger Hohe und begrenzen rautenformige,

flache Bezirke, die von einem ganz zarten und engmaschigen Netz

feinster Schleimhautfaltchen bedeckt werden.
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*97b. Gesanitliinge 302 mm, Herzspitze—After 75 mm (3 Fi-

guren auf Taf. XVII).

Das makroskopische Verhalten des Magendarmkanals weicht

in einigen der Erwilliimng werton Punkteii von dem des oben ge-

schilderten Exemplars ab. Der Anfaiig des Magenblindsackes ist

hier viel breiter, durch Nahrungsbestandteile ausgedehnt, uur das

Endstuck erscheint schlank und gestreckt. Der Darm ist viel

kiirzer als bei dem ersterwiihnten Exemplar. Er zieht, abgesehen

von einer kleinen Kriimmung, fast gerade vom Pylorus zum After.

Etwa 2 cm oberhalb des letzteren deutet eine ringformige Ein-

schuuruug die Grenze zwischen Diiimdarm und Dickdarm an.

Letzterer hat eine feste Muskelwand

In Formol tixierte Prilparate aus verschiedenen Abschnitten

des Darmkanals zeigen ein Relief der Darminnenflache, das ganz

mit dem oben geschilderten Exemplar No. 97 a iibereinstimmt, nur

am Anfang noch etvvas starker ausgepragt ist.

Die iiberaus gefraCigen Meerhechte leben von Fischen, und.

zwar vorwiegend von Alosa sardina (Brehm 1892, p. 216), Das

eine der von mir untersuchten Exemplare enthielt im Magen einen

frischen, zusaramengekrummten, ca. 11 cm langen Smaris vulgaris.

Der Darminhalt bildet bei beiden Tieren einen weichen, sehr

zahen Brei.

98. Lota (Gad us) lota (vulgaris).

Yung und Fuhrmann (1900, p. 336) schildern den Magen

als weit und schlingenformig, im wesentlichen aus Pars cardiaca

und pylorica nebst ganz kurzem Blindsack bestehend. Die Zabl

der Appendices pyloricae gibt Cuvier (1835, p. 383) auf 24 an,

nach Yung und Fuhrmann kommen deren 14— 15 vor, die mit

2—4 Oetfnungen in den Anfang des Darmes miinden. Der Diinn-

darm ist lang, seine Innenflache erscheint guillochiert durch Zotten-

l)ildungen, die bei Lupenbetrachtung ein sammetartiges Aussehen

darbieten. Rudolphi (1802, p. 76) nennt die Darmschleimhaut

gefaltet, wie bei auderen Fischen, nach Cuvier bildet sie ein feines

Netz, nach Edinger (1877, p. 681) ist hier ein engmaschiges Netz

von Schleimhautfalten am reichlichsten ausgebildet, ahnlich wie

bei den meisten Cyprinoiden und Gonostoma denudatum.

Die Aalquappe bezeichnet Brehm (1892, p. 217) als einen

der argsten Riiuber der Gewasser. Sie lebt in der Jugend von

Fischlaich, Wiirmern und auderen kleinen Wassertieren, spater

von kleiueren Fischen, die eigene Brut nicht ausgenommen, und

vergreift sich bei Mangel an anderer Nahrung auch an den
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schwacheren Artgenossen (Leunis 1883, p. 712; Schmiedeknecht

1906, p. 380).

99. Motella tricirrata (Gadus jubatus) [Rathke

1837, p. 349, 350].

Im ganzen Mitteldarm bilden Schleimhautfalten ein ganz ein-

faches, sehr regelmaCiges und auCerst zierliches Netzwerk mit

ganz engen Maschen. Im Afterdarm aber findeu sich mehr oder

weniger geschlaogelt verlaufende Langsfalten, die ziemlich haufig

untereinander durch seitliche Auslaufer verbunden sind.

Die Beute dieses Fisches bilden Krebse und kleine Fische

(Brehm 1892, p. 220).

**100. Motella maculata. Gesamtlange 215 mm, Herz-

spitze— After 64 mm.

Der Magen beginnt mit einer auCerordentlich langen und

weiten Pars cardiaca. An diese schlieCt sich ein ziemlich kleiner

kegelformig zugespitzter Blindsack, dessen Ende fast bis zum Ende

der Bauchhohle reicht. Dicht neben der Miiudung der Pars car-

diaca entspringt vom oberen Ende des Magenblindsackes eine sehr

kurze und enge Pars pylorica. Jeuseits des Pylorus ist der Be-

giun des Dunndarms, den zahlreiche Appendices pyloricae um-

geben, recht weit. Allmahlich nimmt nach dem After zu das

Lumen ab und ganz am Ende wieder stark zu. Der Darm ist

von mittlerer Lange. Er besteht aus einem absteigenden und auf-

steigenden Schenkel und einem zum After absteigenden Endstuck.

Alle diese Abschnitte zeigen geringe Windungen. Eine scharfe

auCere Grenze zwischen Dunn- und Dickdarm fehlt. Die Wandungen

des Darmes sind dunn, erst kurz vor dem After tritt eine Ver-

starkung der Muskulatur auf. Stiicke aus verschiedenen Haupt-

abschuitten des Darmes wurden in Formol ausgebreitet.

Die VergroCeruug der Darminnenflache durch Faltungen ist

eine auCerordentlich geringe. Es besteht ein sehr enges, feines

Faltennetz mit ganz oberflachlichen rundlich-polygonalen Maschen-

raumen, das am Beginn des Dunndarms kaum starker hervortritt

als in der Mitte. In dem erweiterten Endabschnitt des Darmes

ist dies Netz verschwunden. Hier erkennt man nur einige schwache

Langsfalten und zwischen ihnen hier und da isolierte Stuckchen

von Querfalten.

Im Magen des von mir untersuchten Exemplars fand ich einige

kleine Krebse.
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**101. Phycis mediterraneus. Gesamtlange 396 mm,
Herzspitze—After 88 mm (Figur auf Taf. XVII).

Beim Erotfnen der Bauchhohle scheint der Magen vollkommen

zii fehlen, er ist anscheinend in die weit geotfnete Mundhohle vor-

gestiilpt. In der Bauchhohle findet sich nur ein langer, in mehrere

Schlingen gelegter Diinndarm, der aber noch deutlich eine An-

ordnung in einen absteigenden und aufsteigenden Schenkel und ein

absteigendes Endstuck erkennen laCt. Der Diinndarm ist durch-

weg eng, am Anfang mit zahh*eichen langen und schlanken Ap-

pendices pyloricae versehen. Etwa 5 cm oberhalb des Afters geht

unter allmahlicher Zunahme des Lumens und Verdickung der

Muskelwand der Diinndarm in den Dickdarm tiber. Stiicke aus

Anfang und Mitte des Diinndarms sowie aus dem Enddarm wurden

in Formol ausgebreitet.

Das Diinndarmrelief ist ein aufierst zartes. Es besteht hier

ein gleichmaCiges feines Netzwerk mit ganz engen, flachen, rund-

lichen Griibchen. Diese sind anscheinend am Beginn des Diinn-

darms etwas weiter und werden nach hinten zu immer enger.

Sie sind auch noch im Enddarm zu erkennen und hier so fein

und eng, daC sie wie Driisenmiindungen aussehen, Daneben kommen
im Dickdarm noch einige grobere unregelmaCige Langsfalten vor

und zwischen ihnen einige Andeutungen von Querfalten. Auf

diese groberen Faltenbildungen setzt sich das feine Relief un-

verandert fort.

Ueber die Ernahrung dieses Fisches konnte ich keine naheren

Mitteilungen auffinden. Auch der Darminhalt des von mir unter-

suchten Exemplars gab dariiber keine Auskunft.

III. Pleuronectidae.

Die Flachfische sind siimtHch fleischfressende Rauber (Leunis

1883, p. 714; Gunther 1886, p. 395), „die groCen Arten unter

ihnen, die sich selbst an Fische von der GroBe des Kabeljaus

wageu, sehr kiihne, die kleineren, die sich mit Krebsen ver-

schiedener Art, Muscheln und Wiirmern geniigen lassen, weuigstens

auCerst gefriiCige Raubfische. In der Mordlust und Raubgier

kommen sich die groCen wie die kleinen gleich. Sie verfolgen

jede Beute, die sie bewiiltigen zu konnen glauben, und scheuen

sich auch nicht, schwachere der eigenen Art anzufallen : unter

den norwegischen Fischern gilt es als ausgemacht, daB die Ver-

letzungen der flachen Seiten und der Schwanzgegend, die man so

oft bei ihnen bemerkt, von groBeren Stiicken derselben An her-
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ruhren. Selbst die schlimrasten Feinde der Familie, Seewolfe und

Rochen, finden in den groOen Arteu Vergelter und Racher; der

Heilbutt namentlich gilt als ein Verfolger der fast in derselben

Weise wie er lebenden Rochen" (Brehm 1892, p. 230).

102. Limanda limanda (Cuvier 1810, p. 535; 1835, p. 385).

Die Schleimhaut bildet im vorderen Darmteil leichte Falten,

die unter UmschlieGung rautenformiger Felder raiteinauder in Ver-

bindung treten. Nach hinten zu wird die Oberflache glatt.

103. Platessa platessa (Cuvier 1810, p. 535).

Der Magen stellt nicht, wie beira Steinbutt, einen Blindsack

dar, sondern bildet mit dem Darmkanal einen fortlaufenden Kanal,

Die lunenflache des Darmes verhalt sich wie bei Rhombus

maximus.

104. Flesus (Pleuronectes) flesus.

Der mit 2 Appendices pyloricae versehene Darm ist von

mittlerer Lange. An seiner Innenflache finden sich nach Cuvier

(1835, p. 385) dicht gedrangte Langsfalten, die krausenformig ge-

faltet sind, mit guirlandenartigem, auch ausgefranstem freien

Rand. Anfangs breit, werden die Falten nach hinten zu scbmaler,

weniger zahlreich und zickzackformig. Im Rectum beobachtete

Cuvier nur einige leichte Querfalten. Rudolphi (1802, p. 66)

gibt an, daC jenseits des cylindrischen Magens 3 sehr kurze Ap-

pendices pyloricae einmiinden. Die innere Oberflache des Darmes

tragt netzformig verbundene Schleimhautfalten, die selbst wieder

fein gefaltet sind und gegen deo Mastdarm schwacher werden.

105. Flesus (Pleuronectes) passer (Rudolphi 1802,

p. 67).

Die Befunde sind dieselben wie bei Fl. flesus.

106. Solea sole a.

Bei der Gattung Solea ist nach Meckel (1829, p. 265, 268)

der Magen sehr langlich und aufierlich nicht vom Darm zu unter-

scheiden. Letzterer ist diinuwaudig (Cuvier) und hier weit liinger

als bei anderen Pleuronectiden. Appendices pyloricae fehlen. Die

Schleimhaut bildet ein Netz von vorwiegend langsverlaufenden

Falten mit rauteuformigen Maschen. Dieses Netz ist nach Meckel
bei Solea niedriger als bei verwandten Gattungen. Bald geht es

in einfache Langsfalten iiber, die allmahlich verschwinden, so daC

der Enddarm ira Gegensatz zu den Befunden bei anderen Pleuro-

nectiden inuen glatt erscheint. Meckel meint, „daC also auf
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merkwiirdige Weise die Laoge und die Entwickelung der inneren

Oberflacbe des Darmes hier auffallend im Gegensatz stehen".

Wiihrend die Befunde von Cuvier (1810, p. 535; 1835, p. 386)

den Angaben von Meckel nicht widersprechen , fand Edinger

(1877, p. 681) bei S. solea im ganzen Darm nur im Zickzack ver-

laufende Langsfalten, die nicht untereinander in Querverbindung

stelien.

107. Pleuronectes nasutus (Rathke 1837, p. 349, 351).

Dicht hinter dem Pylorus findet sich zwischen den Langsfalten

der Schleimhaut auf eine kurze Strecke ein zartes Netzwerk,

weiterhin ziehen im Mitteldarm leicht zickzackformig gebogene,

fast gar nicht unterbrochene Langsfalten herab,

108. Pleuronectes luscus (Rathke 1837, p. 350).

Die Schleimhaut des Mitteldarms bildet weniger regelmafiig

als bei Uranoscopus scaber und Trachinus draco ein doppeltes

Netzwerk von Falten.

109. Rhombus maximus (aculeatus).

Bei der Gattung Rhombus ist nach der Schilderung von

Meckel (1829, p. 267) der Magen verhaltnismaCig weit und grofi,

er „steigt bis zum unteren Rande der Bauchhohle, dicht hinter

dem After herab, lauft in einen kurzen, stumpf zugespitzten, nach

vorn gewandten Blindsack aus und geht durch einen deutlichen,

bei Rh. rhombus verhaltnismaCig langen Pfortnerteil, der sich nach

oben wendet, in den Darm iiber". Der Darmkanal ist nicht sehr

lang, er tragt bis zu 5 Appendices pyloricae. Die Innenflache

des Dunndarras ist im Anfang netzformig gefaltet mit bedeutendem

Vorherrschen der Langsfalten, „Dann wird das netzformige Gewebe

schwiicher und geht bei einigen — in Langenfalten iiber. Bei

den meisten ubrigen entwickelt es sich in der Mitte des Diinn-

darms wieder starker, verschwindet gegen das Ende desselben und

wird im Dickdarm durch sehr lange, quer im Zickzack stehende,

nach hinteu gerichtete Falten ersetzt." Auch Rudolphi (1802,

p. 67) fand bei Rh. maximus netzformig verbundene Langsfalten

mit gekraustem Rand, wie bei Flesus flesus, nur groCer. Beim

Steinbutt sei aber auch im Mastdarra ein krauses Netz anastomo-

sierender Faltchen vorhanden, die groCer sind als im ubrigen

Darmkanal. Nach Cuvier (1810, p. 534; 1835, p. 386) besitzt

der Darm von Rh, maximus 2 Appendices pyloricae. Seine innere

Oberflache triigt zahlreiche feine, dicht gedrangt stehende, ge-

franste Plattchen, die bald an Zahl und Umfang abnehmen und
Bd. XLIII. N. F. XXXVI. 31
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im Rectum durch breite, dicke Falten mit glatter schleimiger

Oberflache ersetzt werden. Cuvier (1810, p. 544) weist auch auf

eine Angabe von Hewson bin, wonach im Darm des Steinbutts

die Zotten groCer seien als im Vogeldarm. Owen (1866, p. 421)

laCt die InneDfliiche mit schrag longitudinal oder wellig verlaufenden

Falten, Pilliet (1885, p. 304) mit sebr hoben anastomosierenden

Falten, die tiefe Gruben umscblieCen, bedeckt sein. Nach Edinger

(1877, p. 682) finden sich im Euddarm von Rhombus aculeatus

besonders lange, zottenartige Auswiichse, die sonst bei Teleostiern

selten seien.

IV. Cyprinidae.

Die Cypriniden leben sowohl von tierischen (Wiirmer, Insekten-

larven) wie von pflanzlichen, lebenden und abgestorbenen, faulenden

Stoffen. Nur wenige sind ausschlieClich Pflanzenfresser (Cuvier

1835, p. 366; Leunis 1883, p. 726; GCnther 1886, p. 421; Brehm

1892, p. 246; Schmiedeknecht 1906, p. 390).

*110. Cyprinus carpio (2 Figuren auf Taf, XVII).

Der Speisekanal der Cypriniden ist nacb Meckel (1829, p. 275)

und Cuvier (1835, p. 366) sebr einfacb gestaltet, von mittlerer

Lange, mit einer mafiig dicken Muskelhaut versehen. Der Magen

laCt sich auCerlich vom Darm nicht abgrenzen. Die Schleimhaut

zeichnet sich durch reichliche Schleimsekretion aus. „Die Ober-

flache der inneren Haut wird schon dicht hinter der kurzen

Speiserohre durch Vorsprtinge vergroCert, und man kann daher

auch in ihrer Anordnung, welche sich durch den ganzen Speise-

kanal erstreckt, keine Grenze zwischen Magen und Darm erkennen.

Meistens bilden diese Vorsprtinge dichtstehende, im Zickzack so

gewunden verlaufende Falten, daC man alle Richtungen, die queren^

geraden und schiefen, wahrnimmt, ohne daC sie sich jedoch durch

Zwischenstreifen verbinden. Meistens sind indessen die Falten mehr

Oder weniger deutlich, vorzuglich hinten, quer. Sehr allgemein

nehmen sie von vorn nach hinten, sowohl an Hohe als Zabl, be-

sonders in ersterer Hinsicht, bedeuteud ab, und eben deshalb kann

man ihre Richtung im hinteren Telle des Darmes besser erkennen"

(Meckel 1829). Nach Cuvier (1835) sind die sehr unregelmaCig

verlaufenden Zickzackfalten bisweilen durch kleinere entgegen-

gesetzte Falten vereinigt; die Faltungen sind im Anfangsabschnitt

des Darmes am ansehnlichsten und zahlreichsten und nehmen

dann nach hinten zu ab. Nahe dem Anus sollen sie wieder groCer
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werden und in anderer Richtung verlaufen als im iibrigen Darm.

Nach einer iilteien Angabe von Cuvier (1810, p. 539) ist die

Schleimhautoberflache des Cyprinidendarms am gewohnlichsten

„zottig und im Zickzack gefaltet". Auch Meckel erwahnt eine

Mitteilung von Rathke (1824, p. 71, 75), wonach im Darm mancher

Cypriniden Zotten vorkommen. Nach Edinger (1877, p. 681) ist

dagegen bei den meisten Cypriniden ein engmaschiges Netzwerk

von Schleimhautfalten sehr reichlich ausgebildet.

Was nun das Schleimhautrelief von Cyprinus carpio im be-

sonderen betrifi't, so gleicht dieses nach Rudolph: (1802, p. 74)

dem von Idus idus. Er bildet es auf Taf. VIII, allerdings recht

unvollkommen, ab und schildert es folgendermaCen : „Die innerste

Haut ist auf eine gar zierliche Art netzformig gefaltet, Man
glaubt zuerst nur dicht aneinander liegende, im Zickzack laufende

Querfalten zu sehen und die groCte RegelmaCigkeit hierin zu

fiuden; bei groCerer Aufmerksamkeit aber findet man, dafi die

Faltchen untereinander anastomosieren." Gleichzeitig erwahnt Ru-

DOLPHi (p. 79) als irrig die von Hedwig (1797) gegebene Be-

schreibung und Abbildung von Zotten im Karpfendarm. Ein sehr

feines Netz von Schleimhautfalten mit tiefen Griibchen, das nach

hinten immer feiner und oberflachlicher, ganz nahe dem After aber

"wieder starker wird, beschreiben auch Cuvier (1810, p. 539; 1835,

p. 367) und Milne Edwards (1860, p. 388) im Darmkanal des

Karpfens. Meckel (1829, p. 276) fand beim Karpfen ebenfalls ein

Faltennetz abweichend von seinen Beobachtungen bei den meisten

anderen Cypriniden, steht aber insofern im Gegensatz zu Cuvier

und Milne Edwards, als er die Netzmaschen als sehr feine, nied-

rige, einfache, rundliche Griibchen bezeichnet, wahrend die beiden

anderen Autoren sie gerade als sehr tiefe Krypten schildern. In

der Nahe des Afters sah Meckel hohere, wellenformige Quer-

falten, Cuvier dagegen etwas groBere Netzmaschen.

Das von mir untersuchte Exemplar hat eine Gesamtlange

von 456 mm. Der Darm ist ziemlich lang, bildet mehrere grofie

Windungen und laCt auCerlich keine scharfe Sonderung in einzelne

Abschnitte erkennen. Der Anfangsabschnitt ist etwas weiter, dann

nimmt der Durchmesser allmahlich ab und wird gegen das Ende
wieder groBer. Abschnitte aus Anfang, Mitte und Ende des Darm-
kanals wurden in Formol ausgebreitet.

Das Schleimhautrelief ist durch den ganzen Darm hindurch

ein gleichartiges und auCerordentlich gleichformiges. Es findet

sich ein Netz von Fa] ten mit ganz engen, rundlich-polygonalen

31*
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Maschen. Am Beginn des Darmes siod die Fallen lioch, die von

ihneu umschlossenen Griibchen demnach tief. Gegen das Ende

zu werden die Falten immer niedriger, die Grubchen immer flacher.

Nach der Schilderung von Brehm (1892, p. 249) durchzieht

der Karpfen die seichteren Stellen seiner Wohngewasser, „zwischen

den Wasserpflanzen, nach Kerbtieren und Gewiirm, sowie nach

Pflanzenstoffen umherspahend oder den Schlamm nach ahnlichen

Stotfen durchwiihlend. Seine hauptsachlichste Nahrung besteht

wohl in kleinem Getier, namentlich in Wiirmern, Larven und Kerb-

tieren Oder selbst Lurchen und ahnlichen Wasserbewohnern ; er

beschrankt sich jedoch keineswegs auf diese Nahrung, sondern

frifit auch sehr gern Pflanzenstoffe, vermoderte Teile der Wasser-

pflanzen selbst, faulige Fruchte, gekochte Kartoffeln, Brot etc. In

den Zuchtteicheu pflegt man ihn mit Schafmist zu fiittern, was,

streng genoramen so viel sagen will, daB man durch den Mist

Kerbtiere und Gewiirm herbeilockt; denn diese, nicht aber der

Mist, den er freilich auch raitverschluckt
,

geben ihm die ge-

eigneten Nahrungsstoflfe. Beim Wiihlen im Schlamme nimmt er

erdige Bestandteile mit auf, ja diese scheinen fiir seine Verdauung

notwendige Bedingung zu sein. Im Meere nahrt er sich wahr-

scheiulich hauptsachlich von Wiirmern und kleinen Muscheltieren,"

Salatblatter und andere saftige Pflanzen ahnlicher Art sollen nach

GtJNTHER (1886, p. 422) dem Karpfen besonders angenehm sein

und ihn rascher fett machen als irgend ein anderes Futter. Aehn-

liche Mitteilungen machen in aller Kiirze Leunis (1883, p. 727)

und SCHMIEDEKNECHT (1906, p, 393).

