
II. Yortrage. 

| I* Professor Dr. & Schwendener in Tfibingen sprach 
gw* Lehre von der Blattstellnng Folgendes: 
i Die Mittheilungen, die ich Ilmen heute zu mac hen beabsich- 
Yige, beziehen sich anf die Theorie der Blafctstellungen. Und 
2war geht die Tendenz meiner Darlegung, wie ich zum Yoraus 

peemerken will, daliin, die bisherige Auffassung der Blattstellungs- 
Iperhaltnisse als natnrwidrig und somit als onrichtig hinzustellen 
|end dafiir eiue ueue Theorie als Ersatz zn bieien, welche, wie 
pprit glaube, mit der Nafcur besser im Einklang steht. Za diesem 
fl&hufe beginne ich damit, an der Hand beliebig gewahlter Bei- 
^piele die thatsachlichen Stellungsverhaltnisse zu veranschauliehen 

|®nd die darauf basirte Spiraltheorie zn erlautem. 
Betrachten wir einen gewohulichen Tannzapfen, so kann 

P®8 weht entgehen, dass die einzelnen Schuppen sich in schiefe 
Linien ordnen, von denen die einen als rechtslaufige, die andern 

linkslaufige Schraubenlinien zu bezeichnen sind. Zahlen wir 
|diese Schraubenlinien ab, so erhalten wir beispielsweise 5 nach 
der anen and 8 naeh der andern Seite; es sind im vorliegenden 
Palle diejenigen Reiben, welche sich nngefahf rechtwinklig kreu- 

gf*° and eben darnm am augenfalligsten hervortrcten. Greifen 
j/wir jetzt nach einem andern, etwas grossem Zapfen, so begegnen 

ahnlichen Schragzeilen, von denen die einen zu 8, die andern 
20 13 neben einauder verlaufen, nnd setzen wir diese Beobach- 
Ynngen an den Bluthenstanden der Compositen, Dipsaceen u. s. w. 

Wk ... 



icb viel hobere Coordinationszablen; 

5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 etc. 
Die Glieder dieser Eeibe stehen in einer merkwiirdige* J 

Beziehung zu einander: jedes folgende Glied ist gleich der Somme ) 
der beiden vorhergehenden. Dies gestattet uns, die Reihe nach | 
vorwarts ond ruckwarts zo vervollstandigen, ohne erst nach den 
entsprecbenden Beispielen sochen zu mussen. Als vorderste 
Glieder ergeben sich hiernach die Zahlen 1, 2, 3. Diese niedera 
Ziffern sind insbesondere an vegetativen Trieben, so z. B. an 
den Stammcheu von Sedum, den Laubzweigen der Eadelliolzer i 
etc. yertreten; man kann bier in vielen Fallen direct beobachtenr ; 
dass die snccessiven Blatter sich in eine eiuzige Scbraubenliniej 
ordnen, auf tvelcher die Abstande von Blatt zu Blatt unter sich 
gleich sind. Each botapiscber Terminologie heisst diese Linie 
Grundspirale oder Grnndwendel; mau kSnnte sie auch Einer- j 
zeile nennen, im Gegensatz zn den Funfer-, Achter-, Dreizehner- 
zeilen etc., wie wir sie bei den Tannzapfen und Compositcnkopfen j 
wahrnehmen. 

Es lasst sich hbrigens zeigen, dass anch bei gedrangter 
Blattstellung, welche nur die hoheren Sohragzeilen zur Geltung 
kommen lasst, doch stets eine Grundspirale in dem eben be- 
zeichneten Sinne constrnirbar ist, d. b. eine Scbraubenlinie, welche 
sammtliche Blatter in sich anfnimmt. Diese Thatsache fuhrte , 
die Begrunder der heute noch berrechenden Blattetellungstheor»>' 
zur Annahme eines scbranbenlinigen Entwicblungsganges der 
Pftanze. In ibren Angen war die Grundspirale nicht etwa bloss 
eine geometrisch abgeleitete Linie; sie war vielmehr der Aus- 
druck der pflanzlicben Bildungsthatigkeit selbst, deren wendel 
treppenartiges Fortschreiten iu der Stamraspitze vorausgesetzt 
worde. Ja, man glanbte sogar gefunden zu haben, dass dies® 
Fortschreiten von Blatt zu Blatt auf dem lan gen Weg, 
uiu den grossern Theil des Siammes herum, stattfinde. 

Ebenso leicht, wie die Grundspirale selbst, lasst sich a 
die Grdsse des Weges bestimmen, den man auf der Grundspir e 
zurucklegen mass, um von einem Blatt zum nachstfolgendeu & 
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lebe > Quallen II. Professor Dr. Eimer zeigt einige 
(Cyanea capUlata) aus der Ostsee (Kiel) tor. 

Nacb terschiedenen tergebliehen Versucheu ist es gelungen, ■ 
rliese zarten Thiere in beliebigen Sendungen lebend nach Tabingea J 
kommen zu lassen. Glaser, welche etwa drei Liter Seewasser ^ 
halten, werden zu etwa zwei Dritteln damit geffillt nud nachdem | 
ein massig grosses oder zwei kleine Thiere hineingethan wordea, 1 
gut verschlossen auf die Post gegeben. Die in dern Glase mit 
eingeschlossene Luft kommt durch das Schutteln auf der BeisM 
mit alien Tkeilen des Wassers in Beruhrung, so dass (lie Thiere ,j 
unterwegs ausgiebig genug zu atbmen im Stande sind. - Es 
ist leicht und lohnend, sich auf diese Art durch Bezug ter- J 
schiedener For men ton Seetbieren und einiger weniger See- 
pflanzen (Ulten) Seewasseraquarien anzulegen, die, wenn sie 
einmal im Gleicligewicht sind, einer Pflege kaum noch bedurfen. 

Derselbe spricht ferner: 
2) Ueber das Yariiren einiger Thierarten. J| 

Es ist eine der Hauptaufgaben der heutigen Zoologie, 
Ursachen des Variirens der Thierarten zu ergrunden. ^ahr® 
tiele der jetzt lebenden Foraen kaum abzuandern scheinen, zeig® 
andere in ganz ausserordentlichem Masse Yerschiedenhe 
Gros&e, Form, Zeichnung und Farbe. Diese gegenwartig m F 
Yariationsperiode sich befindeuden Arten sind es, welche 
Aufmerksamkeit tor Allem in Anspruch nehmen und enter * 
sind wieder die Farbenvarietaten die auffallendsteu. 
Weten diese Farbentarietaten auch den lohnendsten Stoff, 
Losung der gestellten Frage naher zu kommen. 

Der Yortragende gibt Beispiele ton Arten, seiche 
wirtig so ausserordentlicb tariiren, dass sie kaum ^ 
wrerden konnen. Insbesondere gelioren hieher terschieden^ ^ 
lusken. Die Farbenabanderuugen sind unter diesen mit 
failendsten bei Arion empiricorum, welches Tiber orangey 
liegelroth, rehbraun, dnnkelbraun bis schwarz vorkommt, ** ^ 
torgelegten Exemplare zeigen. Dabei ist auffallend, 
*ine Yarietat entweder ausschliesslicb in ei bestimmte^ 



fciete findet oder dass die yerschiedensten Yarietaten an eioein 
wrf demselben Orte vorkommen konnen. Der erstere Fall ist 
▼eitaus der haufigste; fur den zweiten ist wieder bemerkens- 
Tferth, dass entweder alle Uebergange zwischen den einzelnen 
Yarietaten vorkommen konnen oder, was sehr oft beobachtet wird, 
dass die Uebergange vollkommen fehlen — als ob die einzelnen 
Yarietaten sich von einander getrennt halten, niekt mit einander 
tnisclien wurden. Die Ursaclie der dnnklen Farbnng ist in der 
Fenchtigkeit gesucbt worden (Leydig). Eine grosse Bedentnng 
scheint dem Vortragenden ancb die Hohe fiber dem Meere zu haben, 
in welcher die Thiere vorkommen. In hoheren Lagen fand er 

fast immer donkler, so traf er aaf verschiedenen Hfihen des 
Sckwarzwaldes nnd der Alb nor eine ganz dunkle Basse. Zu- 
▼eilen war bei thalabwarts gerichteter Wanderung ganz ansser- 
«rdentlieb schon zu sehen, wie die Thiere um so heller warden, 

pMefer die Lage ihres Wohnsitzes war. Ein hervorragendes 
Beispiel dieser Art bot u. A. der Abstieg von der Hohe fiber 

Gfitersteiner Wasserfall bei TJrach bis Gfiterstein nnd weiter 
Ewarts. Oben auf der Hohe — noch beim Wasserfall — war 