111. Cyprinus chry soprasius (Rathke 1837, p. 349).

Fast durch den ganzen Darmkanal Ziehen im Zickzack ver-

laufende Falten, die auch mitunter unterbrochen sind.

112. Cyprinus niloticus (Cuvier 1810, p. 541; 1835,

p. 369).

Die Darmschleimhaut bildet ein Relief von Zickzackfalten,

113. Carassius carassius (Rudolphi 1802, p. 75).

Die Innenflache des Darmes zeigt ahnlich den anderen Cypri-

niden ein zum Teil sehr schones Netz von Querfalten.

Die sehr anspruchslose Karausche nahrt sich nach Brehm

(1892, p. 252) hauptsachlich von Wiirmern, Larven, faulenden

Pflanzenstoflen und Schlamm. GUnther (1886, p. 423) gibt an,

dafi sie Teiche von dem Uebermafie vegetabilischen Wachstums

freihalt.
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*114. Barb us bar bus (Figur auf Taf. XVII).

Die Schleimhaut des relativ langen Darmes ist nach Cuvier

(1810, p. 540) „mit feinen Zotten besetzt und der Lange nach im

Zickzack gefaltet. Im vorderen Dritteil stehen die Zotten, gegen

das Ende des Darmkanals dagegen die Falten viel dichter an-

einander. Die letzteren haben hier das Aussehen von Rinnen, die

mit seitlich ineinander greifenden Zahnen versehen sind." Meckel

(1829, p. 276) und Rathke (1837, p. 349, 351) widersprechen

dieser Darstellung. Sie fanden keine Zotten, sondern im ganzen

Darm zickzackformig verlaufende, hier und da auch unterbrochene

Falten. Diese sind nach Meckel viel iauger und zahlreicher als

bei den anderen von ihm untersuchteu Cypriniden, und die Tauschung

CuviERS „entsteht nur durch die Zahl, Lange und viel starkere

Windung derselben im Anfangsteile, wahrend sie im hinteren Teile

weniger zahlreich, ktirzer und querer stehen". In ahnlicher Weise

auCert sich auch Cuvier (1835, p. 368) in einer spateren Schilde-

rung. Er gibt an, daB die Falten vorwiegend im Zickzack longi-

tudinal verlaufen, breit, dick und dicht aueinauder gedrangt sind

mit abgerundetem, nicht gefranstem freien Rand. Nahe dem Anus

aber sollen einige aufgerichtete Hauptfalten eine Art Zahnchen

an den Seiten tragen, die sich abwechselnd zwischen die Zahnchen

der benachbarten Falten einschieben.

Das von niir untersuchte Tier hat eine Gesamtlange von 540 mm
und miBt von der Herzspitze bis zum After 220 mm. Die einzelnen

Abschnitte des Darmkanals sind auCerlich nicht deuthch von ein-

ander geschieden. Der mit kraftigen muskulosen Wandungen ver-

sehene Darm ist nicht sehr lang (etwa 70 cm), in mehrere Win-

dungen gelegt. Der als Magen zu deutende Anfangsteil ist ziemlich

weit und geht unter allmahlicher Verengerung in den Diinndarm

iiber. Letzterer setzt sich unter fortschreitender Abnahme des

Lumen in den auCerlich nicht abgegrenzten Enddarm fort, Stiicke

aus dem Anfang und etwa der Mitte des Diinndarms wurden in

Formol aufgespannt.

Die Oberflache der Dunndarmschleimhaut zeigt sich dicht be-

setzt mit hohen Falten, deren freier Rand glatt, abgerundet und

wohl etwas verdickt ist. Die hohen Falteublatter sind so dicht

aneinander gedrangt, daC man am unverletzten Praparat ihre

Basen nicht sehen und auch nicht feststellen kaun, ob zwischen

den Falten in der Tiefe Anastomosen bestehen. Die freien Falten-

rander sind durch feine Rinnen voneinander geschieden , sofern

hier nicht noch klebriger Schleim und Nahrungsbestandteile liegen
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geblieben sincl. Eine bestimmte Richtung der Falten liiCt sich

nicht deutlich erkenuen. Ihre freien Raiider bilden wellig und

im Zickzack nach alien Richtungen verlaufende Liuien.

Nach der Darstelluiig von Leunis (1883, p. 729) ist die Barbe

ein vorwiegend nachtlicher Grundfisch, der sich mit kleinen Wasser-

tieren, Fischlaich und Krebsbrut erniihrt. Brehm (1892, p. 255,

256) gibt als Futter der Barbe kleine Fische, Wtirmer, Schlamm

und tierische Abfalle, so auch Menschenkot an, Schmiedeknecht

(1906, p. 393) erwiihnt lusekteularven, Wiirmer und kleine Fische.

Ich fand im Magen und Darm einen ziemlich sparlichen Inhalt,

dessen Zusammensetzung sich nicht naher ergriiuden lieB. Er

war gemischt mit etwas feinera Kies und anscheiuend Bruchstucken

von Schneckengehausen. Hier wie im Darm finden sich auCer-

ordentlich reichliche Mengen von Schleim,

115. Gobiogobio (Goujon, Cuvier 1835, p. 368).

Die Innenflache des kurzen Darmes tragt sehr feine Zick-

zackfalteu mit etwas gefranstem freien Rand. Gegen den Anus zu

gehen die Falten immer mehr in die Langsrichtung iiber.

Die Nahrung des Griiudlings besteht aus Fischbrut, Wiirmern,

faulendem Fleisch und Pflanzenstoffen (Brehm 1892, p. 257).

*116. Tinea tinea (Figur auf Taf. XVIII).

Die einzelnen Abschnitte des Darmkanals sind nicht scharf

voneinander gesondert. Der Darm ist kurz. Seine Innenflache

zeigt nach Rudolphi (1802, p. 75) ahnlich anderen Cypriniden

ein zum Teil sehr schones Netz von Querfalten. Cuvier (1810,

p. 540; 1835, p. 369) beschreibt unregelmaCig zickzackformig ver-

laufende Falten, die krausenartig gefaltet sind, mit welligem, auch

etwas gefranstem freien Rand. Diese Falten stehen durch weiter

verastelte Seitenzweige miteinander in Verbindung. Nach hinten

zu werden die Falten niedriger, die Verastelungen verschwinden,

und man sieht nur Zickzackfalten von geringem Umfang. Spater

werden sie wieder breiter und verlaufen hauptsachlich in querer

Richtung. Ganz am Ende des Darmes, dem Rectum entsprechend,

beobachtet man einige Langsfalteu, die durch Querfalten in Ver-

bindung stehen. Grimm (1866, p. 46) fand „dichtstehende, un-

regelmilCig gestellte, gekrauselte schmale Falten, welche zum Teil

ineinander ubergehen, zum Ende des Darmes hin an Hohe ab-

nehmen und von denen einzelne an ihrem freien Rande gerifft sind".

Das von mir untersuchte Tier hat eine Gesamtliinge von

343 mm. Der Darmkanal zeigt auCerlich keine Sonderung. Er
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beginnt rait einem ziemlich weiteii Schlauch, der gerade nach ab-

warts zieht, iiahe dem kaudalen Ende der Bauchhohle umbiegt

in ein ebeufalls gerade nach aufvvarts verlaufendes Darmstuck und

so wieder bis in die Nahe des Herzens gelangt. Hier findet sich

eiue zweite Biegung, von deren Scheitel das Endstuck des Darmes

direkt kaudalwarts zum After zieht. Das Lumen zeigt eine all-

mahliche Abnahme des Durchmessers. Die Schleimhautoberflache

ist reichiich mit Schleim bedeckt. Ein Stuck aus dem mittleren

Teil des Darmkanals, dem aufsteigenden Schenkel, wird in Formalin

ausgebreitet.

Dieses bietet ein iiberaus reiches Relief, gebildet von hohen

und dicken Falten, die ziemlich dicht aneinander liegen und, mit

vielfachen Wiudungen verlaufeud, untereinander ein Netzwerk bilden,

dessen Maschenraume als tiefe Grubchen erscheinen. Ein Langs-

oder Querverlauf der Falten ist nicht zu erkennen. In der Tiefe

der Grubchen erkennt man bisweilen weitere Teilungen durch

niedrigere Falten oder, wenn die Grubchen sehr eng sind, nur

Anfange von uiedrigeren Falten, die sich wie Strebepfeiler an die

Seiten der groben Falten anlegen.

Ueber die Ernahrung der Schleie finde ich nur bei Brehm
(1892, p. 269) den Hinweis, daC sie hinsichtlich der Nahrung

wohl in alien Stiicken mit dem Karpfen iibereinstimrat und

allerlei Gewiirm , sowie vermoderte Pflanzenstoffe und Schlamm
friCt. Bei dem mir vorliegenden Exemplar war der Darmkanal

fast leer. Die geringen Inhaltsbestandteile lieCen sich nicht naher

bestimmen.

117. Leuciscus rutilus (Cuvier 1810, p. 540; 1835,

p. 370, 371).

Beim „Rotauge" fand Cuvier (1810) „uberall zierliche, quer

im Zickzack verlaufende Falten, die im Anfange des Darmkanals

dichter aneinander stehen und breiter sind, gegen den After weniger

fein und regelmaCig werden und hier an ihrem freien Rande ge-

franst erscheinen". Auch im Darm von „able rosse" (1835, p. 370)

stehen regelmaUige, dicht aneinander gedrangte, quere Zickzack-

falten, die gegen den Anus zu unregelmiiCiger werden. Im ersten

Abschnitt des Darmes von „able rotengle" (1835, p. 371) bildet

die Schleimhaut sehr unregelmaCige, dicht gelagerte, dicke Falten

mit einem abgerundeten , eingeschnittenen
,

papillenartigen freien

Rand. Nach hinten zu werden die Falten dunner und erscheinen

in regelmaCigeren queren Zickzackguirlanden angeordnet.
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Nach Leunis (1883, p. 730) ernahren sich die Fische des

Genus Leuciscus inkl. Idus, Scardinius, Squalius u. a. hauptsach-

lich von tierischer Kost. Diese besteht nach Brehm (1892, p. 259)

aus Wiirmern, Kerfen, Fischroggen und kleineren Fischen, wird

aber auch noch erganzt durch W'asserpflanzen.

118. Scardinius erythrophthalmus.
Die Darmschleimhaut bildet nach Rudolphi (1802, p. 75) eitt

zum Teil sehr schones Netz von Querfalten. Nach Meckel (1829,

p. 277) „ist der Anfang des Magenstiickes in einer kleinen Strecke

stark zottig, indem sich die starken und gewundenen Falten schon

in ihrer Grundflache einfach in spitze Zacken teilen. Der iibrige

Teil des Speisekanals bildet Querfalten". Diese letzteren sind

recht lang, fast ebenso wie bei Barbus barbus.

Die vorwiegend tierische Nahrung dieses Fisches besteht aus

Kerbtieren und Wiirmern, die er aus dem Schlamme hervorsucht,

und aufierdem aus Wasserpflanzen (Leunis 1883, p. 730; Brehm

1892, p. 261).

119. Idus idus (Cyprinus j e s e s) [Rudolphi 1802,

p. 74].

„Die innerste Haut ist auf eine gar zierliche Art netzformig

gefaltet. Man glaubt zuerst nur dicht aneinander liegende, im

Zickzack laufende Querfalten zu seben und die groCte Regelmiifiig-

keit hierin zu finden ; bei groCerer Aufmerksamkeit aber findet

man, daC die Faltchen untereinander anastomosieren."

Neben Gewiirm und Kerbtieren erbeutet dieser Fisch auch

kleine Fische (Bkehm 1892, p. 263).

*120. Squalius cephalus.

CuviER (1835, p. 370) fand auf der Innenflache des Darmes

von „able meunier" quere Zickzackfalten, die, dicht aneinander

gepreCt, anfangs sehr breit sind. Allmahlich nehmen sie nach

hinten zu ab, und im Enddarm bestehen grobe, unregelmaCige,

verastelte Falten, von denen die ansehnlichsten longitudinal ver-

laufen. Cuvier meint, dafi die ansehnlichen breiten Querfalten

des ersten Darmstiickes anscheinend die relativ geriuge Lange des

Darmkanals kompensieren sollen.

Das von mir untersuchte Tier miCt im ganzen 442 mm, von

der Herzspitze bis zum After 174 mm,

Eine Sonderung des Darmkanals in einzelne Abschnitte ist

auCerlich nicht wahrnehmbar. Er ist auCerordentlich weit und

ziemlich kurz. Der erste, offenbar dem Magen entsprechende Ab-
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schnitt zieht gerade nach abwarts fast bis zum Ende der Bauch-

hohle. Er zeigt vielfache ringformige Einschniirungen ahnlich den

Plicae sigmoideae des menschlicben Dickdarms. Unter Abnahme
des Lumeus geht er iiber iu eiiien bis zum Pericard aufsteigenden

Schenkel, und dieser wieder setzt sich in einen absteigenden fort,

welcher gerade nach hinten zum After verliiuft. Die letzten zwei

Drittel des Darmkanals sind stark durch Inhalt aufgetrieben.

Stiicke aus dem Ende des ersten und zweiten Darmschenkels

wurden in Formalin ausgebreitet.

Der Schleimhautbefund stimmt in hobem Grade mit dem bei

der Barbe iiberein. Es finden sich hohe Falten rait abgerundetem,

anscheinend etwas verdicktem freien Rande, die Falten liegen mit

ihren seitlichen Flachen dicht aneiuander. Ob zwischen ihnen

Verbiudungen bestehen , sie also netzformig untereinander zu-

sammenhangen, lafit sich nicht sicher entscheiden, erscheint aber

nach einzelnen Bildern wahrscheinlich. Obgleich die freien Falten-

rander sehr unregelmaCig wellig und im Zickzack verlaufen, pragt

sich doch im ganzen eine Langsrichtung der Falten aus. In der

Mitte des Diinndarms ist das Bild im wesentlichen dasselbe wie

am Beginn.

Nach Leunis (1883, p. 732) ist der Dobel ein sehr gefraCiger

Fisch, der auch Frosche und Mause verschlingt. Brehm (1892,

p. 260) berichtet folgendes: „Anfanglich bestebt seine Nahrung

aus Wiirmern und aus Kerbtieren, die im Wasser schwimmen, auf

der Oberflache treiben oder niedrig dariiber hinziehen; spater,

wenn er mehr heranwachst und tiefere Stellen aufsucht oder in

groBere Fliisse und Seeen wandert, wird er zu einem Raubfische

in des Wortes vollster Bedeutung und stellt kleineren Fischen,

Krebsen , Froschen, ja selbst Mausen nach — ." Bei dem von

mir untersuchten Exemplar erweist sich der reichliche Inhalt der

letzten zwei Drittel des Darmkanals als ziemlich harte griine

Pflanzenteile, untermischt mit 10 vollstandig verschluckten Kirschen

mit Kernen und Stielen. Das Fleisch der Fruchte ist schon

ziemlich weich und wohl auch durch Verdauung verandert; die

Stiele anscheinend unverandert.

121. Squalius leuciscus (Cyprinus dobula).

Beim Dobel sollte nach Cuvier (1810, p. 540) die Darm-
schleimhaut iiberall zottig sein ohne zickzackahnhche Falten.

Meckel (1829, p. 277) fand aber schwach gewundene Querfalten,

keine Zotten. Die Falten sind viel niedriger als bei den anderen

von Meckel untersuchten Cypriniden. Cuvier (1835, p. 370)
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beschreibt ferner beim „vandoise" am Anfang des Darmes wenige

undeutliche Falten. Gegen das Ende wiirde die Schleimhaut-

oberflache glatt.

122. Chondrostoma nasus.

Der Befuud vvird etwas kiirzer von Cuvier (1835, p. 371),

ausfiihrlicher von Langer (1870, p. 102) geschildert. Nicht in

alien Puukten herrscht Uebereinstimraung. Der Darmkanal ist

lang, und nach Langer ,,reichen die leisten- oder kammartigen

Schleimliautfalten vom Schlunde bis an den After herab, sind im

Magen langer, im Afterdarm kurz, beinahe zottenartig. Die

langeren, welche bis in den vorletzten Abschnitt herab vorkommen,

sind nach der Lange des Darmes gestellt, etwas wellig hin und her

gewunden und durch alternierend abgehende kiirzere Querfortsatze

in die Zwischenraume der betreffeuden Falten eingeschoben oder

mit ibneu in Verbindung gebracht. Die kurzen Fortsatze des

Afterdarmes sind bald zungeuformig schmal, bald langer, loflfel-

formig gebogen, mitunter, wenn sie langer sind, auch mit An-

deutungen von Nebenblattchen versehen, verschieden gestellt, aber

alle gleichmaCig verteilt." Die Schilderung von Cuvier weicht

insofern ab, als sie eine Verbindung der wellig oder im Zickzack

verlaufenden breiten Langsfalten durch Queraste nicht erwahnt.

Der Darmkanal ist vom Anfang bis zu Ende driisenlos.

Die Nase lebt nach Brehm (1892, p. 270) von Pflanzen-

stofifen, „namentlich verschiedenen Wasseralgen, die Steine und

andere im Wasser liegende feste Gegenstande uberziehen und von

den scharfen harten Kieferrandern der Nasen leicht abgelost

werden konnen". Nach Leunis (1883, p. 734) werdeu aber auch

kleine Tiere erbeutet,

123. Blicca bjorkna (Abramis blicca) (Rudolphi

1802, p. 75).

Die Darmschleimhaut zeigt ein zum Teil sehr schones Netz

von Querfalten, die nach dem After zu schwacher werden, wie bei

zahlreichen anderen WeiCfischen.

Die Blicke lebt wie die iibrigen Abramis-Arten vorzugsweise

von Wasserpflauzen , aber auch von Wiirmern und Fischlaich

(Leunis 1883, p. 735; Brehm lb92, p. 281).

124. Abramis brama.
Die vorliegenden Angaben lauten recht widersprechend. Nach

Meckel (1829, p. 277) finden sich iiberall sehr lange zugespitzte

Zotten. Dagegen stimmt nach Rudolphi (1802, p. 75) der Befund
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uberein mit Cypr. carpio resp. Idus idus (vergl. No. 119). Aehn-

liches hat wohl aucli Cuvier (1835, p. 369) gesehen. Er be-

schreibt, dafi bei Brerae commune am Anfang des Darmkanals,

der eines gesonderten Magens entbebrt, die Schleimhautoberflacbe

ein Netz vou Fallen darbietet mit Maschen von verscbiedener

GroCe, die ineinander enthalten sind. Der Befund soil dem bei

Acipenser vollig gleichen. Weiter gegen den Anus zu sieht man
im Zickzack verlaufende Hauptfalten durch kleinere Faltcben mit-

einauder in Verbiudung stehend. Im letzten Darmabschnitt gibt

es nur noch wellig verlaufende Querfaltchen, die keiue Grubchen

mehr umschlieCen.

Nach Leunis (1883, p. 735) friCt der Brachsen besonders gern

das Brachsenkraut (Isoetes lacustris). Aber auCer Wasserpflanzen

besteht seine Nahrung auch aus Kerflarven und Wiirmern, nach

denen er im Schlamme wiihlt, wobei er auch Schlamm selbst mit-

aufnimmt (Brehm 1892, p. 277).

*125, Abramis vimba (Figur auf Taf. XVIII).

Wabrend Rudolphi (1802, p. 75) ein Netz von Querfaltchen

beschreibt wie bei Blicca bjorkua u. a., spricht Meckel (1829,

p. 277) nur von Querfalten, die ziemlich lang sind, ahnlich denen

von Barbus barbus.

Das von mir untersuchte Exemplar hat eine Gesamtlange von

450 mm und miBt von der Herzspitze bis zum After 198 ram.

Der Darrakanal besteht aus einem einfachen Schlauch, der,

anfangs weit, allmahlich enger werdend, innerhalb der Bauchhohle

drei gerade verlaufende Schenkel bildet. Der erste absteigende weite

Scheukel entspricht dem Magen, der ohue auCere Abgreuzung in

den Mitteldarm sich fortsetzt. Der Scheitel der ersten Darm-
krummung liegt etwa an der Grenze zwischen mittlerem und

letztem Drittel der Bauchhohle. Es folgt ein aufsteigender Schenkel

des Darnirohres, der sich unterhalb des Pericards umbiegt in das

gerade zum After hinab- resp. kaudalwarts verlaufende Eudstiick,

an welchem der Beginn des Enddarmes auCerlich nicht abgesetzt

ist. Ein Stiick aus dem Anfang und Ende des ersten und aus

dem Ende des zweiten Schenkels vvurde in Formalin ausgebreitet.

Die Faltenbildung der Schleimhaut ist eine auCerordentlich

reichliche. Am Anfang des Darmes treten sehr hohe diinne Quer-

falten mit einem ziemlich tief gezahnelten, krausenartig gefalteten

freien Rand besonders hervor. Diese Falten sind sehr zahlreich

stehen dicht nebeneinander und beruhreu sich vielfach mit ihren
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Flachen. Hier und da aber erkennt man in dem Grund der tiefen

Spalten zwischen je zwei Querfalten kleine, niedrige Faltchen,

welche die Basen der Hauptfalten miteinander verbinden und so

kleine, flache Griibchen begrenzen. Nach hinten zu werden die

Querfalten niedriger und gleichformiger. Die Zacken am Rande

verschwinden , dieser rundet sich ab, und die dicht aneinander

liegenden Fallen verlaufen in queren Zickzacklinien.

Auch die Zarte lebt vorwiegend von pflanzlicher, daneben

von tierischer Nahrung, nach der sie im Schlamme wiihlt, wie ihre

Verwandten (Leunis 1883, p. 735; Brehm 1892, p. 278).

**126. A spins a spins. Gesamtlange 525 mm, Herzspitze

bis After 200 mm (Figur auf Taf. XVIII).

Fine auCerliche Gliederung des Darmkanals in einzelne Ab-

schnitte fehlt. Er beginnt ziemlich weit und zieht gerade nach

abwarts bis etwa zum Anfang der zweiten Halfte der Bauchhohle.