Schnecke ganz dunkel; auf der kurzen Strecke bis herab 
^ 8ie teller und heller, so dass sie unterhalb Gfiterstein ganz 
h^lroth bis orange erschien. nnd diese Farbe war die vorherr- 
^hende entlang dem Bache, welcher gegen den Uracher Wasser- 

am ^aldrande hinffihrt, also tief nnten im Wiesenthal, auf- 
enderweise trotzdem dass dieses Thai als fencht bezeichnet 

*®rten muss. Gilt nach den bisher gemachten Beobachtnngen die 
wgel, dass die Thiere in hoheren Lagen dnnkler werden, so wurden. 

^ at3ch einige anffallende Ausnahmen bemerkt. Erst 3us- 

1 erklaren. * 
L .. erner macht der Yortragende Bemerkungen fiber das 
^ren der Manereidechse (Lacerta muralts) nnd zeigt lebende 

•. Pphrc der von ihm auf den Faraglianefelsen bei Capri auf- 

Mo. Bot. Garden. 
1897. 



3) Ueber die Fortpflanzung der Fledermause. a 
Im November 1876 wnrden bei Gelegenbeit von Verbesse-j 

rungen, welche man in Rucksicht anf das Jubilaum an der neuen 
Anla in Tfibingen vornahm, ansserordentlich viele Fledermause, ; 
sammtliebe der Art Vesperugo nocMa angehorig, enter demDacb* | 
dieses Gebaudes gefnnden. Der Diener des zoologischen Institute! 
braehte wiederholt Dntzende, ja einmal mehr als 50 Stack dieser 
Tbiere, die er in kurzer Zeit dnrch die Arbeiter hatte fangea 
lassen konnen. Es zeigte sicb auffallender Weise der Uterus der 
Weibchen dieser Fledermaus vollstandig mit Samen angefullt, 
welcher dnrchaus lebensfahig war. Die Thiere wurden uber- 
wintert, dann nnd wann eines nntersucht — es ergaben sicb 
noch im Fruhjahr ganz dieselben Yerhaltnisse. Dieselben That- 
sachen wnrden im daranffolgenden Winter (1877/78) bei vielen 
Exemplaren von VespertUio pipistrettus beobachtet. Koch im 
Marz wnrde Mer der Uterus mit lebendigem Samen angefollt ge¬ 
fnnden. Anf Znsatz von passenden Reagentien bewegten sich die 
Samenfaden anf das lebbafteste unter dem Mikroskop. Yon stattge- 
babter Befrnchtung ward in beiden Fallen kein Anzeichen beobachtet. 

Es durfte demnacb festgestellt sein, dass die Fledermause 
vor dem Antreten des Winterscblafes sich begatten, dass das 
Weibchen aber den aufgenommenen Samen bis zum n5chs^ 
Fruhjahr aufgespeichert halt, woranf dann wahrscheinlich e 
nach dem Wiedererwachen bezw. nach dem Wiederbeginn 68 
freien Lebens die Befrucbtung stattfindet. Da indessen die Tbite* 
in der Gefangenscbaft nicht nnter ganz normalen Yerhaltnisse* 
leben, so sind in Beziehung auf letzteren Punkt noch genauere 
Beobachtungen anzustellen. 

4) Ueber fadenspinnende Sehnecken. 
Gegen Ende Juni dieses Jahres beobachtete der Vortragen 

wie sich in seinem Garten eine lAmax agrestts an emem 
Schleimfaden in der Morgensonne — es war zwischen 7 und 
— von dem Blatte eines Maulbeerbaumes auf die Erde herab^ 

Als das Thier zuerst gesehen wnrde, hing es etwa 
Meter unterhalb des Blattes und war noch ebenso welt 
Erdboden entfernt Es war an dem Faden an seinem bin 
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Bprperende aufgehangt; der Korper war lang ausgestreckt; sein 
gvorderes Ende, vorzfiglich der Kopf, machte fortwahrend drehende 
>Bewegungen, bald nach rechts, bald nach links sich dehnend, wahrend 
Ip Ffihler nach derselben Bichtang hin, bald starr ausgestreckt, 

BH, Wahrend diese aogenscheinlich ein Streben nach abwarts, 
dem Erdboden zn, bekundenden Bemuhungen ausgefnhrt warden, 

. ward der Schleimfaden langer, aber schliesslich mehr und mehr 
anch dfinner und etwa 3 Fuss vom Erdboden entfernt fiel das 
'Phier herab. Es hatte sich also etwa 6 Fuss hoch am Faden 

|«edergelassen. 
I Es kam dem Beobachter alsbald der Gedanke, es mochte 
Bp Schnecke auf dem Blatte sitzend von der warmen Sonne 
. fiberrascht worden sein und in dem geschilderten Verfahren ein 
Mittel benutzt haben, sich rasch der unangenehmen Einwirkung 
derselben zu entziehen. Er hob sie auf, setzte sie an einen 
dfinnen Grashalm, den er im Sonnenschein senkrecht in der Hand 
hielt — alsbald kroch sie abwarts und am unteren Ende des 

; Halmes angekommen, streckte sie das vordere Korperende fiber 
, dasselbe, die Ffihler lang ausdehnend, herab, frei in die Luft, 
? bis dem Halme nur noch mit der Schwanzspitze anhing and 
bnrz darauf hatte sie. in der Lnft schwebend, outer denselben 

pirehenden Bewegungen wie vorhin, den Faden ausgezogen, der 
aber dies Mai, nachdem er etwa 1 Foss lang geworden war 

i abriss, so dass das Thier zur Erde fiel. 
|j Seitdem wurde das Experiment sehr haufig wiederholt, ge- 
| wbhnlich mit demselben Erfolg, wahrend die Schnecke sich andere 

Male noch bevor sie einen Faden ausgezogen hatte, fallen liess 
pT pides wenn ihr keine Gelegenheit geboten war, sich rasch 
i® ^«Pen Schatten zu begeben. War dagegen diese Gelegenheit 
,v«rhanden, so suchte sie dieselbe zuerst zu benntzen. 

P Es ist nicht anzunehmen, dass eine so einfache nnd leicht 
anzustellende Beobachtung, wie die mitgetheilte, nicht langst 
nelleicht auch an anderen Schnecken gemacht worden sei, in- 
desseQ scheint sich in der Literatur keine Mittheilung daruber 
*a finden. Bezfigliche Nachriehten wfirden sehr erwfinscht sein. 
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linen nur einige Ergebnisse der Vorarbeiten vorzufnhren, welche 
Plinachst fur die Wasserversorgung von Tubingen gewonnen wurden, 
rwelche aber allgemeine Berucksichtigung in Anspruch nehmen. 
W ' Tubingen bezieht bisher sein Wasser aus 15 Qoellgebieten, 
welche sich auf den Anhohen urn Tubingen zn beiden Seiten 

Hfe8 Ammerthals befinden. Diese Quellen liegen in verschiedenen 
Hohen und sind auch naeh Qualitat und Quantitat des gelieferten 
"Wassers sehr ungleich. Die Wassermenge sinkt in trockenen 
2eiteu unter 6000 Hektoliter taglich. Bei anhaltendem Regen 

;^«der beim Schneeabgang wird das Wasser gerade der ergiebig- 
i^Bn Quellen trube durch erdige Beimengungen, und diese Trfibung 

der sieherste Beweis, dass das Wasser auch dem Auge ent- 
gehende Verunreinigungen enthalt, deren Natur von den Stoffen 

pahhangt, mit welchen die oberhalb der Quellen liegenden Felder 
; gedungt werden. 
F Diese Mangel der Tubinger Wasserversorgung nach Quan- 
/tatat und Qualitat mussten die stadtischen Behorden um so mehr 
; Veranlassen, fur mehr und besseres Wasser zu sorgen, als fur 

nachste Zukunft eine erhebliche Steigerung des Wasser- 
■pdhrfg in Rechnung zu nehmen war. Da nun in der 
Nalre der Stadt weiteres gutes Quellwasser nicht zu beschaffen 
war> die Beifuhrung von Wasser aus der Feme (etwa von 
^nningen oder dem obem Neckarthal), wegen vorauszusehender 

■Schwierigkeiten bezuglich der Erwerbung des Wassers und der 
Sosten der Grunderwerbungen fflr die Rolirenleitung und fBr 
letztere selbst, unthunlich erscbien, so wurde mit der Unter- 
huchnng des Grundwassers im Schwemmland des Neckarthals 