Hier biegt er urn in einen ganz kurzen aufsteigenden Schenkel, der

in scharfer Knickung sich gerade nach hinten zum After fortsetzt.

Gleichzeitig nehmen Lumen und Wanddicke dauernd ab. Fin Stiick

aus der Mitte des ersten absteigenden Darmschenkels und fast

der ganze kurze aufsteigende Ast wurden in Formol ausgebreitet.

Die Schleimhaut bildet auCerordentlich hohe und schmale

blattformige Falten mit scharfem freien Rand, der ganz schwache,

langgestreckte, bogenformige Vorragungen bildet. Die Falten liegen

mit ihren Seitenflachen auch hier dicht aneinander; sie verlaufen

deutlich in der Langsrichtung des Darmes, und zwar in schwach

ausgepragten Zickzacklinien. Hier ist gelegentlich klar zu er-

kennen, daC benachbarte Falten miteinander in Verbindung stehen,

indem sie unter spitzen VVinkeln sich miteinander vereinigen.

Einzelne Falten laufeu auch frei aus. Ein eigentliches Netz ist

hier wohl nicht vorhanden. Die Falten sind am Beginn wesent-

lich hoher als in der Mitte des Darmes.

Aspius lebt hauptsachlich von tierischer Nahrung, Fischen,

besonders Alburnus lucidus, aber auch Mausen und Wasserratten.

Daneben kommen aber auch pflanzliche Stofie und kleinere Tiere

als Nahrungsmittel in Betracht (Leunis 1883, p. 736 ; Brehm 1892,

p. 282; SCHMIEDEKNECHT 1906, p. 400).

127. Alburnus alburnus (Rudolphi 1802, p. 75).

Die Darmschleimhaut bildet schwache Querfaltchen, die sich

sparsam untereinander verbinden.

Kerbtiere bilden nach Brehm (1892, p. 283) die Haupt-

nahrung der gefraBigen Lauben.
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V. Cobitidae.

128. Misgurnus (Cobitis) fossilis.

Meckel (1829, p. 273) gibt an, dafi der diinnhautige Darm-
kanal anfangs sehr weit ist und unter allmiihlicher Verengerung

fast gerade zum After zieht. Das vordere Fiinftel des Darmes

tragt an seiner Innenflache „ein starkes, rautenformiges Netzwerk,

das sich an seinem Ende plotzlich verliert, der ubrige Darm ist

so gut als ganz glatt". Rudolphi (1802, p. 70) erwahnt nur

kurz, daC die Schleimhaut schwach netzformige Falten bildet.

Der SchlammbeiCer wuhlt im Schlamm am Grunde der Ge-

wasser uach Wurmern und anderen kleinen Wassertieren, friCt

auch vermoderte Tier- und Pflanzenteile, sowie Fischlaich (Leunis

1883, p. 738; Brehm 1892, p. 289).

129. Nemachilus barbatulus (Cobitis barbatula).

Nach Meckel (1829, p. 274) liegen hier abweichende Ver-

haltnisse vor wie bei Misgurnus fossilis. Ein weiter, langlicher,

ziemlich dickhautiger Magen ohne Spur eines Blindsackes setzt

sich nach vorn umgebogen fort in einen kurzen , anfangs sehr

weiten, dann stark verengten Darm, der aber mehr gewuuden ist

als bei M. fossilis. Dessen luneiiflache fand Meckel vollig glatt.

Rudolphi (1802, p. 70) beobachtete aber auch hier schwache netz-

formige Schleimhautfalten. Appendices pyloricae fehlen. Nach der

Schilderung von Cuvier (1835, p. 372) bestehen am ersten Viertel

des kurzen Darmes der „loche" tiefe polygonaie Griibchen der

Schleimhaut, die zum Teil wieder kleinere Griibchen in sich ein-

schlieCen. Nach hiuten zu verschwiuden sie allmahlich, und der

groCere Rest des Darmes besitzt eine glatte Innenflache.

GtJNTHER (1886, p. 433) bezeichuet die Schmerleu als aus-

schliefiliche Fleischfresser; nach Brehm (1892, p. 291) leben sie

aber nicht nur von Wassergewurm, Kerflarven, Kerbtieren und

Fischlaich, sondern wohl auch von Pflanzenstoffen
;

„wenigstens

fiittert man die in besonderen Teichen gehaltenen Schmerlen mit

Leinkuchen und Mohnsamen".

VI. Charaeinidae.

130. Serrasalmo (Salrao rhombus) [Meckel 1829,

p. 289].

Der Magen hat eine ahnliche Gestalt wie bei Salmo. Der

Darm ist viel liinger und an seinem Anfang mit 12— 15 maGig

groCen Appendices pyloricae versehen. „Die Innenflache des Darmes
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ist iiberall ganz glatt, was wegen der Kompensation der Falten bei

den mit einem kurzeii Darm verseheoen Gattungen interessant ist."

Die sehr gefraCigen Serrasalmo fallen mit ungeheurer Gier

alles Tierische an, das in ihren Bereich kommt, vergreifen sich

auch an groCen Saugetieren und dem Menschen (Leunis 1883,

p. 740; GuNTHER 1886, p. 439; Brehm 1892, p. 294).

131. Myletes (Meckel 1829, p. 290).

„Der Magen unterscheidet sich von dem anderer Lachse,

namentlich Salmo salar, sehr auffallend. Er ist weit groCer und

beinahe ganz durch einen ansehnlichen, langlich-runden, weiten

Blindsack gebildet. Der maCig weite Darmkanal macht drei Win-

dungen. Am Anfang stehen etwa langs dem ersten Siebentel

linkerseits ungefahr 40 ansehnliche, langhche Pfortneranhange.

Der Darm ist in seinem bei weitem groCten vorderen Teil glatt,

hinten durch nicht sehr hohe Querfalten ungleich."

Nach GCnther (1886, p. 440) gilt fiir die Ernahrung von

Myletes ofienbar dasselbe wie fiir Serrasalmo.

VII. Cyprinodontidae.

132. A nableps tetrophthalmus.
Nach der Schilderung von Cuvier (1810, p. 543) und Meckel.

(1828, p. 273) ist der Darmkanal von mittlerer Lange und sehr

karpfenahnlich. Der Magen ist auCerlich nicht gesondert. Ap-

pendices pyloricae fehlen. Die Inneufiache des Darmes tragt nach

Meckel schwache wellenformige Langsfalten. Dagegen beschreibt

Cuvier (1810, 1835, p. 372) in dem dem Magen entsprechenden

Anfangsteil ein Netz mit feinen polygonalen Maschen, deren Um-
randung gefranst und gefaltet ist, so daC die Maschen verborgen

werden. Im weiteren Verlauf werden die Falten der Schleimhaut

feiner, zickzackformig ; sie endigen mit Fransen, die der Innen-

flache ein sammetartiges Aussehen verleihen. Im Mastdarm finden

sich Langsfalten.

Ueber die Ernahrung von Anableps fand ich nur die Mit-

teilung, daB er hauptsachlich, weun nicht ausschlieClich, von

tierischen Stoffen lebt (GUnther 1886, p. 442; Brehm 1892, p. 297).

Vin. Siluridae.

Die Siluridae sind samtlich Raubfische (Brehm, 1892, p. 235).

133. Silurus glanis.

Nach der Beschreibung von Meckel (1829, p. 271) zeigen

„Silurus und die davon getrennten Gattungen . . . im allgemeinen
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eine maCig weite, sehr lange Speiserohre, auf die ein weiter, rund-

licher Magen folgt, der fast bloC aus dem Cardiateile und dem
ansehnlichen , langlich-rundlichen Bliiidsacke besteht, zu welchem

er sich verlangert und dessen Pfortnerteil eng und sehr kurz ist.

Seine Muskelhaut ist stark, seine innere der Lange nach gefaltet,

aufierdem, besonders bei Silurus glanis, hauptsachlich im Cardia-

teile, sehr fein genetzt. Der Darm . . . ist, zuraal in seinem Anfange,

betrachtlich weit. Seine innere Haut ist der Lange nach gefaltet.

Bei Silurus glanis stehen die Falten sehr dicht und gewahren, vor-

ziiglich im Anfange, einen sehr angenehmen Anblick, Sie sind sehr

hoch, an beiden Seiten mit einem sehr feinen Netz bekleidet und

an ihrem freien Rande vielfach gezackt. Allmahlich verkleinern

sie sich, riicken auseinander, und zwischen ihnen entwickelt sich

ein Netz. Zuletzt erscheineii sie nur als wenige, niedrige und

breite Langenvorspriinge , zwischen welchen das Netz, gleichfalls

einfach, sehr niedrig und vielmaschig verlauft. Der Darm verengt

sich zugleich allmahlich vom Pfortner bis zum After betrachtlich."

Damit stimmen wohl im ganzeu die Beobachtungen von Rudolphi

(1802, p. 70, 71) an Silurus glanis iiberein, die er auf Taf. VI,

Fig. 3 unvollkommen abbildet und folgendermaCen schildert: „Man
kann keinen schoneren Anblick haben, als den die innerste Darm-

haut dieses Fisches gibt. Falten nach alien Richtungen, die selbst

wieder auCerst fein gekrauselt sind, verbinden sich iiberall unter-

einander und bilden dadurch Zelle an Zelle. Die Falten selbst

sind im groCten Teil des Darmes ansehnlich, so dafi die innere

Darmhaut an zwei Linien hervortritt, um sie zu bilden. — Der

untere Teil des Darmes zeigt nur im Verhaltnis mit dem oberen

Teil ein sehr schwaches Netz, weil hier die Falten betrachtlich

und immer mehr an GroBe abnehmen." Cuvier (1835, p. 375)

gibt an, daC der Darmkanal miiCig lang und sehr diinnwandig ist

und der Appendices pyloricae entbehrt. Seine Schilderung des

Schleimhautreliefs entspricht der von Meckel gegebenen.

Der Wels friCt alle Arten von Wassertieren, vor allem wohl Fische,

aber auch Krebse, Frosche, Wasservogel, iiberhaupt alles, was er er-

reichen kann, auch Aas (Leunis 1883, p. 721 ; Brehm 1892, p. 237).

134. Silurus clarias (Meckel 1829, p. 272).

Die Faltungen der Darmschleimhaut sind ebenso wie bei Silurus

glanis, aber weniger stark entwickelt.

135. Clarias (Heterobranchus) angui 11 aris (Meckel

1829, p. 273).

Die innere Darmflache ist fast ganz glatt.
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136. Clarias melanoderma Bleeker (BOhme 1904, p. 29).

Der sehr geraumige Magen laCt eine grofie und kleine Kur-

vatur unterscheiden, der Darm ist fast gleich weit, nicht deutlich

in einzelne Abschnitte gesondert und von geringer Lange. Appen-

dices pyloricae fehlen. Die Innenflache bildet zahlreiche Langsfalten.

137. Bagrus (Silurus) bayad (Meckel 1829, p. 272).

Die Faltungen der Darmschleimhaut sind ebenso wie bei Silurus

glanis, aber weniger stark eutwickelt.

138. Bagrus spec. (Cuvier 1810, p. 543; 1835, p. 374).

Der lange Darmkanal hat sehr diinne Wandungen und ent-

behrt der Appendices pyloricae. Die Schleimhaut bildet in der

Nahe des Pylorus verastelte Langsfalten, weiterhin bis in den

Enddarm nur einfache Langsfalten.

139. Arius (Silurus) Herzbergii (Meckel 1829, p. 272).

Die Faltungen der Darmschleimhaut sind ebenso wie bei

Silurus glanis, aber weniger stark entwickelt.

140. Callichthys spec. (Meckel 1829, p. 272).

Der Bau der inneren Darmflache weicht im groBten Teil des

Darmes von den Befunden bei anderen Siluriden ab. „Im Anfange

enthalt er zwar gleichfalls Langenfalten, auBerdem aber an der

inneren Flache eine Menge dichtstehender, sehr groBer, ungleicher,

im allgemeinen rundlicher, schon auBerlich sichtbarer, stark nach

innen vorspringender Erhabenheiten, an denen man sehr deutlich

eine Oetinung wahrnahm." Meckel fragte sich, ob es sich hier

ura Schleimdriisen oder einen pathologischen, durch Eingeweide-

wiirmer verursachten Zustand handle. Eine Entscheidung war

wegen Mangels an Material nicht moglich.

IX. Clupeidae.

Die Clupeiden nahren sich von kleinen Krebstieren undMollusken

(Leunis 1883, p. 756).

141. Clupea harengus.
Die Clupeiden besitzen nach Meckel (1829, p. 283) einen

ansehnlichen Magen mit betrachtlichem, langlich geformtem Blind-

sack, einen zienilich kurzen, engen Darm, der besonders in seiner

hinteren Gegend haufig sehr zahlreiche Querfalteu aufweist, und

gewohnlich zahlreiche Appendices pyloricae. Bei der Gattung

Clupea ist der Magenblindsack sehr lang und zugespitzt, die Pars
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pylorica ansehulich, doppelt so lang wie die Pars cardiaca (p. 285),

Clupea hareugus besitzt ca. 20 Appendices pyloricae. Die Schleim-

haut ist in der ersten Halfte des Darmkanals glatt, in der zweiten

Halfte niit Querfalteu besetzt, die viel weniger zahlreich und viel

niedriger als bei Alosa sind (p. 286). Rudolphi (1802, p. 73)

fand im ganzen Darm des Herings schmale hervorspringende Quer-

falteu, die durch langs verlaufende Falten verbunden werden. Die

Faltungen seieu bereits mit bloBem Auge deutlich sichtbar. Das

Vorliomraen von Querfalteu wird nur kurz erwahnt von Milne

Edwards (1860, p. 388) und Owen (1866, p. 421).

Der Hering nahrt sich hauptsachlich von winzigen, dem un-

bewaffueten Auge teilweise unsichtbaren Krebstierchen, die er in

unberecbenbaren Mengen verzebrt, aber auch von anderen Fiscben,

besonders Sprotten, und ebenso von Eieru und Larven der eigenen

Art (Brehm 1892, p. 370).

142. Alosa sardina (Clupea pilchardus) [Rathke

1837, p. 348].

In der ganzen vorderen Halfte des Darmes, die mit Pfortner-

anhangen besetzt ist, finden sich sehr dicht gedrangte, zarte, ganz

gerade verlaufende Langsfalten. In der hinteren Halfte aber stehen

zum Teil voUstandig, zum Teil unvollstandig ringformige Falten

in groCer Zahl dicht gedrangt beisammen. Rathke meint, diese

Falten miissen natiirlicherweise den Speisebrei in seinen Fort-

schritten aufhalten, was wegen der geringen Lange des Darmkanals

niitzHch sein mag.

„Der Pilchard gehort zu den gefriiCigsten Fischen, verzehrt

jedoch fast nur kleine Kruster, vorzugsweise eine zwerghafte

Garneele, von welcher man oft viele Tausende in dem bis zum

Platzen gefiillten Magen findet. Ihr zu Gefallen halt er sich auf

dem Boden des Meeres auf und durch sucht nach Art der Karpfen

den Sand oder die Lucken zwischen Steinen im seichten Wasser.

— DaC unser Fisch auch anderes Getier nicht verschmaht, lafit

sich mit Bestimmtheit annehmen: er beiCt an Angelu, die mit

Wiirmern gekodert werden, oder laBt sich durch Auswerfen von

Stockfischrogen herbeilocken" (Brehm 1892, p. 381).

143. Alosa vulgaris (Clupea alosa).

Die Befunde gleichen nach Rudolphi (1802, p. 73) denen

bei Clupea harengus. Die Zahl der Appendices wird von Meckel

(1829, p. 285) und Cuvier (1835, p. 379) auf ca. 80 angegeben.

Auch in der Schilderung des Reliefs der Innenflache stimmen
B(l. XLIII. N. F. XXXVI. 32
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beide Autoren iiberein. Im ersten Viertel der Lange, entsprechend

der Einmiindung der Appendices, bestehen unregelmaCige, wenig

verastelte Langsfalten. Weiterhin wird die Oberflache „mit Aus-

nahme des kiirzeren Endteils durch eine auCerordeiitlich groCe

Menge sehr dichtsteheuder und verhaltnismafiig sehr hoher Quer-

falten bedeutend vergroBert." Cuvier fiigt noch hinzu, dafi von

den Basen oder Seitenflachen der Falten kleine Faltchen oder

Fadchen ausgehen , die durch den Zwischenraum zwischen zwei

Fallen hindurchgehen, urn sich zu einer zweiten Falte fortzusetzen.

Bei Milne Edwards (1860, p. 388) ist das Vorkommen von Quer-

falten nur kurz erwahnt.

Die Nahrung des Maifisches besteht aus kleinen Fischen und.

weichschaligen Krebstieren (Brehm 1892, p, 380).

X. Esocidae.

*144. Esox lucius (3 Figuren auf Taf. XVIII).

Der Magen ist nach Cuvier (1810, p. 541; 1835, p. 374)

deutlich vom tibrigen Darmkanal gesondert und nach Meckel

(1829, p. 280) mit einem kaum merklichen Blindsack versehen.

Der Darm stellt ein sich gleichmaCig verjungendes Rohr von ge-

ringer Lange mit dicken Wandungen dar. Ueber das Relief der

Schleimhaut gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Rudolphi

(1802, p. 72) fand im Magen starke, rippenartige, gerade laufende

Langsfalten, im Darm „eine Menge kleiner untereinander netz-

formig verbundener Falten, die selbst wieder gefaltet sind". Nach

Meckel ist die Inuenflache des Magens „mit sehr langen, dicht-

stehenden, diinnen, aber ziemlich breiten Zotten besetzt, die erst

im Diinndarm allmahlich kleiner werden, im Dickdarm wieder an

GroCe zunehmen, bei weitem aber nicht die GroCe der im An-

fange des Darmes befindlichen erlangen. Falten finden sich nicht,

indessen machen die Zotten allerdings durch ihre Breite den

Uebergang zu diesen". Damit stimmt Cuviers altere Darstellung

iiberein. Er fand Zotten und keine Falten. Die Zotten seien be-

sonders lang im Mastdarm und hatten ein gefranstes Aussehen.

Spater aber (1835) schildert er die Zotten als sehr feine und

lange Fransen , die vom freien Rand im Zickzack verlaufender

Langsfalten der Schleimhaut ausgeben. Auch Milne Edwards

(1860, p. 388) spricht von sehr deutlich gefransten Schleimhaut-

falten im zweiten Teil des Darmes, die beim Hecht noch starker

entwickelt seien als bei der Barbe. Dagegen schlieBt sich Grimm

(1866, p. 44) wieder naher an Meckel an. Er sagt: „An der
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Innenfliiche des Dunndarms finden sich durchweg sehr gedrangt

stehende, lange, cylindrische Zotten, welche zum Dickdarm hin

kiirzer werdeu und weiter auseinanderrucken. Im Dickdarm kommen
nur aufangs vereinzelte Zotten vor, mehr nach hinten dagegen

werden diese durch zieralich starke, uuregelmaCig angeordnete,

longitudinale und transversale Falten, welche bei Ausdehnung des

Darmes nicbt schwinden, ersetzt."

Das kleinere der mir vorliegenden beiden Exemplare (a) hat

eine Gesamtlange von 480 ram und miCt von der Herzspitze bis

zum After 206 mm. Der Oesophagus setzt sich unter allmahlicher

Zunahme des Umfanges in einen langen, ziemlich gleichmaCig

weiten Schlauch fort, der gerade nach hinten zieht und den Magen
darstellt. Er ist hier etwa 80 mm lang. Jenseits der Pylorus-

eiuschniirung biegt sich das Darmrohr um in einen maBig weiten,

bis etwa zur Herzspitze aufsteigenden Schenkel, der sich dann

mit geringen Windungen nach hinten zum After fortsetzt. Dabei

nimmt das Lumen betrachtlich ab, und der hintere Teil des Diinn-

darms ist sehr eng. Eine auCerlich angedeutete ringformige Klappe

bildet die Grenze gegen den viel weiteren, etwa 40 mm langen

Dickdarm. Stucke aus Anfang, Mitte und Ende des Dunndarms,

sowie aus dem Dickdarm wurden in Formalin ausgebreitet.

Die Schleimhaut zeigt eine sehr betrachtliche VergroBerung

der Oberflache durch Falten, deren Seitenflachen dicht aneinander

liegen. Sie sind wieder in sich gefaltet, so daB ihr im ubrigen

glatter freier Rand krausenartig gewellt erscheint. Im ganzen

verlaufen die Falten in der Langsrichtung. Sie sind sehr hoch

am Beginn des Dunndarms und nehmen nach hinten zu recht be-

trachtlich ab, Jenseits der Klappe zwischen Diinndarm und Dick-

darm nehmen die Faltungen wieder an Hohe zu, erreichen aber

nicht dieselbe Hohe wie am Beginn. Am Anfang des Enddarms

verlaufen die Falten sehr unregelmaCig, gegen das Ende zu tritt

mehr eine quere Anordnung hervor, und nur ganz kurz vor dem
After finde ich einige Querreihen von plumpen, niedrigen, blatt-

formigen Papillen, die, von breiter Basis aus rasch sich zuspitzend,

im ganzen eine dreieckige Form besitzen. Am Ende des Diinn-

darms und Anfang des Dickdarms sieht man Verbindungen der

niedrigen Langsfalten durch Seitenaste. Ob solche Anastomosen

auch im Bereich der hohen, komplizierten Falten bestehen, lafit

sich an den Oberflachenpniparaten nicht nachweisen.