;?eigegangen. Die Wahl der Localitat wurde natnrlich durch 
IjP® &eognostischen Verhaltnisse der Gegend bedingt: Der Schilf- 
sandstein der Keuperformafcion, welcher von der Tubinger Brucke 

B'eckar siehtbar ist, hat in unserer Gegend nur die geringe 
•Machtigkeit von wenigen Fussen; er steigt neckaraufwarts an, 
80 dass er schon am Spitzberg etwa 20 Meter fiber dem Keckar 
austeht. Das Liegende dieses Sandsteins bilden die auf unsern 
feognostischen Specialkarten als Gypsmergel bezeichneten Schicb- 
teo* Die „bunten Mergel*, welche das Hangende des Schilf- 
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sandsteins bilden, enthielten zwar ursprunglich fiberall auch 
Gyps, allein dieser obere Keupergyps war dem Angriff nod 
der Aoswaschnng dnrch durchsickernde Wasser von jeber mehr 
ausgesetzt, und ist daher an vielen Stellen nor noch dnrch ein- 
zelne Knollert (Auflosungsreste) vertreten, an yieleu Stellen langst 
ganz ausgewascben. Dieser obere Gyps findet sich vom Spitz- 
berg bis gegen das Schloss hin immer schwacher, nnd ver- 
schwindet noch weiter ostlich ganzlich, so dass z. B. im Oester- 
berg keine Spur mehr davon zu finden ist. Aus diesem Grand 
sind die Quellwasser, die dem Oesterberg entspringen, nahezn 
frei von Gyps, und auch das Grundwasser, das auf dem Oester¬ 
berg und am Pass des Oesterbergs dnrch melirere Brunnenschachte 
aufgeschlossen ist, erwies sich von gnter Beschaffenheit. Bin 
Probeschacht zwischen den Quellen des sogenannten Lutzel- 
brnnnens am rechten Oesterberg und dem linken Neckarufer in 
dem Neckarthalkies abgetenft konnte also nur gutes Wasser 
liefern, und wenn das allgemein verbreitete Yorurtheil, dass das 
Wasser aus dem Neckarthalkies Neckar wasser sei, nicht hindered 
im Wege gestanden ware, so ware die Pumpstation der Tubings 
Wasserversorgung ohne Weiteres auf dieser Stelle eingerichtet 
worden, welche von Anfang an als die dazu geeignetste bezeidi- 
net worden war. Allein, wie gesagt, das Yorurtheil, dass das 
Wasser in dem Thalkies vom Neckar herkomme, brachte eine 
betrachtliehe Abneigung hervor, dem Neckarthalkies Wasser 
unterhalb der Stadt zn entnehmen. „Wenn wir Neckarwasser 
trinken musseu, und ware es auch filtrirtes, so woUeu wir es 
wenigstens oberhalb der Stadt nehmen,* so hiess es von so 
vielen Seiten, dass man daranf Rucksicht nehmen musste. 

Es wurde deshalb oberhalb der Stadt auf dem reehtsn 
Neckarufer in dem spitzen Winkel zwischen der Linden- and 
Obstbaumallee ein Schacht im Neckarthalkies abgeteuft und klares 
Wasser erschlossen, das aber wegen seines Gypsgehaltes nicht 
nur als Trinkwasser unbrauchbar, sondera sogar fur gewerblicha 
Zwecke nicht zu verwenden war. 

Eine Vergleichung des Neckarwassers mit den Thalkies- 
wassern aus dem untenn Lutzelbrunnen und dem bei der Linden- 





krystallklaren 
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Hf wird durch das Wasser des neuen Wasserwerks das disponiblo 
Hfetterquautum gegen bisher verffinffacht. 

Die Vergleichung der Ergebnisse der chemischen Unter- 
:«ochung des Neckarwassers mit den Grnndwassern der Linden- 
allee und im Hanfland zeigt auf’s Deutlichste den Irrthum der 

Krbreiteten Meinung, dass das Grnndwasser im Neckarthalkies 
[dem Neckar entstamme* 
|| Wie konnte in der That das Wasser aus dem Thalkies der 
vtindenallee fiber sechsmal soviel Gyps enthalten, als das Kies- 
wasser yon unserer Pumpstation im Hanfland (welches seiner- 

pats nur halb soviel Gyps enthalt, als das Neckarwasser), wenn 
pas eine wie das andere aus dem Neckar kame. 
pi Aber ausser der chemischen Zusammensetzung der Wasser 
Bb verschiedenen in den Thalkies niedergetriebenen Schachten 
sprechen noch andere nicht zu missdeutende Wahmehmungen 
daffir, dass die herrschende Vorstellung fiber die Natur des 

; ©rnndwassers eine falsche sei. Dies beweisen auch die mehr 
Oder weniger bedeutenden Untersebiede in der Hohenlage der 

isierschiedenen Wasser. Das Wasser unserer Pumpstation steht 
«* 0,7 Meter hoher als das Wasser des naclistgelegenen Punktes 
des Neckars; ferner haben aueh Temperaturbeobachtungeu daza 
beigetragen, die Herkunft und Natur des Wassers der neuen 
Tubinger Leitung zu illustriren. Im verflossenen Winter (Januar 
!878) zeigte das Wasser unserer Pumpstation nnter freiem 
Himmel selbst nach anhaltendem starken Schneefall und bei 
eiuer mehrere Tage danernden Kalte, welche unter —20® sank 
nnd der Neckar stark mit Grundeis ging, nicht eine Spur von 
^sbaut. Man konnte vielmehr deutlich wahrnehmen, wie das 

* Genaue quer fiber die Thalrichtung vorgenommene Al>- 
»agungen der Wasserflachen eines Flusses und des Stands der Grond- 
^sssernanf beiden Ufern zeigen, dass das Grnndwasser hfiher steht 
als der Floss. Man miisste also annehmen, dass das Flusswasser in 
der Bichtong der Pfeile in Fig. 1 sich bewegt, wenn man das Grund- 
wasser fur Flusswasser erklaren wollte, und das Grnndwasser mosste 
dean ruhendes Wasser sein, weil es in der bezeichneten Rmhtung 
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{larch Verstrahlung nach dem klaren Hi mm el sich abkuhlende 
Wasser im Schachte zu Boden sank, und durch aufsteigende* 
Wasser ersetzt wnrde. Dieses Verhalten zeigt ebenso wie die 
oben angegebene Niveaudifferenz ganz dentlich, dass das Grund- 
wasser nnserer Pumpstation gar nicht als ruhendes "Wasser 
anznsehen ist, sondern dass es sich dnrch den Thalkies dem 
uiedrigeren Neckar zn bewegt. Nur diese Bewegung erklart 
sein Nichtgefrieren selbst bei anhaltendem Frost. Das durch 
den Frost abgekfihlte Wasser sickert durch den Kies dem Neckar 
zu, und macht frischem Wasser Platz, welches mit einer con- 
stanten Temperatur von ca. 6 0 vom nachsten Thalgehange durch 
den Kies zufliesst.* 

Die chemische Beschaffenheit des Grundwassers haogt daher 
von der Natur der das Thalgehange bildenden Gesteine ab, von 
welchem es herkommt, und der nahe oder feme rinnende Floss, 
nach welchem es sich bewegt, um in ihm dem Meere zuznfliessen, 
ist auf die chemisehen Eigenschaften des Grundwassers ohne 
Einfluss.** 

* Die thatsachliche Bewegung des Grundwassers zu beiden 
Seiten eines Flusses erfolgt also in der Richtung der in Fig. 2 ge- 
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. Stend el sprach fiber 
V. nigrum F. mit enb- 

IV. Stadtdirectionswundarzt 
0 lebende Raupe von La\ 

■ffikelten Ffihlern Folgendes: 
ft Ehe ich den obigen Gegenstand zur Demonstration fiber- 
jgebe, erlauben Sie mir einige einleitende Worte. Die Insecten 
ifcaben bekanntlich einen durch ringformige Einschnitte mehr Oder 
Nreniger scbarf in Segmente abgetbeilten Leib, woher aneb ihr 
pfamen stammt. Die Trennang dieser Segmente ist nnn nicbt 
bloss iusserlich sichtbar, sondern in der ganzen Organisation 
ftd anatomischen Strnctnr der Inseeten ist eine gewisse Selbst- 
jftandigkeit der einzelnen Glieder nnverkennbar. Jedes Glied 
|fcat einen Centralnervenknoten, die meisten haben einen nacb 
fknssen durch ein Lnftlocb (Stigma) endigenden Lnftrohrenstamm 
•®it einem System von Aesten und Zweigen, welcbe die Organe 
IpS betreffenden Gliedes mit Loft zn verseben haben, nnd sehr 

tragen die'einzelnen Glieder ausserlich eine abgeschlossene 
peicbnang, Grnppen von Drfisen, Haaren, Borsten, Stacbeln, die 
«ieb aof den nacbfolgenden Gliedem wiederholen kann in ganz 
libnlicher oder in modificirter Weise. Ebenso tragen gewisse 
^Glieder bestimmte Gliedmaasen, Fabler, Taster, Beine, Flugel etc. 