Ein zweites Tier (b) mit einer Gesamtlange von 575 mm zeigt

einen viel komplizierteren Schleimhautbefund. Ganz am Beginn

32*
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des Diinndarms bestehen sehr hohe, dicht gedrangte, in sich selbst

wieder krausenformijj; gefaltete Schleimhautfalten. Eine bestimmte

Anordnung der Falten ist nicht zu erkenuen. Am freien Rand
der Falten findeu sich unregelmaCige Einschnitte. Diese sind

meist unbedeutend, in einzelnen unregelraaCigen Abstanden aber

so tief, daG die ganze hohe Falte bis nahe zu ihrer Basis in

einzelne breitere uud schmalere Abschnitte gespalten erscheint,

die wohl den Zotten der friiheren Beschreibungen entsprechen,

aber von Zotten sich durch ihren groCen Umfang und ihre krausen-

formige Faltung sehr unterscheiden. In der Tiefe zwischen diesen

hohen Falten kann man Andeutungen eines niedrigen einfachen

Faltennetzes wahrnehmen. Sehr viel deutlicher wird dies im mittleren

Teil des Diinndarms, wo die hohen zerschlitzten Falten an Hohe

abnehmen und mehr vereinzelt stehen. Die beigegebenen beiden

Figuren geben von diesen uberaus komplizierten Verhaltnissen leider

nur ein sehr unvollstandiges Bild.

Der Hecht ist ein ungemein gefraCiger Raubfisch. Er ver-

schlingt Fische und Amphibien und vergreift sich auch an Enten,

Gansen, Wasserratten und auch grofieren Saugetieren (Leunis 1883,

p. 744; Brehm 1892, p. 314).

XI. Scombresocidae.

Die Scombresocidae sind alle Fleischfresser (Leunis 1883,

p. 742).

145. Exocoetus exiliens.

Nach Meckel (1829, p. 282) zieht der Darmkanal gerade vom
Mund zum After, wobei er sich allmahlich etwas verengt. Er ist

etwas langer als bei Hemiramphus. An seiner Innenflache finden

sich breite, sehr zahlreiche, dicht gedrangte, wellig verlaufende

Langsfalten, die bedeutend zahlreicher und grolier sind als bei

Belone. An ihrem freien Rand laufen sie in ausehnliche Zotten

aus. Sie sind im ganzen Darmkanal vorhanden, nehmen aber vom
Mund bis zum After gleichmaCig an Zahl und GroBe ab. Cuvier

(1835, p. 373) beschreibt nur sehr zahlreiche, dicht gedrangte Zick-

zackfalten, die gegen das Ende des Darmes abnehmen. Im Rec-

tum fand er die Falten unregelraaCig und nur hier an ihrem freien

Rand gefranst.

146. Exocoetus volitans (Meckel 1829, p. 283).

Der Speisekanal ist hier etwas weiter und kiirzer. Seine

Innenflache zeigt „grobere und weniger zahlreiche Zotten, im An-
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fange zugleich ein rautenformiges Netz, auf dem die Zotten sitzen,

in der hintereu Hillfte . . . keine Spur von Ungleichheiten irgend

einer Art".

Nach Brehm (1892, p. 306) sind im Magen der Exocoetus

Reste kleinerer Fische, Kruster und Weichtiere gefunden worden.

*i47. Belone vulgaris resp. a c u s (Figur auf Taf. XVIIl).

Der Darrakanal zieht gerade vom Mund zum After und ver-

engt sich dabei unbedeutend (Cuvier 1810, p. 541; 1835, p. 373;

Meckel 1829, p. 282). Ein gesonderter Magen und Appendices

pyloricae feblen. Die Darmwaudungen sind nicht dick, aber auch

nicht durchsichtig. Ueber das innere Belief werden sehr ver-

schiedene Angaben geniacht. Meckel findet die Schleimbaut-

oberfiache „uberall durch ansebnliche wellenformige Langenfalten

ungleicb, die im vorderen, dem Magen entsprechenden Drittel am
kleinsten, im mittleren am starksten sind und hier sehr deutlich

von ihrer Grundflache aus in breite, ansebnliche, dreieckige, zu-

gespitzte Zotten auslaufen". Cuvier schilderte zuerst (1810) die

Innenflache als glatt ohne merkliche Zotten ; spater (1835) be-

schrieb er in der ganzen Ausdehnung des Darmes ein unregel-

maCiges Netz von Falten, deren freier Rand guirlandenartig, wie

gefranst sei. Der Enddarm zeichne sich nur durch dickere Falten

aus. Diese Angabe laBt sich am besten in Einklang bringen mit

der Beschreibuug von Rudolphi (1802, p. 73), Er konstatierte

„aufierordentlich feine Faltchen, die wieder gekrauselt sind und

allenthalben untereinander anastomosieren".

Das von mir untersuchte Exemplar hat eine Gesamtlange von

600 mm und miCt von der Herzspitze bis zum After 260 mm. Der

Darmkanal stellt ein am Anfang maCig weites, gegen den After

zu allmahlich etwas verengtes Rohr dar, das in gerader Richtung

vom Mund zum After zieht. Die Wandungen sind ziemlich kraf-

tig. Ein Magen ist auBerlich nicht abgegrenzt; Appendices pylo-

ricae fehlen. Etwa 4 cm vor dem After markiert eine schwache,

ringformige Einschnurung bereits aufierlich die Grenze zwischen

dem Diinndarm und dem sehr viel weiteren Enddarm. Verschiedene

Stiicke aus Anfang und Mitte des Diinndarms sowie aus dem End-

darm wurden in Formol ausgebreitet.

Die Schleimhaut bietet ein tiberaus zierliches Bild von einem

sehr engmaschigen Netz hoher, diinner Falten, dessen tiefe rund-

lich-polygonale Maschenraume sehr an Bienenwaben erinnern. Am
Beginn des Diinndarms gehen vielfach noch von den Randern der
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netzformig verbundenen Fallen kleine lappenartige Fortsatze aus,

deren freier Rand durch Einschnitte in einzelne kleine Papillen

zerlegt ist. Diese Lappchen stehen vorwiegend in der Qaerrichtung.

Bisweilen findeu sich auch einzelne blattformig zugespitzte Papillen.

Gegen den After zu verschwinden diese Anhange, und es bleibt

nur das hohe Wabenwerk erhalten. Im weiten Enddarm ist auch

dies verschwunden, und man findet hier nur noch ein ganz un-

regelmaCiges weitmaschiges Netz sehr uiedriger Schleimhautfaltchen.

GtJNTHER (1886, p. 445) berichtet: „Langs der Oberflache

des Wassers leicbt hinstreichend , ergreifen die Hornhechte mit

diesen laugen Kiefern kleine Fische, so wie ein Vogel dieselben

mit seiuem Schnabel erfassen wiirde; ihr Schlund ist aber eng,

so daC sie nur kleine Fische verschhngen konnen." Brehm (1892,

p. 301) erwahnt eine Angabe, wonach diese Fische nichts ver-

schonen, was Leben hat und von ihnen, wenn auch mit Miihe,

verschlungen werden kann, Sie halten gewohnlich die erfaCte

Beute fest und bemuhen sich, sie nach und nach zu bewaltigen.

Es gelingt ihnen zwar nicht, ein Stiick abzubeiCen, aber doch einen

Bissen zu zerteilen. So hat man beobachtet, dafi sie einen Koder

formlich zerfetzten. Am haufigsten werden offenbar kleine Fische,

z. B. Seestichhnge, von ihnen verschlungen. Ich fand im Diinn-

darm meines Exemplars wenig weichen unkenntlichen Inhalt, im

Rectum massenhaften schwarzen Kot.

148. Scombresox (Meckel 1829, p. 282).

Die Anordnung des Darmkanals und das Relief seiner Innen-

flache stimmt mit den Befunden bei Belone vulgaris iiberein.

Nach GuNTHER (1886, p. 445) scheint dieser Fisch haupt-

sachlich von weichen pelagischen Tieren zu leben.

XII. Mormyridae.

Mitteilungen tiber die Ernilhruug dieser Fische waren mir

nicht zuganglich.

149. Mormyrus herse (Cuvier 1810, p. 543 ; 1835, p. 374).

Die Mormyriden besitzen einen kurzen Darmkanal mit mittel-

maBig dicken Wandeu, gleichmiiCigem Durchmesser, 2 langen,

schlanken Appendices pyloricae und glatter Innenflache.

150. Mormyrus labiatus (Cuvier 1810, p. 543; 1835,

p. 374).

Es gilt dasselbe wie fur Mormyrus herse.
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151. Mormyrus oxyrhynchus (Meckel 1829, p. 279).

„Die Speiserohre ist lang und eug und plotzlich stark von

dem Magen abgesetzt. Dieser ist liiuglich-rundlich und besteht

aus zwei ungefahr gleich groCen, durch eine schwache Einschnurung

voneinander getrennten, rundlichen Halften, welche den Cardia-

und Pfortnerteil des gewobulichen Fiscbmagens darstellen. Ein

Blindsack fehlt ganzlich. Die Muskelbaut ist uberall, besonders

aber in der liuken Halfte stark . .
." Am Anfange des engen und

langen Darmes finden sich 2 einfache, lange und schlanke Appen-

dices pyloricae. Die Innenflache des Darmes ist glatt.

152. Mormyrus dorsalis (Meckel 1829, p. 279).

Die Verbaltnisse sind im wesentlichen dieselben wie bei Mor-

myrus oxyrhynchus.

153. Mormyrus cyprinus (Meckel 1829, p. 279).

Die Verbaltnisse sind im wesentlichen dieselben wie bei Mor-

myrus oxyrhynchus.

XIII. Seopelidae.

154. Gonostoraa denudatum (Edinger 1877, p. 681).

Ein engmaschiges Netz von Schleirahautfalten ist hier wie bei

-den meisten Cypriniden am reichlichsten ausgebildet.

In den mir vorliegeuden Werken finde ich keine Angaben

iiber die Ernahrung dieses Fisches.

XIV. Salmonidae.

Nach Leunis (1883, p. 747) sind alle Salmoniden Fleisch-

fresser ; sie lebeu entweder von kleineren Fischen oder von allerlei

kleinen Wassertieren (Insekten, Krebstieren, Mollusken). Aehnliche

Angaben macht Gunther (1886, p. 455, 461). Brehm (1892,

p. 321) sagt: „Die Lachse mit schwachlichem Gebisse ernahren

sich eher nach Art der Karpfen als nach Art der Raubfische,

d. h. nehmen Gewtirm verschiedener Art, Schnecken, Muscheln und

dergleichen, auch wohl pflanzliche Stoffe zu sich; die Arten mit

kraftig bezahnten Kiefern hingegen lassen sich bloC in den ersten

Jahren ihres Lebens mit Gewiirm und Kerbtieren oder deren

Larven geniigen und greifen im hoheren Alter alle anderen Fische

an, die sie irgendwie bewaltigen konnen. Uebrigens sind die groCten

Arten der Familie nicht die furchtbarsten Rauber: der Edellachs

z. B. steht, schon wegen seines erheblich schwacheren Gebisses,
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der Lachsforelle , wenn auch nicht an GefraCigkeit , so doch an

Raubfahigkeit nach."

155. Trutta salar.

Den Magen schildert Meckel (1829, p. 287) als langlich und

stark muskulos. Er beginnt mit einer sehr ansehnlichen Pars

cardiaca, die in spitzem Winkel in die etwa halb so lange Pars

pylorica iibergeht. Ein Magenblindsack fehlt. Der Darnikanal ist

von maCiger Lange. In ihn miinden ca. 70 Appendices pyloricae.

„Die innere Flache des Darmes ist in der vorderen groBeren Halfte

bloC durch niedrige, aber sehr dunne, auCerst dichtstehende und

aufierordentlich vielfach verschluugene und gewundene Falten un-

gleich, hat dagegen in ihrer hinteren Halfte, mit Ausnahme des

sehr kleinen Endstuckes, ungefahr 40 ansehnliche, nach hinten

gerichtete, selbst wieder stark der Lange nach gefaltete Quer-

klappen . .
." Zotten konnte Meckel nicht finden im Gegensatz

zu CuviERS alterer Schilderung (1810, p. 541), die die Innenflache

des Darmes hinter der Einmundung der Appendices mit langen

Zotten besetzt sein laCt, die nach hinten allmahlich kiirzer werden

und weiter voneinander entfernt stehen, aber bis zum After reichen.

Aber auch spater (1835, p. 377) stimmen die Beobachtungen von

CuviER mit denen Meckels nicht tiberein. Er sah in dem ersten

Abschnitt des Darmes, in den die Appendices einmiinden, zahl-

reiche sehr vorspringende Langsfalten und zwischen ihnen ein

feines Netz mit tiefen Maschen. Weiter gegen den After zu fanden

sich keine freien Faden, sondern schrage longitudinale Falten, die

sich verasteln und in ihrer Richtung unterbrochen sind. Sie sind

verschieden an Umfang und lassen verastelte oder einfache Fadchen

von sich ausgehen. In der zweiten Halfte des Darmes fand auch

Cuviee ringformige Querfalten, die nach dem After zu immer

schmaler werden und in immer groBeren Abstanden voneinander

stehen, um schlieBlich ganz zu verschwinden. Diese Querfalten

sind in der Ansicht von auCen bei uneroffnetem Darm von Holme

(1814, I, II, pi. 95) abgebildet. Sie werden auch von Rudolphi

(1802, p. 72), Milne Edwards (1860, p. 388) und Owen (1866,

p. 421, 422) erwahnt. Im iibrigen beschreibt Owen im oberen

Teil des Darmes von Salmo schrag longitudinale oder wellige Falten,

die gegen das Rectum zu an Zahl ab- und an Breite zunehmen

und weniger schrag verlaufen. Gulland (1898, p. 449) erwahnt

nur sehr dichtstehende Langsfalten.

Der Lachs friBt im Meere Kruster, Fische, namentlich Sand-

aale, Stichlinge, auch wohl Heringe und wahrscheinlich alles, was
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er sonst erlangen kann. Im SuBwasser friBt er nur wahrend der

Jugendzeit ebenso gierig wie die Forelle und enthalt sich spater

fast ganzlich der Nahrung (Beehm 1892, p. 327).

n56. Trutta fario (2 Figuren auf Taf. XVIII).

Nach RuDOLPHi (1802, p. 71) tragi der Diinndarm jenseits

der Appendices pyloricae „ahnlictie Querklappen wie der dunne

Darm des Menschen, und die sich untereinander nur selten ver-

binden , so daC die innere Darmhaut fast ganz glatt erscheint".

Auch CuviER (1810, p. 542) fand hier keine merklichen Zotten,

sonderu nur Querfalten in regelmaBigen Abstanden voneinander.

Ich selbst untersuchte ein Exemplar, das im ganzeu 493 mm lang

ist und von der Herzspitze bis zura After 194 mm mifit, aufier-

dem 4 Tiere von ca. 200—250 mm Gesamtlange.

Der Mageu wird durch eine ziemlich gleichmaCig weite, tief

kaudalvvarts absteigende Darmschlinge gebildet, deren aufsteigender

Schenkel mit geringer Einschniirung am Pylorus in den Darm
tibergeht. Letzterer besitzt wie der Magen eine kraftige Wan-

dung. Der Anfang des Diinndarms ist mit sehr zahlreichen Appen-

dices pyloricae besetzt. Das folgende Stiick steigt ziemlich gerade

nach abwarts und setzt sich ohne deuthche Grenze in den End-

darm fort direkt zum After. Der ganze Darm von Trutta ist

demnach auCerordentlich kurz. Sein Lumen nimmt allmahlich

etwas ab. In der zweiten Halfte sieht man vielfach bereits von

auBen ringformige Querfalten durchschimmern. Abschnitte aus

verschiedenen Gegenden des Darmkanals sowohl des groCen wie

mehrerer kleiner Individuen wurden in Formol ausgebreitet.

Die reichlichen Faltungen der Darmschleimhaut kann man im

ganzen als ein doppeltes Netzwerk charakterisieren, das aber in

den einzelnen Abschnitten des Darmkanals ein sehr verschiedenes

Aussehen bietet. Die Falten sind iiberall nur von relativ geringer

Hohe. Am Beginn des Darmes in der Gegend der Einmiindung

der Appendices pyloricae bilden grobere Falten ein Netz mit un-

regelmafiigen weiten , rundlich-polygonalen Maschenriiumen, Bei

manchen Individuen besitzen die Hauptfalten bereits am Beginn

eine ausgepragt transversale Anordnung und liegen so dicht an-

einander, da6 nur schmale Spaltraume zwischen ihnen bleiben.

Immer sind die Rander der Hauptfalten am Beginn des Darmes

sehr unregelmaCig gebildet, mit mehr oder weniger schlanken und

spitzen , zottenartigen Fortsatzen versehen. In den verschieden

gestalteten Zwischenraumen der Hauptfalten finden sich feine
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niedrige Faltchen, die sich in wechselndcr Weise untereinander und

mit den Basen der Hauptfalten verbinden, so daC sie kleine flache

Griibchen umschlieCen und so ein zweites Netz von verschiedener

Vollstandigkeit darstellen. Dieses Faltennetz mit seineu zotten-

oder zungenformigen Auhangen erhalt sich auch uocli jenseits der

Region der Appendices auf eine kurze Strecke und stellt bier eine

recht betracbtliche VergroCerung der Oberflacbe dar. Die Quer-

richtung der Hauptfalten wird jetzt ganz ausgepragt, aber nun

nehmen die Zotten ab und verschwinden bald, die Falten werden

imraer niedriger, das zarte Netz immer schwacher, bis es schlieB-

lich ebenfalls verschwindet. Auf eine kurze Strecke sieht man
dann nur noch schwache Querfalten, die vielfacb unterbrochen

sind und sich gelegentlich durch kleine Seitenzweige untereinander

verbinden. In einem nicht unbetriichtlichen zweiten Endabschnitt

des Darmes treten wieder sehr ansehnliche Querfalten hervor, die

viel starker sind, als am Anfang, und mehr oder weniger voll-

standige Ringe bilden. In den weiten Raumen zwischen ihuen

bildet die Schleimhaut noch ein feines engmaschiges Netz, das

man ebenfalls als ein doppeltes bezeichnen kann, da es von groberen

und feineren Falten gebildet wird. Dieses Netz dehnt sich auch

iiber die Flachen der Querfalten bis zu deren glattem freien

Rand aus.

Brehm gibt an (1892, p. 341), daC alle als Larven oder

Fliegen im Wasser lebenden Kerbtiere die Lieblingsnahrung der

Forelle in jedem Lebensalter bilden, daneben noch kleine Crustaceen.

Die junge Forelle friBt auBerdem Wiirmer, Egel, Schnecken, Fisch-

brut, kleine Fische und Frosche. Das groCere, altere Tier von

1—1,5 kg Gewicht ist ein auCerordentlich gefraCiger Raubfisch,

der selbst seine eigene Nachkommenschaft nicht verschont. Bei

den von mir untersuchten Tieren bildete der Darminhalt eine weiche,

sehr zahe, offenbar schleimreiche Masse.

157. Salmo (Curimates) unimaculatus (Meckel 1829,

p. 288).

Die Anordnung des Speisekanals ist ahnlich wie bei Salmo

salar. Es sind ca. 20 Appendices pyloricae vorhauden. Der Darm
ist verhaltnismaCig sehr weit. Seine Innenflache tragt ungefahr

im vorderen Sechstel, entsprechend der Miindung der Appendices,

„kleine Querfalten, die allmahlich verschwinden, allein in dem
letzten Drittel bedeutend starker und dichter aneinander stehend

"wiedererscheinen".
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158. Salrao lab rax (Rathke 1837, p. 349, 350).

Ira Mitteldarm bildet die Schleimhaut ein ziemlich weit-

maschiges, unregelmafiiges Netzwerk. In der hinteren Hillfte des

Darnikauals erscheinen die Schleimhautfalten als mehr oder weniger

vollstiindige Riuge, die in groCer Zahl dicht beisammenstehen.

Sie halten otfenbar den Speisebrei in seinen Fortschritten sehr

auf, was bei der geringen Liinge des Darmkanals von Vorteil

sein mag.

159. Thymallus thymallus (Orabre commune Cuvier

1835, p. 378).

Es siud ca. 18 Appendices pyloricae vorhanden. Am Anfang

des Darmes bilden Schleimhautfalten ein sehr feines, weiterhin ein

groberes Netz. Am Ende des zweiten Drittels des Darmes treten

Querfalten auf, deren sich im ganzen etwa 18 bis kurz vor dem
After vorfiuden. Das Faltennetz setzt sich an einem Teil der

Wanduugen noch iiber die Querfalten hinaus fort.

Die Nahrung der Aesche „besteht aus den Larven ver-

schiedener Wasserkerfe und in letzteren selbst; auch nimmt sie

kleine Wasserschnecken und Muscheln zu sich, verschmaht eben-

sowenig Gewtirra und verschont selbst Fischbrut nicht". Wie die

Forelle springt sie nach voriiberschwirrenden Kerfen iiber den

Wasserspiegel empor, geht deshalb auch leicht an die Angel

(Brehm 1892, p. 381).

160. Coregonus (Salmo) lavaretus (lavaret).

Die Befunde gleichen nach Rudolphi (1802, p. 71) im ganzen

denen von Trutta fario, wahrend Cuvier (1835, p. 378) die groCe

Aehnlichkeit mit Thymallus thymallus hervorhebt. Es bestehen

nur Verschiedenheiten in der Zahl der Appendices. Die Schleim-

haut bildet auch hier Querfalten und jenseits derselben kurze

Papillen, zwischen denen sehr feine Falten ebenfalls in querer

Richtung verlaufeu.

**161. Epitomynis (Salmo) salvelinus ').

Zur Untersuchung stand mir ein Exemplar einer als „Bach-

saibling" bezeichueten, in der Saale kultivierten amerikanischen

Form zur Verfugung. Dieses Tier miiJt im ganzen 330 mm und

von der Herzspitze bis zum After 144 mm. Die Anordnung des

Magendarmkauals ist dieselbe wie bei der Forelle. Der Magen

1) Die Bestimmung dieser Form wurde nicht von mir fest-

gestellt, sondei'u riihrt von dem Fischer her.
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bildet eine Schlinge und besteht aus einer langen Pars cardiaca,

die spitzwinklig umgebogen in eine ebeDfalls lange, aber nur

hochstens V3 der ersteren entsprechende Pars pylorica iibergeht.

Vom Pylorus zieht der kurze Darm direkt zum After. Der Magen-

schlauch besitzt eine geringe, ziemlich gleichmaCige Weite. Der

Darm zeigt auBerlich keine Sonderung in einzelne Abschnitte. Er

ist viel enger als der Magen und andert seinen Durchmesser nicht

wesentlich. Magen und Darm haben eine ganz kraftige Muskel-

wand. Der Anfang des Darmes tragt auf eine langere Strecke

zahlreiche, in zwei Reihen angeordnete Appendices pyloricae. Teile

aus verschiedenen Regionen des Darmes wurden in Formol aus-

gebreitet.

Die Schleimhautbefunde sind dieselben wie bei Trutta fario.

In der Gegend der Einmundung der Appendices pyloricae erkennt

man ein doppeltes Netz mit ziemlich engen Maschen. Die Haupt-

falten stehen in der Querrichtung und tragen an ihrem freien

Rand wechselnde, blatt-, zungeu- und zottenformige Fortsatze.

Derselbe Refund besteht auch unmittelbar hinter der Region der

Appendices. Die Fortsatze der Hauptfalten sind hier anscheinend

schlanker als am Beginn des Darmes, mehr zottenartig. Im letzten

Darmabschnitt erscheinen sehr starke, mehr oder weniger voll-

standig ringformige Falten, ahnlich den KEEKRiNGschen Falten

des menschlichen Darmes. In den Raumen zwischen ihnen bildet

die Schleimhaut ein unregelmaCiges, nicht sehr enges Netzwerk

aus groberen und feineren Faltchen, die sich auch auf die Flachen

der groCen Querfalteu ausdehnen.

Die Saiblinge ernahren sich wie die Renken (Coregonus)

hauptsachlich von kleinen Tieren, besonders verschiedenen Schma-

rotzerkrebsen. Sie verschmixhen auch kleinere Fische nicht, und

grofie Saiblinge mogen wohl vorvviegend von solchen leben (Brehm

1892, p. 844). Ich fand bei meinem Exemplar einen zahen, glasigen,

gelblichen Darminhalt.

XV. Ammodytidae.

162. Ammodytes tobianus.

Der Magen besteht nach Meckel (1829, p. 255) aus einem ziem-

lich langen und engen Uardialteil, einem ansehnlichen, fleischigen,

langlich zugespitzten Blindsack und einem kurzen Pfortnerteil.

Der Darm verlauft fast ganz gerade und tragt eine lange und

verhaltnismafiig grofie Appendix. Ueber das Relief der Schleim-

haut konnte Meckel keine Auskunft geben. Er erwahnt nur eine
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Angabe von Rathke (1824?), daB hier auCerst lange Zotten vor-

handen seien. Dies konute Rudolphi (1828, p. 209) nicht be-

statigen. Er fand „nur von Falten entstehende lange Fortsatze,

die Docli dazu bei dem Sandaal so isoliert stehen", daC er nicht

begreift, wie Rathke diese hat Zotten nennen konneu.

Als Beute der Sandaale werden angegeben Wiirmer, Krebs-

tiere (Leunis 1883, p. 713) und auch junge Fischbrut (Brehm

1892, p. 222).

XVI. Ophidiidae.

*163. Ophidium barbatum (Donzelle commune; Figur

auf Taf. XVIII).

Meckel (1829, p. 256) fand den Cardialteil des Magens

langer und weiter als bei Ammodytes tobianus, den rundlichen

Magenblindsack aber nur sehr kurz. Eine Pars pylorica fehlt

ebenso wie Appendices pyloricae vollstandig. Der Darm ist weit

und zieht mit engen, kurzen Windungen zum After. An seiner

Inneuflache soil er Langsfalten haben. Dagegen sah Cuvier (1835,

p. 390) wenigstens ira Beginn des sehr diinnwandigen Darmes ein

Netz von Falten bereits von auCen durchschimmern.

Das von mir untersuchte Tier hat eine Gesamtlange von

205 mm und miCt von der Herzspitze bis zum After 54 mm. Der

Magen besteht aus einer auCerordentlich langen und ziemlich engen

Pars cardiaca, einem plumpen, recht ansehnlichen Magenblindsack,

dessen Spitze bis zum Ende der Bauchhohle reicht, und einer ganz

kleinen Pars pylorica. Letztere liegt am oberen Ende des Magen-

blindsackes dicht neben der Einmiindung der Pars cardiaca. Ap-

pendices pyloricae fehlen. Der Darm hat recht diinne Wandungen

und ist am Beginn weit. Nach hinten zu wird er allmahlich enger

und ist nur undeutlich durch einen verdickten Ring abgegrenzt

gegen den weiteren Enddarra, der ca. 2,5 cm iiber dem After be-

ginnt. Der Darm ist ziemlich lang. Er zieht vom Pylorus erst

kranialwarts bis nahe zur Herzspitze, biegt dann nach hinten um
bis fast zum Ende der Bauchhohle, geht wieder nach vorn bis

weit kranial vom Pylorus und setzt sich von da in einem ziemlich

geradegestreckten Endstiick bis zum After fort.

Das Schleimhautrelief fand ich recht schwach, die Oberflachen-

vergroCerung gering. Am Beginn des Dunndarms, direkt hinter

dem Pylorus, bilden grobere Schleimhautfalten, die schrag oder

quer angeordnet sind, mit Hilfe schmalerer Seitenaste ein mehr
Oder weniger vollkommenes Netz mit sehr weiten, polygonaien
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Maschenraumen. Diese werden durch zarte Faltenverastelungen

wieder in kleinere, nicht allseitig abgeschlossene Bezirke geteilt.

Von einem zweiten, feineren Faltennetz kann nicht eigentlich die

Rede sein. In dem sehr diinnwandigen mittleren Teil des Diinn-

darms erkennt man nur noch Spuren eines weitmaschigen Netzes

niedriger Fallen. Dieses kommt erst wieder deutlicher zum Vor-

schein im Enddarm. Es verhalt sich liier ahnlich wie am Beginn,

zeigt grobere Falten, die zum Teil deutlich transversal verlaufen,

und in den weiten Maschen ein unvollkommenes feines Netz, dessen

Maschenraume ebenfalls nicht eng siud.

Die Nahrung dieses Fisches besteht nach Brehm (1892, p. 222)

aus kleinen Krabben und Fischen. Ich fand in der Mundhohle

meines Exemplares mehrere Brachyochirus (Gobius pellucidus), die

aber auch zufallig hineingelangt sein konnten, und im Darm Reste

von Crustaceen.

XVII. Gymnotidae.

164. Gymnotus electricus (Meckel 1829, p. 256).

Der Magen ist rundlich und stark fleischig, mit einem kurzen

Blindsack versehen, der Darm mittelmaCig lang und eng. In ihn

miinden 12 kurze Appendices pyloricae, die sich in sehr zahlreiche

Aeste spalten. Die Innenflache des Darmes ist ,,fast ganz glatt,

schwach zellig".

Der Gymnotus friBt alle fiir ihn verschlingbare Beute; Fische^

Krabben, Kerbtiere und auch Amphibien werden besonders auf-

gefuhrt (Brehm 1892, p. 393; Leunis 1883, p. 760).

165. Carapus brachyurus.
Meckel (1829, p. 257) findet die Verhaltnisse ahnlich wie

bei Gymnotus, nur den Magen diinnhautig, den Magenblindsack

groCer und 6 einfache, ziemlich lange Appendices pyloricae. Nach

Cuvier (1835, p. 389) ist der Darmkanal der „Carapes (Gym-

notus carapo Bl.)" ziemlich lang und mit nur 2 Appendices ver-

sehen. Im Duodenum soil die Schleimhaut ein Netz mit ziemlich

tiefen Maschen bilden.

Ueber die Ernahrung fehlen mir Mitteilungen.

XVIII. Symbranchidae.

166. Symbranchus (Meckel 1829, p. 257).

„Der Speisekanal ist ganz gerade, uberall fast gleich weit

und ohne Pfortneranhange, der After befindet sich am Anfang des
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letzteu Viertels des Korpers. Die der Lange nach gefaltete Speise-

rohre ist hier vielleicht langer als bei irgend einem Fische, iiidem

sie das vordere Viertel des Speisekanals betragt. Der ganz gerade

Magen ist nur ungefahr halb so lang, starker gefaltet, auBerdem

zellig, nach hinten allmablich verengt und durch einen starken

Pfortner vom Darm geschieden, dickfleischig. Der Darm, der dem
grofiten vorderen Teil des Magens an Weite gleichkommt, aber

aiiCerordentlich viel diinnhautiger ist, ist an seiner inneren Flache

durch groCere und kleinere, niedrige, allmahlich kleiner werdende

Maschen in dem groCten vorderen Teile seines Verlaufes ungleich,

hinten ganz glatt, ohne Spur einer Dickdarmklappe."

Angaben iiber die Ernahrung dieses Fisches fehlten in den

von mir herangezogenen Werken.

XIX. Muraenidae.

Die Muraniden sind fleischfressende Raubfische (Leunis 1883,

p. 761; Brehm 1892, p. 397).

*167. Anguilla anguilla (2 Figuren auf Taf. XVIII).

Nach Meckel (1829, p. 258) stimmen Muraena (Anguilla?),

Ophisurus und Muraenophis in der Anordnung des Speisekanals

iiberein. Sie besitzen einen sehr langen, fleischigen, engen, stark

zugespitzten Magensack, eine kurze Pars pylorica und einen sehr

kurzen, wenig gewundenen, fast gerade verlaufeuden Darm. Ap-

pendices pyloricae fehlen anscheinend bei alien dreien. Die Darm-

schleimhaut des Aales nennt Rudolphi (1802, p. 63) ein blattriges,

zelliges Gewebe und schildert sie folgendermaBen : ,,GroCere Falten

anastomosieren auf alien Seiten mit anderen Falten und machen

dadurch gleichsam Zellen, deren Wande nahe aneinander steben.

Diese Erhebungen der innersten Haut sind wieder gefaltet und

gleichsam kraus; oben im Darm betragen sie wohl eine Linie,

weiterhin werden sie immer kleiner, so dafi die iunerste Haut

uaher nach dem After zu ein netzformiges Aussehen gewinnt."

Damit stimmen im wesentlichen die Angaben von Cuvier (1810,

p. 529; 1835, p. 388) und Milne Edwards (1860, p. 388) iiberein.

Nach Cuvier bilden die in verschiedenen Richtungen sich ver-

einigenden Falten polygonale Maschen, die wieder kleinere, von

niedrigeren Falten gebildete Maschenraume einschlieCen.

Ich untersuchte 2 Exemplare, neben einem sehr kraftigen

tiber einen Meter langen Tier ein zweites, das im ganzen 480 mm
und von der Herzspitze bis zum After 143 mm mifit. Der Oeso-
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phagus geht in eine lange, ziernlich weite Pars cardiaca uber, und

daraa schliefit sich ein sehr laager, schlanker, geradegestreckter

Blindsack von ganz ansehnlicher Weite. Dessen Spitze reicht

beinahe bis zum Ende der Bauchhohle. Die Pars pylorica, die

aus dem oberen Ende des Blindsackes entspringt, liegt dicht neben

dem unteren Abschnitt der Pars cardiaca, ist aber viel kiirzer und

auch etwas enger als diese. Voni Pylorus zieht der anfangs recht

weite, allmahlich an Umfang abnehmende Darm ziemlich gerade

nach hinten zum After. Nur wenige Centimeter oberhalb der

Ausmuudung bildet er eine kleine Schlinge, und hier sieht man

auch eine wenig deutliche Einschnurung, die Grenze zwischen

Diinndarm und dem etwas weiteren Enddarm. Appendices py-

loricae fehlen. Stucke aus An fang, Mitte und Ende des Diinn-

darms sowie aus dem Enddarm wurden in Formol ausgebreitet.

Die Konfiguration der Schleimhaut stimmt bei beiden Indivi-

duen vollig iiberein. Wir finden durch den ganzen Darm hindurch

ein iiberaus zierlich gebautes doppeltes Netzwerk von Falten, das

am Beginn am noiachtigsten ausgebildet ist und im weiteren Ver-

lauf schwacher wird, aber auch im Dickdarm noch recht ansehn-

lich erscheint. Die hohen Hau!)tfalten verlaufen in welligen oder

Zickzacklinien im ganzen der Langsrichtung des Darmes ent-

sprecheud. Sie stehen hier und da untereinander in Verbindung

und umschlieCen rautenformige oder polygonale tiefe Gruben von

wechselndem Umfang. In diese Gruben erstrecken sich niedrigere

feine Seitenaste der Hauptfalten und bilden hier, miteinander

anastomosierend, ein unregelraaCiges Netzwerk. Auf den Seiten-

flachen der Hauptfalten laufen in senkrechter Richtung feine

Rippen entlang, die von zarten Schleimhautfaltchen gebildet sind.

Die Bander der Hauptfalten sind glatt.

Der sehr gefraCige, aber des kleinen Maules halber nicht sehr

raubfahige Aal nahrt sich hauptsachlich von niederen Tieren, aller-

hand kleinen Wassertieren, namentlich Wurmern und Krebsen zur

Zeit der Hautung, ferner von Fischlaich. Er iiberfallt auch kleine

Fische und Frosche und soil auch das Aas grofierer Tiere an-

nehmen (Leunis 1883, p. 762; Brehm 1892, p. 400). Ich fand

im Darm der von rair untersuchten Tiere eiuen reichlichen, breiigen,

gelblich gefarbten, ziemlich duunflussigen luhalt.

*168. Conger conger.

Die Befuude sind nach Cuvfer (1810, p. 530; 1835, p. 389)

genau wie bei Anguilla. Das Faltennetz sei besonders deutlich

im vorderen Teil des Darrakanals.
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Das von mir untersuchte Tier hat eine Gesaratlange von

634 mm und raiCt von der Herzspitze bis zura After 155 mm.
Die makroskopischen Verhiiltnisse des Darmtraktus gleichen sehr

denen bei Anguilla anguilla. Wir finden eine ziemlich lange und

weite Pars cardiaca, einen auBerordentlich langen, bis zura Ende

der Bauchhohle ausgedehnten, schlanken Magenblindsack und dicht

nebeu dera Ende der Pars cardiaca eine etwas engere und viel

kiirzere Pars pylorica. Appendices pyloricae feblen. Der Darra

ist anfangs ziemlich weit und besitzt dicke muskulose Wandungen,

gegen den After zu wird er enger, seine Wandungen viel dunner.

Eine deutliche Grenze gegen den weiteren, aber ebenfalls sehr

zartwandigen Dickdarm konnte ich nicht auffiaden. Der Darm
ist kurz. Er zieht im ganzen gerade nach hinten zum After und

bildet wenige Centimeter oberhalb des letztereu einige geringe

Windungen. Telle aus verschiedenen Abschnitten von Dickdarm

und Diinndarm wurden in Formol ausgebreitet.

Der Schleimhautbefund gleicht in der Tat, wie Cuvier angab,

sehr den Verhaltnissen bei Anguilla. Wir finden ein doppeltes

Netz von Falten, das am Beginn des Diinndarms sehr ansehnlich

ist und dann allmahlich stark abnimmt. Die Hauptfalten bilden

ausgepragt longitudinale Zickzacklinien. Gegen das Ende des

Diinndarms und im Mastdarm besteht nur noch ein einfaches,

weitmaschiges, unregelmaCiges Netzwerk von niedrigen Falten.

Der Seeaal ist ein ungemein gefraBiger Raubfisch, der auch

schwachere Mitglieder seiner eigenen Art nicht verschont. Er ist

mit Leichtigkeit im stande, Muschelschalen zu zermalmen, und

bemilchtigt sich der in den Hummerkorben gefangenen Krebse

(Brehm 1892, p. 404). Das mir vorliegende Exemplar enthielt

noch in der zweiten Halfte des Darmes eine groBe harte Krebs-

schere, wodurch das Lumen des Darmes betrachtlich erweitert und

das Schleimhautrelief ganz zum Verschwinden gebracht war.

*169. Conger niger.

Beim „Congre noir" fand Cuvier (1835, p. 389) die Darm-

wandung sehr dunn und die Bander und Faden des Netzes weniger

dick als bei Conger conger.

Das mir vorliegende Exemplar hat eine Gesamtlange von

772 ram und miCt von der Herzspitze bis zura After 180 rara.

Die Disposition und das makroskopische Verhalten des Magen-

darmkanals ist dasselbe wie bei C. conger. Der Magenblindsack

ist etwas dicker, da durch reichlichen Inhalt aufgetrieben, die

Bd. XLIII. N. F. XXXVI. 33
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Muskulatur auch am Ende des Darmkanals noch ziemlich kraftig.

Eine auCerliche Abgrenzuiig zwischen Dunndarm uod Dickdarm

fehlt, wohl aber findet sich eine Klappe ganz kurz vor dem After.

Stiicke aus Mitte und Ende des Darmes wurden in Formalin aus-

gebreitet.

Im Gegensatz zu Cuvier fand ich bei meinem Exemplar die

Darmwandung kraftig und das Relief stark ausgebildet. Die

Faltungen der Darmschleimhaut zeigen denselben Typus wie bei

Anguilla. Das doppelte Faltennetz ist am Beginn und in der

Mitte des Diinndarms ebenso ausgebildet wie beim Aal und die

Praparate nicht zu unterscheiden. Gegen das Dunndarmende

werden die Faltungen viel schwacher und im Enddarm wieder

etwas starker, Ein doppeltes Netz von groberen und feineren

Falten ist hier noch deutlich zu unterscheiden.

Im Magen dieses Exemplars fand ich mehrere halbverdaute

kleine Fische.

*170. Muraenahelena (Figur auf Taf. XVIIl).

Die Innenflache tragt nach einer alteren Angabe von Cuvier

(1810, p. 530) nur leichte Runzeln, die rautenformige Felder um-

schlieCen. Der Darm ist kurz und fast geradegestreckt. Spater

(1835, p. 389) fand er ein polygonales Maschennetz nur im ersten

Drittel des Diinndarms deutlich ausgepragt. Weiterhin soil es ab-

nehmen und durch einige Langsfalten ersetzt werden, um endlich

im Rectum wieder aufzutreten. Nach Meckel (1829, p. 258) ist

die Schleimhautoberflache von Muraenophis zellig, besonders stark

im Anfangsteil des Darmes. Owen (1866, p. 421) erwahnt nur

kurz das Vorkommen von netzformigen Falten.

Das von mir untersuchte Tier miiSt im ganzen 634 mm und

von der Herzspitze bis zum After 205 mm. Form und Lage des

Darmtraktus ist dieselbe wie bei den anderen Muraniden, nur ist

der Magenblindsack vielleicht etwas ktirzer, allerdings auch leer,

und der Darm ebenfalls kiirzer, insofern er ohne jede Windung

vom Pylorus direkt zum After zieht. Stucke aus dem Anfang und

der Mitte des Dunndarms sowie aus dem auCerlich nicht ab-

gegrenzten Enddarm dicht vor dem After wurden in Formol aus-

gebreitet.

Auch hier ist auf der Schleimhautinnenflache dasselbe doppelte

Faltennetz ausgepragt wie bei den iibrigen Muraniden. Anfangs

stark ausgebildet, nimmt es in der Mitte des Diinndarms ab und



Dunndarmrelief und Ernahrung bei Knochenfisclien. 503

laCt dann gegen das Ende nur noch deutliche Langsfalten hervor-

treten. Im Euddarm findet sich wieder ein Netzwerk, hier aber

nur ein einfaches, von niedrigen Fallen gebildet, mit weiten un-

regelmaCigen, polygonalen Maschenraumen.

Die Muriine lebt nach GUnther (1886, p. 487) von Fischen,

nach Brehm (1892, p. 408) vorwiegend von Krebsen und Tinten-

schnecken. Ihre GefriiCigkeit soil sehr grofi sein.

XX. Ophisuridae.

171. Ophisurus serpens.

Das Relief der Schleimhaut gleicht nach Cuvier (1835, p. 389)

dem von Anguilla. Die Masclien des Faltennetzes sind vielleicht

noch zahlreicher. Kleinere werden von groBereu umschlossen. Das

Netz ist noch gegen das Ende des Diinndarms zu sehr ausgepragt.

Im Rectum wird dasselbe durch breite Langsbander gebildet, die,

durch schmalere Querstreifen untereinander verbunden, viereckige

Maschenraume einschliefien. Auch nach Meckel (1829, p. 258)

ist die Innenflache des Darmes von Ophisurus zellig gebildet.

Angaben iiber die Ernahrung dieses Fisches fehlten in den

herangezogenen Werken.

B. Plectognathi.

I. Selerodermidae.

172. Balistes.

Nach Cuvier (1835, p. 392) kommen bei den Plectognathen

niemals Appendices pyloricae vor. Der Magen erscheint durch

seine cylindrische Form und geringe Kapazitat sowie durch seinen

allmahlichen Uebergang (wenigstens auBerlich) in den Darm rudi-

mentar, wenn auch nicht in so hohem Grade wie bei den Cypri-

niden. Bei Balistes findet Cuvier (1810, p. 527; 1835, p. 393)

den Magen muskulos, den Darm diiunhautig und an seiner Innen-

flache groCtenteils glatt. Am Anfang des letzten Drittels tragt

der sich gegen das Rectum stark erweiternde Darm einige An-

schwellungen. In dieser Gegend erscheint die Schleimhaut sammet-

artig, mit sehr niedlicben Zotten besetzt, Allein in dem kurzen

Mastdarm finden sich Langsfalten. Edinger zitiert eine Angabe

von Rathke (1824?), wonach unter anderen bei Balistes der

Rand der Schleimhautfalten gekrauselt und vielfach ausgeschnitten

sei. Er selbst fiihrt den Darm von Balistes als eine der seltenen

33*
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Stellen an, wo sich unter den Fischen und speziell den Teleostiern

zottenartige Auswiiclise der Darmsclileimhaut finden. Diese batten

ganz denselben Bau „wie die ubrigen Telle der Falten, aus denen

sie aucb durcb manuigfacbe Uebergange bervorgebeu".