: Diese Selbststandigkeit der einzelnen Leibessegmente spricht sicb 
pber nicht nur in der normalen Entwicklung der Insecten ans, 
sondern in besonders aoffallender Weise bei Entwicklungs- 
^bnormitaten. Als Beispiel erwahne icb hier den Hermaphrodi- 
fe®ns, das Vorkommen mannlich- und weiblicb-gebildeter Organe 

einem und demselben Individunm. Diese Abnormitat tritt 
gar manchfacher Weise in die Erscheinung. Am haufigsteu 

sammtlicbe Organe auf einer Seite mannlich, anf der andern 
"weiblich. Sie wissen ja, meine Herren, dass beim entwickelten 
insect, beim Imago nicht nur die Geschlechtstbeile, sondern fast 
•He Theile des ausseren Skelets constants Gescblecbtsunterscbiede 
■*eigen. So sind die Ffihler, die Augen, die Vorder- nnd Hinter- 
%el, die Beine, die Behaarung des Thorax nnd der Bauch- 
no&el sehr haufig nacb Form, Grosse nnd Farbe bei beiden 
Gesehlechtern verscbieden. Besonders anffallend ist diese Ge- 
^^echtsverscbiedeuheit bei den Schmetteriingen, bei welcben 



- I m 
— 62 — 

auch bis jetzt am haofigsten Hermaphroditismus beobachtet wurde. 1 
Statt des obigen Falls, wo alle Organe eiiier Seite mannlich, der | 
anderen weiblicb sind, wird aber auch oft beobachtet, dass die 
einzelnen Glieder des Leibs ganz unabhangig yon den andera | 
die Organe vertheilt tragen; z. B. 1. Fuhler mannlich, r. Ffihler | 
weiblich, 1. Oberflugel weiblicb, r. Oberflugel mannlich, bei den 
TJnterflugeln wieder umgekebrt; oder nur Fuhler hermaphroditisch, 1 
der Oblige Korper gauz mannlich oder ganz weiblich, oder ein 
Unterflugel nnd ein Ffihler mannlich, der fibrige Korper weibliclu | 
Es lassen sich so unendlich yiele Combinationen denken, und in 
der That, es kommen auch wirklich viele solche verschiedene | 
Falie in der Ifatur vor. Ich hatte kfirzlich Gelegenheit, in der j 
Sammlung des Herrn Dr. 0. Staudinger in Blasewitz bei Dresden | 
ein grosses Fach mit Schmetterlings-Hermaphroditen zu sehen, 1 
worunter sehr mannigfaltige Beispiele von wechselndem oder be- J 
schranktem Hermaphroditismus enthalten waren. Ein weiterer | 
Beweis fur die verhaltnissmassig grosse Selbststandigkeit der j 
einzelnen Segmente, und am meisten des durch den tiefsten J 
Einschnitt vom fibrigen Korper getrennten und anatomisch am 
complicirtesten gebauten ersteu Glieds, des Kopfs, ist das Tor- 
kommen einer Entwicklungshemmung, welche den Kopf allein : 
betrifft. Sie sehen in den herumgereichten Abbildungen aas 
Dr. H. A. Hagen’s insect deformities in memoirs of the Museum 
of comparative zoology in Cambridge Yol. IT. E°. 9. 1876 eine j 
Anzahl von Schmetterlingen mit Raupenkopfen. So sonderbar | 
diese Individuen, welche sammtlich lebend beobachtet wurden, * 
aussehen, so leicht lasst es sich denken, dass eine nur geringe 1 
mechanische oder physikalische Ursache eine solche AbnormitS* j 
bedingen kann. Eine locale Storung der Verwandlung der Baupe 
in die Pnppe durch allznstarke Eintrocknung des ausseren Skelets, 
durch zufallige Compression eines Theils, durch Yerkleben der 
Haut mit einem Harztropfchen und derartige Einflusse lass® 
die Verhinderung der Umwandlung eines Baupenkopfs in 
Puppenform, und nachtraglichen Verbleib dieser Form auch beha 
Auskriechen des Schmetterlings leicht erklaren, ohne Znhilfenabme 
einer for den Kopf supponirten besonderen Selbststandigkeit dff 
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nnd belebrenden Ausstellung, als diese war, und di 
geausserte Anerkennang von Seiten Sachkandiger ist 
ninen karzen Ruckblick in den Jahresheften zu geben. Herr -1 
Hoehstetter ertheilt hieruber folgenden Bericbi 