Die Balistes-Arten nabren sicb nach Leunis (1883, p. 764)

und GtJNTHER (1886, p. 494) vorwiegend von Muscbeln, die sie

nacb Eioli'nung der Scbale ausfressen, und von Korallen, die von

den Stocken abgebissen werden. Dagegen gibt Brehm (1892,

p. 416) neben Koralleutiercben vorwiegend Tange als Nabrungs-

mittel der Hornfiscbe an.

173. Monacantbus (Balistes penicilligerus Cuvier 1835,

p. 393).

Der Darm ist sebr weit, ungleicbmaCig erweitert durcb Nah-

rungsbestandteile. Seine Wandungen sind diinn, durcbscbeinend,

an der Inuenflacbe mit Langsfalten verseben, die gegen den Anus

sebr fein werden.

Das GebiC von Monacantbus gleicbt dem von Balistes (Gunther

1886, p. 495) und wird wobl aucb in abnlicber Weise verwandt

zum AbbeiCen von Korallen und Erotfnen von Muschelscbalen.

174. Ostracion (Coffre parall61ipipede Cuvier 1835, p. 394).

Der Darmkanal ist anfangs etwas erweitert, dann bis zum

Ende zieralicb gleicbmaCig. Die Schleimbaut erscbeint ganz am
Beginu sammetartig und bildet kleine wellige Falten; weiterbin

wird sie glatt im Rest des Duodenum, des ersten erweiterten

Darmabscbnittes, Dann treten die kleinen Falten wieder auf bis

zum Rectum, dessen Innenflacbe einige etwas starkere parallele

Langsfalten zeigt.

Die Nabrung der Kofferfiscbe soil nach Brehm (1892, p. 418)

aus Krebsen und Weicbtieren besteben.

II. Gymnodontidae.

175. Tetrodon bispidus.

Cuvier (1810, p. 527; 1835, p. 392) scbildert den Darm-

kanal der Gattung Tetrodon als sebr kurz und ziemlicb dick-

wandig. Das Lumen ist iiberall ungefabr gleicb weit, und die

Innenflacbe tragt wellig verlaufende Langsfalten, die im Mastdarm

am stiirksten ausgepragt sind, Nacb Meckel (1829, p. 295) ist

der Darm sebr diinnbautig und verengt sicb allmablicb von vorn

nacb hinten, um sicb dann gegen den After wieder zu erweitern.

An seiner Innenflacbe fand er ziemlicb starke Langsfalten.
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176. Tetrodon testudinarius (Meckel 1829, p. 295).

Auf der Darmschleinihaut beobachtete Meckel „sehr deut-

liche und lange Zotten, die aber in Langenreihen stehen". Er

glaubt hier einen Uebergang zu den Befunden bei Orthagoriscus

mola zu sehen.

Nach Leunis (1883, p. 765) und Gunther (1886, p. 497)

dienen Korallen und hartscbalige Weich- und Krustentiere zur

Ernahrung der Tetrodon-Arten.

177. Orthagoriscus (Tetrodon) mola.

Meckel (1829, p. 293) schildert den Speisekanal als verhalt-

nismiiCig sehr lang; Cuvier (1810, p. 528; 1835, p. 392) nennt

ihn nur verhaltnismaCig langer als bei anderen Tetrodon-Arten.

Weite des Lumens und Dicke der Wand sind anfaugs betrachtlich

und nehmen gegen den After zu allmahlich ab. Der Magen ist

aufierlich vom Darm nicht gesondert. Die Schleimhautoberflache

ist mit zottenartigen Faltungen bedeckt, iiber deren Einzelheiten

die Autoren nicht ganz ubereinstimraen. Rudolphi (1828, p. 209)

gibt an, daB Orthagoriscus mola unter mehr als 100 von ihm

untersuchten Arten der einzige P'isch ist, in dessen oberem Darm-

teile die Innenflache tauschend Zotten darstellt. Er fahrt dann

fort: „Bei naherer Untersuchung findet man aber doch wesentliche

Unterschiede. Es sind namlich nirgends haarformige, zarte Ver-

langerungen, sondern platte, mehr oder weniger breite, aus einem

harten Epithelium gebildete Fortsatze, die sich auf das mannigfal-

tigste und unregelmaCigste teilen, so dafi ein solcher Fortsatz 10 bis

12 wie zerrissene Spitzen bildet. So etwas kommt nie bei Siiuge-

tieren und Vogeln vor." Nach der ersten Darstellung von Cuvier

(1810) ist der erste Darmteil, der dem Magen zu entsprechen

scheint, ausgezeichnet durch diiune Wande und Langsfalten der

Schleimhaut. Dagegen konnte Meckel einen solchen Magenabschnitt

nicht erkennen , sondern fand nur eine mit Langsfalten versehene

kurze Speiserohre. Auch ist in der spateren Schilderung von Cuvier

(1835) von diesem Magenabschnitt keine Rede mehr. Vielmehr

stimmen beide Autoren darin iiberein, daC sich im Anfaugsteil des

Darmes grobe Zotten vorfinden. Sie sind nach Meckel ,,zugleich

sehr zusammengesetzt, indem sich 50—60 kleine Nebenzacken

von ilirem Umfange wegbegeben". Nach hinten zu werden die

Zotten allmahlich immer kleiner und verschwinden nach Cuvier

nicht weit vor dem Anfang des Mastdarms. Hier tritt an ihre

Stelle ein feines, aus vieleckigen Maschen gebildetes Netz. Dies

bestatigt auch Meckel, er sah aber, daB von den Wanden dieser
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Netzmaschen iiberall deutliche Zotten entsprangen, die nie ver-

schwinden. Ina Rectum fanden beide Autoren iibereiDstimmend

wieder langere, dichtsteheude Zotten. Meckel meint, daB in An-

betracht der groCen Lange des Darmkanals und der auCerordent-

lichen VergroCerung der Oberflache durch die starken Zotten es

ungeachtet der Einfachheit des Baues kaum ein Tier gabe mit

verhaltnismafiig so grofiem Speisekanal wie Orthagoriscus mola.

Nach Owen (1866, p. 422) ist die Scbleimhaut hier gleicbzeitig

netzforraig gefaltet und mit Zotten versehen, die am Anfang des

Darmes am langsten sind.

Wahrend Gunther (1886, p. 498) als Nahrung des Mondfisches

kleine pelagiscbe Krastentiere angibt, erwahnt Beehm (1892, p. 422)

eine Mitteilung, wonach er von Meerpflanzen lebt.

C. Lophobranchii.

178. Syngnathus acus (pelagicus, variegatus).

CuviER (1810, p. 526; 1835, p. 391) und Meckel (1829, p. 291)

schildern iibereinstimmend den Speisekanal der Lophobranchii resp.

von Syngnathus als sehr einfach, kurz und diinnwandig. Er

zieht gerade nach abwarts vom Mund zum After und ist nach

Meckel nicht deutlich gesondert in Magen und Darm. Cuvier

fand den cyliudrischen Magen durch eine leichte Einschuiirung

vom iibrigen Darmkaual abgesetzt und mit starkerer Muskelwand

versehen. Appendices pyloricae fehlen. Die Schleimhaut bildet

nach Cuvier in dem ersten, dem Magen entsprechenden Anfaugs-

stiick des Darmkanals breite, parallele, gerade, nicht wellenformig

verlaufende Falten, weiterhin kleine, wellenformige, verastelte Langs-

falten. Die Innenflache des Mastdarms tragt dicke, dicht neben-

einander stehende, wellenformige Langsrunzeln, die durch Queraste

miteinauder verbunden sind. Meckel fand die Innenflache des

Darmes nur schwach der Lange nach gefaltet. Nach Rathke (1837,

p. 349, 350) verlaufen die Schleimhautfalten im Mitteldarm von

Syngnathus variegatus im Zickzack, „so daC sie meistens spitze,

selteuer rechte Winkel bilden, jedoch mitunter auch unterbrochen

sind; dagegen stellen sie im Afterdarm der Synguathen ein ziem-

lich weitmaschiges und unregelmaCiges Netzwerk dar". Pilliet

(1885, p. 305) sah im ersten Abschuitt des Darmes von Syngnathus

zahlreiche, weiterhin nur sehr einfache und wenig hervortretende

Schleimhautfalten.
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179. Syngnathus argentosus (Siphonostoma
argentatum?) [Rathke 1837, p. 349, 350].

Es liegen dieselben Verhaltnisse vor wie bei Syngnathus varie-

gatus.

Die Seenadeln leben von allerlei kleinen Tieren, namentlich

jungen, diinnschaligen Krebsen, kleinen Weichtierchen, Wiirnaern

u. dergl. (Leunis 1883, p. 768; Brehm 1892, p. 412).

Vergleichung und Zusaminenfassung.

Zunachst seien die oben mitgeteilten Einzelbefunde nach den

verschiedeneu Familien zusammengestellt.

Bei 9 Arten der Percidae und der mit ihnen nahe ver-

wandten Maenidae findeu wir uberall Faltungen der Dunn-

daimschleimliaut. Ueberall, mit Ausnahme des hinteren Mittel-

darraabschnittes von Smaris, sind diese Falten durch Seitenaste

miteiuander veibunden und begrenzen somit rautenformige oder

polygonale Felder. Fine vorwiegend longitudinale Richtung der

Falten wurde festgestellt bei Perea fluviatilis, Acerina cernua,

Labrax lupus und Smaris vulgaris, wahrend fiir die iibrigen Arten

nur die Existenz eines Netzwerkes von Falten angegeben wird

obne Hinweis auf eine bestimmte Hauptrichtung derselben. Sehr

ausehnliche Falten mit gekrauseltem, wellig verlaufendem freien

Rand siud bei Perca fluviatilis, Acerina cernua und Labrax lupus

am Anfang des Darmes beobachtet. Bei Lucioperca lucioperca sollen

einzelne Faltcben „starkere Verlangerungen" bilden. Bei den mit

ansehnlichen Falten am Begiun des Darmes ausgestatteten Forraen

(Acerina?) sind die Zwischenraume zwischen den Hauptfalten mit

einem feineren polygonalen Faltennetz bedeckt. Gegen das Ende

des Darmes werden die Hauptfalten immer niedriger, und es bildet

sich ein zieralich gleichmaBiges, niedriges Maschenwerk von Falten

aus. Ein solches scheint bei den ubrigen Formen im ganzen

Diinndarm zu bestehen, wie ich es bei Serranus cabrilla feststellte,

W'obei eine Langsrichtung der Falten meist nicbt hervortritt. Alle

Percidae und Maenidae werden als Fleischfresser bezeichnet. Sie

nahren sich von Wiirmern , Insektenlarven , Krebsen , Fischlaich,

Fischen und der Barsch selbst von Lurchen und kleinen Saugern.

Nur der Kaulbarsch soil auch Gras und Ried fressen. Die Beute

wird in einem mit langem Blindsack versehenen Magen geborgen.

Der ziemlich kurze Darm ist mit Appendices pyloricae versehen.
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Die Squamipinnes sollen sich meist von kleinen weichen

Seetieren nahren. Von 5 bearbeiteten Arteu zeigen 4 im Zickzack

verlaufende Schleimhautfalten. Nur bei Chaetodou ciliaris fand

Meckel wellenforniige Langsfalten, die teilweise zu einem Netz

verbunden sind. Der Darm ist ziemlich lang, mit Appendices

versehen, der Magen von Chaetodon ciliaris ohne Bliudsack.

Einen Magen nait groCeni Blindsack, zablreiche Appendices

und einen relativ kurzen Darm fand ich bei den Mullidae,
deren Nahrung aus Weicbtieren und mehr oder weniger weichen

Krebsen besteht. Das Relief der Darmschleimhaut besteht aus

einem feinen Netz von Falten, das bei M. surmuletus gegen das

Ende verschwinden soil.

Recht verschiedenartige Verhaltnisse bestehen in der Gruppe

der Sparidae, die zum Teil als Fleischfresser, zum Teil als

Pflanzenfresser bezeichnet werden.

Unter den Sarginae hat der von hartschaligeu Tiereu sich

ernahreude Sargus annularis im Mitteldarm ein einfaches Netz von

Falten, im Afterdarm Zotten, wahrend der ganze maCig lange

Darmkanal von Charax puntazzo mit Papillen besetzt sein soil.

Auch die Pagrinae leben von hartschaligeu Tieren, Weicb-

tieren und Krustern. Bei Chrysophrys aurata fand ich die Ober-

flache der Darmschleimhaut ahnlich wie bei Perca und Labrax mit

einem Netz von Falten bedeckt. Anfangs bestehen sehr hohe

Langsfalten mit gekrauseltem und eingeschnittenem freien Rand
und zwischen ihnen ein feineres Netz. Letzteres bleibt bis zum
Ende erhalten, wahrend die groCen, longitudinalen Falten nach

hinten allmahlich verschwinden. Als Nahrung dienen hauptsachlich

Muscheln, deren Scbalen aber nicht mit in den Darm gelangen.

Zablreiche Falten sollen bei Pagellus bogaraveo, ein feines Netz

bei Pagellus centrodontus bestehen und die Innenflache des Darmes

von Pagrus spinifer und Lethrinus bungus glatt sein. Chrysophrys

hat einen schlingenformigen Magen mit kurzem Bhndsack und

einen mittellangen Darm mit kraftiger Wandung, wahrend diese

bei Pagrus spinifer und Lethrinus bungus diinn ist. Pagellus

centrodontus scheint auch Seegras zu fressen. Appendices pyloricae

fehlen bei Pagrus spinifer.

Unter den Cantharinae fand ich bei der Gattung Box

einen schlingenformigen Magen mit kurzem Blindsack, einen langen,

ziemlich weiten Darm mit mehrereu Appendices pyloricae. Das

Schleimhautrelief ahnelt dem der Percidae. Es besteht aus Falten-

netzen mit deutlicher Auspragung der Langsfalten. Bei den groCeren
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Tieren finden sich ara Anfang des Darmes sehr ansehnliche Falten,

deren freier Rand krauseiiartig und mit Eiuschnitten versehen ist.

Das Falten netz ist hier auch streckenvveise ein doppeltes. Die

Gattung Box gilt als herbivor.

Holocentrum als Vertreter der Berycidae hat einen maCig

langen Darra mit glatter Innenfliiche. Ueber seine Ernahrung kann

ich keine Angaben machen.

Unter den Sciaenidae tragt Pristipoma auf der Innenflache

des Darmes Zotten, die iibrigeu 4 untersuchten Gattungen Falten,

die niehr oder weniger regelmilCig longitudinal verlaufen und meist

zu einem Netz untereinander verbunden sind. Die Falten werden

als grob geschildert bei Lobotes und Corvina. Der Darm ist kurz

und mit Appendices pyloricae versehen. Alle Sciaenidae sind

Fleischfresser, Sie nahren sich von W'urmern, Weichtieren und

Fischen, Umbriua und Corvina auch von Seegras und I'augen.

Die Scombridae sind alle Fleischfresser. Sie nahren sich

vorwiegend von Fischbrut und Fischen, fur Zeus und Xiphias

werdeu auch uoch Tiutentische erwahnt. Kruster und Muscheln

scheinen die Hauptnahrung der Echeneis-Arten zu bilden. Der

Mageu stellt einen mehr oder weniger umfangreichen langlichen

oder rundlichen Blindsack dar bei Zeus, Brama, Stromateus und

Xiphias, dagegen ist er mehr schlingenformig mit einem schlanken

Blindsack bei Scomber und Echeneis. Appendices pyloricae sind

iiberall vorhanden. Der Darm ist kurz oder nicht lang bei Scomber,

Zeus, Brama, Echeneis remora, maBig lang bei Xiphias, lang bei

Stromateus und Echeneis naucrates. Auch die Reliefverhaltnisse

sind sehr wechselnd. Fine geringe Oberflachenvergrofierung bietet

Scomber mit einem schwachen Faltennetz, eine starkere Brama,

dessen Darm am Anfang ein Netz von starken, vorwiegend longitu-

dinalen Falten darbietet und am Ende glatt ist. Ziemlich grobe,

netzformig verbuudene Langsfalten mit einem feineren Netz in

den Zwischenraumen zeigte Zeus und nur geschlangelte Langs-

falten der Darm von Stromateus. Die Angaben iiber Xiphias sind

schwankend. Rudolphi beschrieb ein starkes Faltennetz, Meckel

mit Zotten besetzte Querfalten. Sehr auffallig sind die Ver-

schiedenheiten von Echeneis naucrates und remora. Bei ersterera

tragt der lauge Darm zahlreiche spitze Zotten in Langsreihen, bei

letzterem der kurze Darm nach Meckel teilweise untereinander

verbundene Langsfalten, nach Cuvier eine glatte Oberflache.

Die Befunde bei den fieischfressenden Trachinidae sind

insofern einheitlich, als sich bei den untersuchten Genera ein
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doppeltes Netz von niedrigen Schleimhautfalten mit engen Maschen

vorfindet. Bei Uranoscopus dehnt sicli dies mit geringen Modi-

fikationen durch den ganzen Darra aus und zeigt mehr oder weniger

deutlich eine Langsanordnung der Hauptfalten ; dagegen ist es bei

Trachinus auf den Anfang und das Ende des Darmes beschrankt,

wahrend in eiuem mittleren Abschnitt nur Langsfalten mit schwachen

Seitenasten bestehen. Uranoscopus lebt von Fischen, Trachinus

vorwiegend von kleinen Krustern. Beide besitzen einen groCen

Magenblindsack und einen mit Appendices pyloricae versehenen,

ziemlich langen Darm.

Der Darmkanal der Batrachidae ist anscheinend von dem
der L p h i i d a e nicht sehr verschieden. Vertreter beider Familien

besitzen einen Magen mit mehr oder weniger groCem Blindsack

und einen mittellangen Darm, der nur bei Lophius Appendices

pyloricae tragt. Die Schleimhaut bildet ein einfaches Netz von

nicht sehr starken Falten, die mehr oder weniger deutlich longitu-

dinal verlaufen. Die Maschen sind ziemlich weit. Ganz schwach

wird das Relief am Ende des Diinndarms. Im Rectum besteht ein

doppeltes Netz mit sehr stark hervortretenden Langsfalten, deren

freier Rand leicht gezahnelt erscheint. Bei Batrachus sollen nach

Meckel nur einfache Langsfalten vorkommen, nach Cuvier der

Befund mit Lophius iibereinstimmen. Alle sind Fleischfresser, und

zwar leben der gefraCige Lophius und Malthe von Fischen.

Unter der groBen Zahl von fleischfressenden C o 1 1 i d a e , iiber

welche Berichte vorliegen, sind die Befunde nicht ganz einheitlich.

Die Genera Peristedion, Trigla, Scorpaena, Sebastes und zum Tell

auch Cottus bieten ein Netz von Schleimhautfalten, das nirgends

sehr stark ausgepragt ist, meist am Anfang grober und weiterhin

feiner bis zum Enddarm, wo gewohnlich die Falten wieder starker

werden. Das Faltennetz ist meist ein einfaches mit weiteren

Maschen; doppelt und rait engen Maschen fand ich es nur bei

Trigla lyra und Scorpaena. Hier und da tritt ein Langsverlauf der

Schleimhautfalten deuthch hervor, besouders im hinteren Teil des

Darmes von Peristedion, wo die Seitenaste verschwinden und meist

im Enddarm. Nirgends fand ich die Darminnenflache glatt, wie

dies Cuvier fiir einen Teil des Darmes von Peristedion und Trigla

angibt. Bei den eben genannten Formen mit Ausnahme von Cottus

ist der Darm von mittlerer Lange. Bei Trigla ist der Magen

schlingenformig und mit eiuem Blindsack versehen, bei Peristedion,

Scorpaena und Sebastes bildet der Blindsack den Hauptteil des

Magens. Appendices pyloricae scheinen nur bei Synanceia verrucosa
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zu fehleu. Hier soil die Darmschleimbaut Liingsfalten bilden,

wahrend Cuvier in dem nicht laiigen Darm von Synanceia horrida

leichte Falteu und Zotten beobachtete. Im Genus Cottus ist der

Darm kurz, bei C. gobio angeblich glatt, bei C. scorpius und nilo-

ticus mit eiuem Faltennetz versehen. Nur Pilliet sah bei C.

scorpius Zotten. Die Nahrung besteht vorwiegend aus Krustern

neben schalenlosen Weichtieren
,

Quallen , Muscheln (Peristedion,

Trigla, Scorpaena, Sebastes, Cottus scorpius und niloticus). Von

Laich und Kerbtieren lebt Cottus gobio, verzebrt aber bei seiner

groCen Gefriifiigkeit auch Fiscbe ebenso wie Cottus scorpius, Scor-

paena, Sebastes und Synanceia.

Dem Darmkaual von Pegasidae fehlt ein gesonderter Magen,

ebenso wie Appendices pyloricae. Die Darmschleimbaut tragt

schwache Langsfalten.

Unter den pflanzenfressenden Theutidae besitzt Th. hepatus

einen sehr langen, dunnwandigen Darmkanal, dessen Innenflache

nach Cuvier leicbt gezottet ist. Appendices pyloricae sind vorhanden.

Die in der Literatur vorliegenden Mitteilungen uber die fleisch-

fressenden Gobiidae lassen sich dahin zusammenfassen, daC ein

gesonderter Magen fehlt und die Innenflache des mittellangen

Darmes mehr oder weniger gerade verlaufende Langsfalten tragt,

die vielfach durch Seitenaste zu einem Netzwerk verbunden sind.

Stellenweise sind am Anfang des Diinndarms die Falten am Rande

gezackt oder sogar so tief eingeschnitten, daB sie formliche Zotten

darstellen. Appendices pyloricae fehlen oder sind nur in geringer

Zahl vorhanden. Als Nahrung dienen Wtirmer, Garneelen, Fisch-

eier und auch Tange.

Auch die Callionymidae sind Fleischfresser. Sie leben

von Muscheln, Wiirmern und anderen Weichtieren. Ein gesonderter

Magen und Appendices pyloricae fehlen. Die Schleimhaut des

ziemlich kurzen Darmes bildet ein einfaches oder doppeltes Netz von

Falten, die stellenweise in der Laugsrichtung des Darmes verlaufen.

Bei den Blenniidae ist ebenfalls der Magen nicht oder nur

durch etwas groCere VVeite und starkere Muskulatur vom ziemlich

kurzen Darm gesondert. Appendices pyloricae fehlen oder sind nur

in geringer Zahl vorhanden. Das Relief der Darminnenflache bilden

gerade oder vvellig oder im Zickzack verlaufende Langsfalten, die

auch vielfach, meist am Beginn des Dunndarms oder im End-

darm zu einem Netzwerk untereinander verbunden sein sollen.

Fiir Bleunius pholis und Anarhichas lupus wird angegeben, dafi

die grobeu Falten am Rande ausgefranst sind. Bei Bl. lepidus
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sind sie am AnfaDg stark gekrauselt. Das vorwiegende Nahrungs-

mittel der Blenniidae sind ofiFenbar Muscheln, verschiedene Weich-

tiere, Wiirmer und Laich. Anarhichas und Zoarces viviparus er-

beuten auch Fische, der Seewolf vor allem auch Krustentiere.

Zickzackformige Schleimhautfalten durchziehen den Darm der

fleischfressenden Atherinidae.

Ganz eigenartige Verhaltnisse liegen bei den Mugilidae
vor. Die Darminnenflache zeigt nirgends Falten, sondern iiberall

feine, zottenartige Erhebungen. Diese sind lang am Beginn des

Darmes, ganz besonders von Mugil cephalus, und werden dann

immer niedriger, bis sie im Rectum als kurze, plumpe, kleine

Dornen sich darstellen. Der sehr muskelkraftige Magen tragt

einen Blindsack und zeichnet sich durch eine mit aufierordentlicb

dicker Muskelwand versehene Pars pylorica aus. Der sehr lange

Darm ist mit Appendices pyloricae versehen. Als Nahrung dienen

meist in Verwesuug begriiiene tierische und pflanzliche Stoffe, die

mit Schlamm und Sand vermischt aufgenommen werden.

Ein Netz von Schleimhautfalten mit vorwiegender Querrichtung

besitzt der nicht lange Darm einer Species der gefraCigen fleisch-

fressenden Gasterosteidae, die vorwiegend vora Laich und

der Brut anderer Fische leben, aber auch Blutegel und Schmetter-

linge angreifen sollen. Der Magen ist langlich-eiformig; Appen-

dices pyloricae sind vorhanden.

Bei einem Vertreter der Centriscidae wurdeu breite, im

Zickzack angeordnete Schleimhautpapillen beschrieben; sie sind

besonders ansehnlich am Beginn des langen Darmes und nehmen

gegen den After zu ab. Der Magen ist rudimentiir. Als Nahrung

dienen Muscheln und andere Weichtiere, vielleicht auch Fischlaich.

Die Mehrzahl der Lab rid en sind Fleischfresser. Sie leben

vorwiegend von Krebsen und Muscheln, deren harte Schalen sich

in Triimmern im Darm vorfinden, auch gelegentlich von Korallen,

"Wiirmern und Fischen. Der Magen ist nicht scharf vom Darm
gesondert, Appendices pyloricae fehlen. Die Lange des Darmes

wechselt, ist aber nirgends betrachtlich, abgesehen vielleicht von dem

pflanzenfressenden Scarus, dessen Darm zellenartige Erweiterungen

zeigen soil. Bei den meisten Labriden bildet die Schleimhaut ein ein-

faches oder haufiger ein mehr oder weniger vollstandiges doppeltes

Faltennetz. Die Hauptfalten sind meist krausenartig gefaltet, am
Bande mit Einschnitten versehen. Die dadurch entstehenden Pa-

pillen scheinen bei Crenilabren besonders ansehnlich zu sein. Sie

sind ansehnlich am Beginn des Darmes, besonders bei dem mit
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einem kurzen Darm versehenen Labr. festivus, und nehmen gegen

den After zu ab. Stellenweise verlaufen sie in der Langsrichtuug.

Einen sehr unregelmaCigen wellenformigen Verlauf haben die Fallen

bei Labr. viridis. Reine Langsfalteu sind bei Novacula, Zickzack-

falten bei Coricus besclirieben worden. Auch im hinteren Diinn-

dannabschnitt der Crenilabren ist das Falteuuetz durch Zickzack-

falten ersetzt.

Die Pomacentridae leben von kleinen Meerestieren, be-

sonders den Zoophyten der Korallenbauke. Die Innenflache ihres

kurzen Darmes soil kegelformige borstenartige Papillen tragen.

Appendices pyloricae sind vorhanden.

Unter den Chromidae kommt dem pflanzenfressenden

Chromis niloticus ein Magen mit weitera Blindsack und ein langer

Darm mit Aj)pendices pyloricae zu. Die Schleimhaut soil schwache

Langsfalten oder ein Faltennetz bilden.

Langsfalten finden sich auch bei den Cy clopteridae. Sie

sind mehr oder weniger geschlangelt, bei Lepadogaster auch durch

Seitenaste verbuuden. Der Magen hat einen Blindsack; der mit

Appendices pyloricae versehene Darm ist mafiig lang und eug.

Zur Nahrung dienen Kruster und Fische, bei Cyclopt. lumpus

auch Fischlaich, Mollusken und Quallen.

Sehr verschiedenartig sind die Befunde bei den Gadidae. Die

Darminneuflache soil glatt oder fast glatt sein bei Gadus morrhua,

Merlangus merlangus und Merl. pollachius. Der Magen dieser

Formen tragt einen meist kurzen Blindsack, der Darm ist mafiig

lang und mit Appendices pyloricae ausgestattet. Zur Nahrung dienen

Kruster, Wiirmer, Mollusken und Fische. Einen langen Blindsack

bildet der Magen von Merlucius merlucius, der Darm ist ziemlich

kurz und triigt Langsfalten. Diese sind am Beginn des Darmes

sehr hoch, eventuell auch am freien Rand gefranst und bilden ein

Netz, dessen weite Maschen ein feineres Netz enthalten. Im weiteren

Verlauf finden sich nur Zickzackfalten in der Langsrichtung und

endlich im Rectum wieder ein Doppelnetz. Merlucius nahrt sich

vorwiegend von Fischeu. Ein sehr engmaschiges, gleichmafiiges,

flaches Netz bilden die Schleirahautfalten bei Lota, Motella und

Phycis im Diinndarm, im Dickdarm dagegen Langsfalten. Diese

Fische besitzen einen Magen mit geringem Blindsack, einen ziem-

lich langen Darm und nahren sich wie die anderen Gadiden von

Krebsen, Plschlaich, Wurmern und kleinen Fischen.

Auch die Pleuronectiden sind Fleischfresser. Ihre Beute

werden Krebse, Muscheln, Wiirmer und Fische. Die Schleimhaut
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bildet meist zickzackforraig oder gerade verlaufende Langsfalten,

die am Beginn des Darmes starker ausgebildet, auch krausen-

formig gefaltet oder am freien Rand ausgefranst sind. Sie sind

am Anfang des Darmes auch netzformig verbunden. Bei Limanda

soil der hintere Abschnitt des Darmes eine glatte Inoenflache be-

sitzen. Bei Platessa platessa und Rhombus maximus wurden auch

zahlreiche, dicht gedrangte gefranste Plattchen im Dunndarm be-

schriebeD. Im Rectum von Rhombus sollen die Schleimhautfalten

lange zottenartige Auswuchse tragen. Form des Magens und Zahl

der Appendices scheinen sehr zu wechseln. Der Darm ist mittel-

lang bis lang.

Die Cyprinoiden kann man wohl als omnivor bezeichnen,

Sie ernahren sich von lebenden und abgestorbenen tierischen und

pflanzlichen Stotfen (Wiirmer, Insekten und deren Larven, Krebse,

Fische und deren Brut, auch Frosche und Mause, sowie frische

und verraoderte Pflanzen und Schlamm). Einzelne Formen (Aspius,

Barbus, Squalius, Idus) scheinen aber tierische, andere dagegen

(Blicca, Abramis) pflanziiche Nahrung zu bevorzugen. Der sehr

einfach gebaute Darm entbehrt eines gesonderten Magens und der

Appendices pyloricae. Er ist von mafiiger Lange. Soweit die

vorliegenden Angaben einen klaren Entscheid gestatten, ist mit

Ausnahme von Alburnus und Gobio die OberflachenvergroCerung

der Darmschleimhaut eine sehr betrachtliche. Fast iiberall finden

sich sehr hohe Falten, die dicht aneinander liegen und entweder

ganz unregelmaCig oder in Zickzacklinien, bald mehr quer, bald

deutlich in der Langsrichtung verlaufen. Meist stehen anscheinend.

diese hohen Falten durch kleinere Faltchen untereinander in Ver-

bindung und bilden so eine Art Netz. Gelegentlich (Scardinius,

Abramis) ist der freie Rand der Falten auch gezahnelt und krausen-

artig gefaltet. Ganz schwache Faltungen werden fiir Gobio und

Alburnus angegeben. Vollig eigenartig und isoliert steht das

gleichmaCige, durch sehr tiefe und enge Maschen ausgezeichnete

Faltennetz von Cyprinus carpio unter den Cypriniden da. Am
nachsten daran anzuschlieCen ist das Netz von Tinea tinea.

Unter den Cobitiden, deren Nahrungsmittel mit denen der

Cypriniden iibereinstimmen, ist der Darm kurz und an seiner

Innenfiache mit einem Netz von Falten versehen, das anfangs stark

ist, nach hinten schwach wird, oder auch verschwindet.

Der lange oder ziemlich lange Darm der auCerordentlich

gefrafiigen und alles Tierische angreifenden Characiniden soil

an seiner Innenfiache ganz oder fast ganz glatt sein. Appendices
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pyloricae sind vorhanden. Der Magen von Serrasalmo ist schlingen-

formig wie beim Lachs, der von Myletes dagegen mit einem groCen

Blindsack versehen.

Die Befunde bei Cypr inodontidae erscheinen noch nicht

geniigend geklart.

Im Darm der Siluridae treten oflenbar Langsfalten ganz

besonders in den Vordergrund. Diese sind am Beginu des Darmes

sehr hoch, am Rande gekrauselt und gefranst, geben auch Seiten-

aste ab. Nach hiuten zu werden sie immer einfacher. Zwischen

den Hauptlangsfalteu findet sich vielfach noch ein feines Netz.

Nur der Darm von Clarias anguillaris soil eine fast glatte Innen-

flache haben. Der Magen hat einen Blindsack, Appendices pyloricae

fehlen, der Darm ist von maCiger Lange oder sogar lang. Als

Nahrung dienen Fische, Krebse, Frosche, auch Vogel und Aas.

Die Clupeidae haben einen Magen mit Blindsack und einen

ziemlich kurzen, mit Appendices pyloricae versehenen Darm. Ihre

Nahrung bilden vorwiegend kleine Krebse, Mollusken und auCerdem

Fische und deren Brut. Die Innenflache des Darmes zeigt am
Beginn dichtstehende, zarte, wenig verastelte, gerade Langsfalten

resp. ist glatt (Clupea harengus). In der zweiten Halfte des

Darmkanals finden sich zahlreiche Querfalten.

Eine sehr starke OberflachenvergroCerung zeigt der kurze

Darm der Esocidae. Anscheinend handelt es sich um sehr hohe,

netzformig untereinander verbundene Schleimhautfalten, die dicht

aneinander liegen, meist keine bestimmte Richtung erkennen lassen

und am Beginn des Darmes durch tiefe Einschnitte in zotten-

ahnliche Fortsatze gespalten sind. Diese sind auch krausenartig

in sich gefaltet. Der Magen ist einfach, ohne Blindsack. Ap-

pendices pyloricae fehlen. Zur Nahrung dienen hauptsachlich

Fische, aber auch Amphibien und sogar Vogel und Sauger.

Der Darm der fleischfressenden Scombresocidae ist kurz.

Der Magen ist nicht gesondert vom Darm, und Pylorusanhange

fehlen. Das Schleimhautrelief soil nach einigen Angaben aus dicht

gedrangten, wellig oder im Zickzack verlaufenden Langsfalten be-

stehen, die am Beginn des Darmes sehr hoch und am Rande mit

Zotten besetzt sind. Bei Exocoetus volitans wurde am Beginn

des Darmes ein Faltennetz mit Zotten beobachtet, wahrend nach

hinten zu die Innenflache glatt war. Ich fand bei Belone ein sehr

engmaschiges Netz, von hohen Falten gebildet, die tiefe Grubchen

umschlieBen und am Rande zottenartige Anhange tragen. Die

Nahrung besteht aus kleinen Fischen, Krustern und Weichtieren.
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Die Innenflache des Darmes von 5 Species der Morrayridae

wurde glatt gefunden. Leider fehlen iiber diese anscheinend inter-

essante Gruppe iiahere Aagaben.

Bei Gonostoraa denudatum als eiuzigem Vertreter der S c o -

pelidae sollen Schleirahautfalten ein besonders reichlich aus-

gebildetes engraaschiges Netz darstellen.

Der Magen der Salmoniden ist schlingenformig , ohne

Blindsack, der Darm kurz, Appendices pyloricae sind in groCer

Zahl vorhanden. Die Darmschleimhaut zeigt ein verschiedenes

Relief in einera vorderen und liinteren Darmabschnitt. Am Begiun

finden sicli dichtsteliende, ziemlich niedrige Falten, die entweder

unregelniaCig oder schrag oder longitudinal verlaufen (Trutta salar)

Oder in der Mehrzahl der Falle eine quere Anordnung besitzen.

Verschiedeutlich wurde beobachtet, daC diese Falten ein weit-

maschiges Netzwerk bilden, in dessen Zwischenraunien auch noch

ein zweites feineres Netzwerk besteht. Der freie Rand der Haupt-

falten tragt ofters zottenartige Anhilnge (Trutta, Epitomynis). Der

zweite hintere Darmabschnitt ist stets ausgezeichnet durcli eine

groCere Zahl ansehnlicher, mehr oder weniger ringformiger Quer-

falten, iiber welche sich jedenfalls in manchen Fallen (Trutta fario,

Thymallus, Coregonus, Epitomynis) auch noch ein feines Doppel-

netz ausbreitet. Zur Nahrung der fleischfressenden Salmoniden

dieuen Wiirmer, Insekten, Kruster, MoUusken, auch Fischbrut,

Fische und selbst Amphibien.

Ammodytes tobianus als Vertreter der Ammodytidae zeigt

einen Magen mit Blindsack und einen kurzen Darm, in welchen

eine Appendix pylorica raiindet. Die Darmschleimhaut soil nach

widersprechenden Angaben lange Zotten oder mit Zotten versehene

Falten tragen. Die Beute des Sandaals sind Wiirmer, Krebse

und Fischbrut.

Unter den Ophidiidae fand ich bei Ophidium barbatum

ein schwaches Faltennetz mit Vorwiegen der Querfalten und An-

deutung(!n eiues Doppelnetzes. Der Magen bat einen Blindsack;

der Darm ist ziemlich lang und entbehrt der Pfortneranhange.

Als Nahrung dienen Krebse und kleine Fische,

Die Gymnotidae leben von allerhand Tieren, Krabben, In-

sekten, Fischen, Amphibien etc. Ihr Magen bildet einen Blind-

sack, der Darm ist mafiig lang, Appendices pyloricae sind vor-

handen. Das Relief besteht anscheinend aus einem sehr schwachen,

am Beginn kraftigeren Faltennetz.
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Bei Synibranchidae soil nur am Beginn des kurzen

Darmes ein scliwaches Faltennetz vorhanden, weiterbin die Innen-

fliiche glatt sein.

Die verschiedenen untersuchten Vertreter der Muraenidae
zeigen groBe UebereiDStimmung. Sie besitzen einen Magen mit

langeni Bliudsack und einen kurzen Darm obne Appendices py-

loricae. Die OberflixcbenvergroCerung der Scbleinihaut ist sebr

betriichtlich. Wir fiuden iiberall ein doppeltes Faltennetz. Die

Hauptfalten sind am Beginn des Darmes sehr hocb und verlaufen

mebr oder weniger gestreckt, in welligen oder Zickzacklinien longi-

tudinal. Nacb hinten zu werden die Faltungen schwacher, Bei

Muraena belena fanden sich im hinteren Diinndarmabschnitt nur

noch Langsfalten. Die Murilniden sind alle Fleischfresser. Sie

niihren sich vorwiegend von Krebsen, Mollusken und Fischen.

Bei dem einzigen Vertreter der Ophisuridae wurde ein

doppeltes Faltennetz ahnlicb dem von Anguilla beobachtet.

Die Befunde bei den Sklerodermidae sind nicht ganz klar-

gestellt und ziemlich abweichend. Balistes nahrt sich von Korallen

und Muschelfleisch, vielleicht auch von Tangen. Seine Darminnen-

fliiche ist von Falten bedeckt, die am Rande gekrauselt und viel-

fach ausgeschnitten oder, nach anderer Darstellung, glatt sind. In

beschrankter Ausdehnung sollen auch Zotten vorkommen. Mona-

canthus scheint sich in gleicher Weise zu ernahren, seine Darm-

schleimhaut bildet Langsfalten. Ostracion lebt von Krebsen und

Weichtieren und tragi auf der Darminnenflache kleine wellige Falten.

Auch unter den Gymnodontidae sind die Befunde keines-

wegs einheitlich. Die Tetrodon-Arten nahren sich von Korallen

und hartschaligen Krebsen und Mollusken. Ihr Darm ist kurz

und tragt bei Tetr. hispidus ziemlich starke Langsfalten, bei Tetr.

testudinarius in Langsreihen angeordnete Zotten. Grobe und ver-

astelte komplizierte Zottenbildungen, am Ende des Darmes mit

einem Faltennetz kombiniert, wurden in dem relativ langen Darm
von Orthagoriscus mola beobachtet. Dieser Fisch scheint sich von

kleiuen pelagischen Krustentieren oder Meerpflanzen zu ernahren.

Unter den Lophobranchiern fand sich ein einfacher,

kurzer Darmkanal, an welchem ein gesonderter Magen und Ap-

pendices pyloricae fehlen. Die Schleimhaut bildet schwache,

wellige, verastelte Langsfalten. Zur Nahrung dienen junge Krebse,

Weichtierchen und Wurmer.

Diese Zusamraenstellung zeigt, daB bei Knochenfischen in sehr

verschiedenem Umfang eine VergroCerung der Darminnenflache

Bd. XLIII. N. F. XXXVI. 34
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durch Erhebung der Schleimhaut in Form von Fallen oder Zotten

zu stande kommt. Bei einer ganzen Reihe von Arten ist die

Darminnenflache als glatt oder fast ganz glatt beschrieben worden.

Unter den von mir untersuchten Fischen befand sich kein Beispiel

fiir dies Verhalten der Darmschleimhaut. Es fiudet sich otfenbar

unter den verschiedensten Verhaltnissen, Eine glatte Darminnen-

flache wurde beobachtet bei Pagrus spinifer, Lethrinus bungus,

Holocentrum, Echeneis remora, Cottus gobio, Gadus morrhua,

Merlangus merlangus und pollachius, den Characiuidae und Mormy-
ridae, also Vertretern der verschiedensten Familien und Ordnungen.

Alle stimmen insofern uberein, als sie Fleischfresser sind, aber in

sehr verschiedener Weise. Die einen (Pagrus, Echeneis) leben von

hartschaligen Krustern und Weichtieren, die anderen (Gadidae,

Characinidae) sind sehr gefraCige Raubfische, die auch Fische er-

beuten. Die meisten haben einen Darm von maUiger Liinge; die

glatte Beschaffenheit der Innenflache findet sich aber ebensowohl

bei kurzem (Echeneis remora, Cottus gobio) wie bei langem (Chara-

cinidae) Darm.

Ganz auCerordentlich verbreitet sind Erhebungen der Schleim-

haut in Form von Falten. Diese konnen isoliert verlaufen oder

untereinander zu einem Netzwerk verbunden sein. Selten sind sie

durch die ganze Lange des Darmes gleichmaCig entfaltet, sondern

gewohnlich am Beginn starker, werden dann nach hinten schwacher

oder verschwinden auch ganz (Limanda limanda, Exocoetus voli-

tans, Symbranchus) und treten haufig im Rectum wieder verstarkt

hervor. Bei den Falten tritt gewohnlich die longitudinale als die

Hauptrichtuug hervor, in wenigen Fallen auch die transversale.

Nur selten ist der Verlauf eiu gerader, meist in welligen oder

Zickzacklinien. An meinem Material fand ich niemals im ganzen

Darm isoliert verlaufende Langsfalten, sondern ich fand solche

nur im weiteren Verlauf des Dunndarms als Fortsetzung eines

Netzes von Falten, dessen Queranastomosen verschwinden (Mer-

lucius merl.). Doch sind solche reineu Langs- resp. Zickzack-

falten verschiedentlich beschrieben worden (Squamipinnes, Synan-

ceia verrucosa, Pegasidae, Gobiidae, Atherinidae, Labridae, Chro-

midae, Pleuronectidae, Siluridae, Scombresocidae, Tetrodon, Lopho-

branchii). Darunter finden sich Formen mit kurzem (Lopho-

branchii) wie mit langem (Chromidae) Darm; neben zahlreichen

Fleischfressern, die sich teils von kleinen weichen Seetieren (Squami-

pinnes), teils von Krustern und Fischen (Cyclopteridae, Pleuro-

nectidae, Siluridae) ernahren, auch Pflanzenfresser (Labridae,
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Chromidae). Solche isoliert verlaufenden Falten sind wohl meist,

wenn nicht immer, von geringer Hohe. Sind die Fallen starker

ausgepragt, wie das meist am Beginn des Darmes der Fall ist,

so besitzen sie kleinere Seiteuaste und diese konnen unter-

einander in Verbindung treten, so daC ein Netzwerk entsteht mit

ziemlich weiten, rautenformigen oder rundlich-polygonalen und
unregelmaKigen Maschen. Ein solches Netzwerk kann am Beginn

des Darmes bestehen, wahrend im weiteren Verlauf die Anasto-

mosen verschwinden und nur die isolierten Hauptfalten iibrig

bleiben (Squamipinnes, Crenilabren, Gobiidae, Blenniidae). AuBer-

ordentlich verbreitet ist ein Netz von Falten durch den ganzen

Darm hindurch. Es findet sich in sehr verschiedener Aus-

bildung, die einerseits die Hohe der Falten, andererseits die

Weite der Maschenraume betrifft. Ein niedriges Faltennetz mit

relativ weiten Maschen zeigt der ziemlich kurze Darm von

Serranus und Scomber, sowie der mittellange Darm der Batra-

chidae, Lophiidae, mancher Cottidae und der Ophidiidae. Bei

letzteren tritt eine quere Anordnung der Falten hervor, wah-

rend sonst die Langsrichtung tiberwiegt, soweit iiberhaupt eine

bestimmte Richtung zu erkennen ist. Alle diese Formen sind

Fleischfresser , die sich von Wiirmern und Insekten, Fischen,

Krebsen und Welchtieren aller Art ernahren. Ein recht enges

und feines, ziemlich gleichmaBiges Netz kommt ebenfalls unter

sehr verschiedenen Verhaltnissen vor. Es fand sich bei Mullidae

und Pagellus centrodontus, die vorwiegend von Weichtieren und

Krebsen leben, sowie bei einer Gruppe von Gadiden (Lota, Mo-

tella, Phycis), die neben kleineren Wassertieren auch Fische er-

beuten. Auch bei den Scopelidae soil es sehr reichlich entwickelt

sein. Sehr haufig beobachteten wir die Kombination eines starken

mit einem schwachen zu einem Doppelnetz, das sich durch den

ganzen Darm hindurch erstrecken kann, oder auch auf den An-

fang nur sich beschrankt und dann in ein einfaches engeres oder

weiteres Netz sich fortsetzt. In besonders reichlicher Ausbildung

findet sich dies Doppelnetz im kurzen Darm der Muraniden, deren

Nahrung aus Krebsen, Mollusken und Fischen besteht, in ahnlicher

Weise im kurzen Darm von Zeus, der von Tinteufischen und

Fischen lebt. Es zeichnet in etwas anderer Form auch den mittel-

langen Darm von Chrysophrys aurata, wie den langen Darm von

Box aus. Letztere Gattung gilt allgemein als Pflanzenfresser,

wahrend erstere Form hauptsachlich Muscheln erbeutet, deren

Schalen jedoch nicht mitverschluckt werdeu. Ferner findet es sich

34*
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bei manchen fleischfressenden Labriden und Perciden. Schwacher

ist das Doppelnetz ausgebildet bei deu Trachiniden und manchen

Cottiden. Dereu Darm ist von mittlerer Lange. Sie nahren sich

von Krustern, Fisclien und Weiclitieren.

Haufig kommt an den stark hervortretenden Schleimhautfalten

noch eine weitere VergroCerung der Oberflache dadurch zu stande,

daC die Falten in sich krausenformig gefaltet oder auch an ihrem

freien Rande nicht glatt, sonderu mit Einschnitten versehen und

dadurch gezahnelt oder mit zottenartigen Anhaugen versehen sind.

Beispiele fiir solches Verhalten zeigt uns der sehr verschieden

lange Darm bei Chrysophrys, Lucioperca, Box, Merlucius und

einzelnen Vertretern der Gobiidae, Blenniidae, Labridae, Pleuro-

nectidae, Siluridae, Esocidae, Scombresocidae. Es finden sich

daruuter neben Fleischfressern mit den mannigfaltigsten An-

spriichen auch Pflanzenfresser. Besondere Erwahnung verdient das

Schleimhautrelief von Belone, das aus einem sehr engen Netz mit

tiefen, bienenvvabengleichen Maschenraumen mit zottenahnhchen

Anhangen am Rand der Netzfalten besteht. Die Nahrung besteht

vorwiegend aus Fischen. Ein ahuliches Verhalten, das durch die

eigenartige Form der Kiefer eine gewisse Erganzung findet, ist

mir nicht bekannt geworden.

Diese Befunde leiten hinuber zu denjenigen Formen , bei

welchen zottenartige Bildungen direkt von der im ubrigen glatten

Darmschleimhaut entspringen. Ein derartiges Verhalten ist mehr-

fach beschrieben worden und zwar bei Vertretern der verschiedensten

Familien. Als solche sind aufzufuhren die Sarginae, Pristipoma,

Echeneis naucrates, Synanceia horrida, Teuthidae, Mugilidae, Cen-

triscidae, Pomacentridae, Ammodytidae, Balistes, Tetrodon testu-

dinarius und Orthagoriscus mola. Bald ist von Papillen, bald von

kegelformigen Zotten oder nur einfach von Zotten die Rede. Ich

selbst untersuchte nur die Mugilidae und fand hier teilweise lange,

teilweise kiirzere fadenformige Anhange und gegeu das Ende des

Darmes kurze, plumpe Papillen. Der Darmkanal ist bald kurz

(Pomacentridae, Ammodytidae), bald lang (Echeneis, Teuthidae,

Mugilidae, Centriscidae). Die Nahrung der mit Zotten versehenen

Knochenfische ist auCerordentlich verschieden. Pflanzenfresser sind

die Teuthidae, von hartschaligen Weichtieren und Krustern leben

die Sarginae, von kleinen Meerestieren uud Zoophyten die Pomacen-

tridae, andere von Wiirmern, Mollusken, Krustern, Fischen und

deren Brut und Tangen. Bei Orthagoriscus mola, der von kleinen

pelagischen Tiereu und Pflanzen lebt, sollen die groben Zotten
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verastelt sein. Ganz eigenartige Verhaltnisse liegen wohl bei den

Mugilidae vor, wie aus der besonderen Gestaltung ihres Mundes

und Schlundes, sowie des Magens hervorgeht. Sie nahren sich

von verwesenden tierischen und pflanzlichen Stotfen, die sie ver-

mischt mit Schlamm und Sand in sich aufnehmen. In dieser

Ernahrungsweise zeigen sie eine gewisse Annaherung an die Cy-

priniden.

AnschlieBend an diese kurze Uebersicht der Haupttypen ver-

dienen noch einige Befunde eine gesonderte Besprechung, Durch

eine besonders reiche und eigenartige Faltenbildung zeichnen sich

die Cypriniden aus. Die Falten sind hier, wenigstens am Anfang

des Darmes, sehr hoch und liegen sehr dicht beieinander. Die

Ernahrung der Cypriniden ist eine so vielseitige, omnivore, wie

wohl in keiner anderen Gruppe der Teleostier. In der Anordnung

der Schleimhautfalten zeigen die einzelnen Gattungen mannigfache

Unterschiede. Sie bilden ein gleichmaCiges , anfangs sehr tiefe,

enge Griibchen einschlieBendes Netz bei Cyprinus carpio. Am
nachsten schlieBt sich daran noch der Befund bei Tinea tinea

an. Diese beiden Formen nahren sich von Wurmern, Insekten-

larven , vermoderten Tieren und Pflanzen und nehmen auch

Schlamm auf. Deutlich davon unterschieden sind die hohen, dicht

aneinander liegenden und gelegentlich durch kleine Anastomosen

verbundenen Falten zahlreicher anderer Cypriniden. Sie verlaufen

teils unregelmaCig, teils quer, teils langs. Es laCt sich aber

kein durchgreifender Unterschied nachweisen zwischen denjenigen

Formen, welche wie Aspius, Barbus, Squalius und Idus vor-

wiegend von tierischen und wie Blicca, Abramis und Chondro-

stoma vorwiegend von pflanzlichen Stofifen sich ernahren. Geringe

Faltungen bestehen nur bei Gobio und Alburnus, die von

Wurmern, Fischbrut, faulendem Fleisch und Pflanzen, resp. von

Insekten leben. Bei alien fehlt ein vom Darm scharf gesonderter

Magen , eine Eigentumlichkeit , die sie mit mancherlei anderen

Fischen teilen.

Eine andere Eigentumlichkeit zeichnet die Clupeiden und Sal-

moniden in gleicher Weise aus. Es sind das zablreiche, dicht-

stehende, mehr oder weniger ringformige Querfalten im hinteren

Teil des Darmes. Diese sind bei manchen Salmoniden kombiniert

mit einem doppelten Faltennetz. Der erste Darmabschnitt zeigt

bei den Clupeiden dichtstehende zarte Langsfalten, bei den Sal-

moniden ebenfalls dichtstehende, nicht hohe Falten, die meist quer

verlaufen, eventuell mit einem Doppelnetz kombiniert und am
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Rand mit Zotten besetzt sind. Bei beiden Familien ist die Lange
des Darmes gering, die Ernahrung aber ziemlich verscbieden. Die

Clupeiden leben von kleinen Krebsen und Fischen, sowie deren

Brut, die Salmoniden von Wurmern, Insekten, Kmstern, MolluskeD,

Fischbrut, Fiscben und aucb Ampbibien,

Die vorstebenden Ausfubruugeu baben gezeigt, daC dasselbe

Relief der Darmscbleimbaut bei verscbiedener Lange des Darm-
kauals und sebr verscbiedener Ernabrungsweise vorkommen kann.

Nicbt viel erfolgreicher ist ein Versucb, von der Ernabrungsweise

ausgebend das Darmrelief festzustellen. Die groGe Mebrzabl der

Knocbenfiscbe sind Fleischfresser. DaC die omnivoren Cypriniden

in gewisser Weise durch die Anordnung der Scbleimbautfalten sich

auszeicbnen, baben wir bereits geseben. Stellen wir nur diejeuigen

Formen zusammen, die als reine Pflanzenfresser gelten, so er-

fabren wir folgendes: Box bat ein doppeltes Netz von Scbleim-

bautfalten abnlicb den Percidae. Die Hauptfalten verlaufen longi-

tudinal; sie sind am Anfang sebr bocb, krausenartig gefaltet und

mit papillenartigen Fortsatzen am freien Rand verseben. Der

Darm ist lang. Der ebenfalls lange Darm der Teutbidae wird als

leicbt gezottet bezeicbnet. Bei den Cbromidae soil der lange

Darm scbwacbe Langsfalten oder ein Netz von Falteu tragen. Die

Befunde sind also nur insofern einbeitlicb, als wir bei alien

berbivoren Fischen einen langeu Darmkanal konstatieren konnen.

Das Darmrelief dagegen zeigt sebr abweicbende Befunde, die

iibrigens aucb in gleicher Weise bei carnivoren Knocbenfischen

vorkommen.

Auf Grund dieser Erfahrungen miissen wir die in der Ein-

leitung aufgestellte Frage, ob sich Beziebungeu zwiscben dem
Diinndarmrelief und der Ernabrungsweise bei Knocbenfiscben fest-

stellen lassen, vorerst verneinen. GewiC werden solcbe Beziehungen

besteben. Zu deren Erkenutnis bedarf es aber nocb weiter aus-

gedebnter Untersuchuugen , die die gesamten iiberaus mannigfal-

tigen Verbaltnisse des Darmkanals und die noch sebr unvoll-

kommen bekannten Vorgange bei der Verarbeitung der Nabrung

durcb die Verdauungsorgane der Knocbenfiscbe beriicksicbtigeu.

Dringend wiinschenswerte Vorarbeiten dazu sind eine Revision und

Klarung zahlreicber widersprecbeuder und uuklarer Angaben, die

mogbcbst mit Abbildungen zu belegen sind, und eine Priifuug, wie

weit das bisber beobachtete und beschriebene Darmrelief bei jeder

Art konstant oder vom Alter, Jahreszeit und Funktionszustand ab-

hangig ist.
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Uebersicht der hier besprochenenTeleostier-Arten.

Die mit einem * versehenen Arten wurden von mir untersucht.

Das Danurelief der mit ** versehenen Arten war in der mir zu-

ganglichen Literatur bisher nicht beschrieben.

A. Chorignathi.

a) A.canthopterygii.

Seite

. Percidae.
*1 Perca fluviatilis 420
2 Lucioperca (Perca) lucio-

perca 421

3 Aspro apron 422
4 Acerina (Perca) cernua 422

*5 Labrax (Dicentrarchus)

lupus 422
6 Serranus scriba 423
7 Serranus bepatus 423

**8 Serranus cabrilla 423

II. M a e n i d a e.

9 Smaris vulgaris

III. Squamipinnes.
10 Pomacantbus
11 Chaetodon ciliaris

12 Chaetodon arcuatus

13 Chaetodon triostegus

14 Chaetodon ephippium

IV. Mullidae.

15 Mullus surmuletus
*16 Mullus barbatus

424

424
425
425
425
425

425
425

Ya. Sparidae, Sarginae.

17 Sargus annularis 426
18 Charax puntazzo 426

Yb. Sp aridae , Pagrinae.

19 Pagellus bogaraveo 427
20 Pagellus centrodontus 427
21 Pagellus (Sparus) spinifer 427
22 Lethriuus bungus 427

**23 Chrysophr3's aurata 427

Seite

Yc. Sparidae, Cantha-
rinae.

**24 Box salpa 428
**25 Box boops 429

VI. Berycidae.
26 Holocentrus (Holocen-

trum?) sogo 431

YII. Sciaenidae.

27 Pristipoma 431
28 Lobotes 431
29 Umbrina cirrhosa 431
30 Sciaena 431
31 Corviua nigra 432

YIII. Scombridae,
*32 Scomber scomber 432
*33 Zeus faber 433
34 Brama Rayi 434
35 Stromateus fiatola 435
36 Xiphias gladius 435
37 Echeneis naucrates 435
38 Echeneis remora 436

IX. Trachinidae.
*39 Uranoscopus scaber 436
*40 Trachinus draco 438

X. Batrachidae.
41 Batrachus tau 439
42 Batrachus grunniens 439

XI. Lophiidae.
43 Lophius piscatorius 440

**44 Lophius budegassa 440
45 Malthe 441
46 Chironectes 441

Xn. Cottidae.

*47 Peristedion cataphractum 441
*48 Trigla lyra 442
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Seite

105 Flesus (Pleuronectes)

passer 468
106 Solea solea 468
107 Pleuronectes iiasutus 469
108 Pleuronectes luscus 469
109 Rhombus maximus (acu-

leatus) 469

IV. Cyprinidae.
*110 Cyprinus carpio 470
111 Cyprinus chrysoprasius 472
112 Cyprinus niloticus 472
113 Carassius carassius 472

*114 Barbus barbus 473
115 Gobio gobio 474

*116 Tinea tinea 474
117 Leuciscus rutilus 475
118 Scardinius erythr-

ophthalmus 476
119 Idus idus 476

*120 Squalius cephalus 476
121 Squalius leuciscus 477
122 Chondrostoma nasus 478
123 Blicca bjorkna (Abra-

mis blicca) 478
124 Abramis brama 478

*125 Abramis vimba 479
*126 Aspius aspius 480
127 Alburnus alburnus 480

V. Cobitidae.

1 28 Misgurnus (Cobitis) fos-

silis 481
129 Nemachilus barbatulus

(Cobitis barbat.) 481

VI. Characinidae.
130 Serrasalmo (Salmo

rhombus) 481
131 Myletes 482

VII. Cyprinodontidae.
132 Anableps tetrophthal-

mus 481

Vni. Siluridae.

133 Silurus glanis 482
134 Silurus clarias 483

Seite

135 Clarias (Heterobran-

chus) anguillaris 483
136 Clarias melanoderma 484
137 Bagrus (Silurus) bayad 484
138 Bagrus spec. 484
139 Arius (Silurus) Herz-

bergii 484
140 Callichthys spec. 484

IX. Clupeidae.

141 Clupea harengus 484
142 Alosa sardina (Clupea

pilchardus) 485
143 Alosa vulgaris (Clupea

alosa) 485

X. Esocidae.
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Seite

XV. Ammodytidae.
162 Ammodytes tobianus 496

XVI. Ophidiidae.

*i63 Ophidium barbatum 497

XVII. Grymnotidae.

164 Gymnotus electricus 498
165 Carapus brachyurus 498

XVIII. Symbranchidae.
166 Symbranclius 498

XIX. Muraenidae.
*167 Anguilla anguilla 499
*168 Conger conger 500
*169 Conger niger 501
*170 Muraena helena 502

XX. Ophisuridae.
171 Opliisurus serpens 503

B. Plectoffnathi.

Seite

I. Sklerodermidae.
172 Balistes 503
173 Monacanthus (Balistes

penicilligerus) 504
174 Ostracion 504

II. Gymnodontidae.
175 Tetrodon hispidus 504
176 Tetrodon testudinarius 505
177 Orthagoriscus (Tetr-

odon) mola 505

C. Lopholbraiicliii.

178 Syngnathus acus (pela-

gicus, variegatus)

179 Syngnathus argentosus

(Siphonostoma argen-

tatum ?)

506

507
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LiteraturTerzeiclinis.

Die mit eiuem * verselienen Werke waren leider dem Verf.

nicht zugauglich.

1904 BoHMB, Richard, Ueber den Intestinaltractus von Clarias

melanoderma Bleeker. Philos. Inaug.-Diss. Bern. 40 pp., 3 Taf.

1892 Brehms Tierleben, 3. Aufl., herausgegeb. von Pbchuel-Losche,
Fische.

1905 BujARD, Eugene, Villosites intestinales. C. R. Assoc, anat.

7. sess. Geneve, p. 128—129.
1905 — Sur les villosites intestinales. Bibliogr. anat., T. XIV,

p. 236—242, 10 Fig.

1906 — Sur les villosites intestinales. Quelques types chez les

oiseaux. C. R. Assoc, anat. 8. sess. Bordeaux, p. 128— 132,

4 Fig.

1889 Carus, J. Victor, Prodromus Faunae Mediterraneae, Vol. II.

*1787 Cavolini, Memoria sulla generazione dei Pesci e dei Granchi,

p. 16, zit. nach Milne-Edwards, 1860, p. 401.

*1792 — Abhandlung iiber die Erzeugung der Fische und Krebse.

Aus dem Ital. (p. 14 im Darm von Scorpaena porcus, dem
Drachenbars, keine Zotten. Zit. nach Rudolphi, 1802, p. 77.)

1810 Cdvier, Georges, Vorlesungen iiber vergleichende Anatomie.

Uebers. von J. F. Meckel, Teil III, Verdauungsorgane.

1835 — Le9ons d'anatomie comparee. Rec. et publ. par. G. L.

Ddvernoy, T. IV, P. II.

*1828—48 CuviER et Valenciennes, Histoire naturelle des poissons.

1877 Edinger, Ludwig, Ueber die Schleimliaut des Fischdarmes,

nebst Bemerkungen zur Phylogenese der Driisen des Darm-
rohres. Arch. mikr. Anat., Bd. XIII, p. 651—692, 2 Taf.

1866 Griaim, John David, Ein Beitrag zur Anatomie des Darmes.

Med. Inaug.-Diss. Dorpat. 47 pp., 3 Taf.

1886 GtJNTHER, Albert C. L. G., Handbuch der Ichthyologie.

Uebers. von Gustav v. Hayek.
1898 GuLLAND, Lovell G., The minute structure of the digestive
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Erlauteruiiff zu den Tafeln XVI-XVIII.'8

Die Abbildungen wurden von den Herren A. und E, Giltsch
in der Weise bergestellt, daC von den Originalpraparaten durcbweg
in 5-facber Vergrofierung pbotograpbiscbe Aufnabmen gemacbt und
Kopien auf Bromsilberpapier mit groCer Sorgfalt und Geduld re-

toucbiert wurden, um eine moglicbst plastiscbe Wirkung zu er-

zielen. Diese Bilder sind bier unter Reduktion auf V7 durcb
Autotypieverfabren wiedergegeben. Samtlicbe Figuren sind in der

Weise untereinander parallel angeordnet, daU die Hohe der Tafel

der Langsricbtung des Darmes, die Breite der Tafel der Quer-
ricbtung des Darmes entspricbt. Die Abbildungen sind nicht

fortlaufend numeriert, sondern die den Speciesnamen beigefligten

Zablen entsprecben der fortlaufenden Numerierung in der Abband-
lung selbst.



ZeUschrift fiir Nalwwissemehafl , Bd. XLIII, N. F. XXXVJ. Tafel XVI.

1. Perca fluviatilis. Dunn-
darm, Anfang.

Labras lupus. Enddarm. 16. MuUus barbatus.

DuDndarni, Anlang.
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JenaUche Zeitschrift fiir Naluruimenscltaft, Bd. XLIll, N. F. XXXVl

101. Phycis mediterraneus.
Diinndarm, Mitte.

Tafel XVII.

^^H^^^iii

110. Cyprinus carpio. Anfang.

74. Miigil eephiilu.'i. Diinnrlarm, -Anfang.

97 b. Merlucius merlucius. Diinndarm,
Mitte.

110. Cyprimis carpio. Ende.

74. .Miigil eephalus. Enddarin.

07 b. Merlucius merlucius.

Enddarm.

114. Barbus barbua. Anfang.

Verlag von OnstaT Fischer in Jena.





Jenaischc Zeitschrift fiir Naliirimsscnschafl, Bd. XLIII. N. F. XXX VI Tafrl XVIII.

116. Tinea tinea. Mitte. 125. Abramis vimba. Anfans 126. Aspius aspius. .\nfang. 163. Ophidium barbatuni. Dunndarm, Anfang.

144a. Eso.x lueius. Dunndarm, Anfang. 144b. Esnx lueius. Diinndarm, Anfang.
1441.. E.'ox lueins. Diirjndarn], .Mitte. 170. .'\hirafMii li.lrna. riiuin^larm. MittP

147. Belone vulgaris. DiiiiiKlarni, Anfang. ],-,; Xrviit:i farin. Hintrr
Appendices pyloricac.

167. Anguilla anguilla.
Diinnrlarm, Ende. Diinndarm, Anfang.

156. Trutta fariu. linddarni.

Eggeling. Verlag von Giistav Fischer in Jnna.