136 Nnmmern auslandischer Pflanzen in lebenden Exea- 
plaren waren mit ihren Bluthen- nnd Fruchttheilen nnd den durch 1 
Eunst und Industrie abgewonnenen Prodnkten zn seben. Alle ;| 
■die wicktigsten Arznei-, Farbe-, Gewurz- nnd Handelspflanzen 1 
Aer fernen Erdtheile waren vertreten nnd haben der botanisehejl 
’Garten, das botanische Institut (Herbarium) nnd die pkarmako-fj 
gmostische Sammlung ihre sehonsten nnd interessantesten Schatze 1 
hergegeben. Die Eigenthumlichkeit dieser Ausstellong bestand 
nicht allein in der grossen Zahl merkwurdiger oder selfcener | 
Pflanzen, welcbe in angemessener Reihenfolge nnd mit den er- 
forderlichen Notizeu fiber ihre Benennnngen, ihren Nntzen nad 
Ihre Verwendung versehen, aufgestellt waren, sondern aoch J 
darin, dass denjenigen Pflanzen, von welehen auch einzelne be- 
merkenswerthe Bestandtheile fur sich (z. B. Blatter, Stengel, > 
Wurzeln) nnd naturliche oder dnrch die Knnst gewonnene Pro* 1 
■dukte zn Gebot standen, auserlesene Exemplare von Drognen I 
und Chemikalien, welche der freundlichen Mittheilung des Apo- ji 
ihekers Mayer von Tubingen zu danken ist, nnd von BohstofieB^S 
aller Art, z. B. Querschnitte von Stammen, beigegeben waren* J 
Es wurde hiedorch ein anschanliches Bild von den nutzbaren 1 
Eigenschaften dieser ansgestellten Pflanzen vorgefuhrt, welches jj 
urn so mehr Interesse gewahrte, als das Innere der Pflanzen zn J 
ihrem Aeussern, welches sehr reizend, aber auch unbedeiifcend*»fB 
sogar abstossend sein kann, nicht seiten in einem auffallendenJj 
Gegensatz steht nnd als in derselben Pflanze sehr versckiedene,.ja 
fast widerspreehende Bestandtheile vorkommen konnen, welche M 
bei einigen Pflanzen in verschiedenen Theilen, bei anderen in J 
einem nnd demselben Organ niedergelegt sind. Die kostbarsteB 
Gewnrze nnd Heilkrauter standen neben den starksten Gift*®, j 
neben den Wohlgernchen Arabiens nnd den edelsten Ilolzarjf°' j 
Daneben prangte der Knh- oder Milchbanm (Gulactodendron rt f* J 
■der angebohrt einen wohlschmeckenden Milchsaft gibt, and der j 
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SBrotbaum (Artocarpus incisa), dessen 3 bis 4 Pfond schwere 
Erudite den Bewobnern der Malabaren und Molukken das tag- 
Kehe Brot liefem. Gleichfalls feblte nicht der Affenbrotbaum 

|®der Baobab {Adansonia digitata), der den Eingeborenen Afrika’s 
in seinen kurbisahnlichen Friicbten das tagliche Brot liefert. 
Eine ganz besonders hervorragende Stelle nahmen die Cbina- 
bamne (freilich nnr in kleinen lebenden Exemplaren vertreten) 

Mu, ans deren Binde das Eiebermittel Chinin und Cinehonin be- 
riwtektwird. 
R* Folgende seltene Nutzpflanzen zeicbneten sich dnrch ihren 
guten Culturzustand ans: Der Copaivebaum (Copaifera officma- 
bs), der Perubalsambaum (Myrospermum peruiferum), der west- 
indische Angusturabaum (Galipea officinalis), der Simarubabaum 
(Simaruba officinalis), der Manscbinellenbaum (Hippomane Man- 
cmeUa) ein verrufener Giftbaum Guyana’s, und der Upasbaum 
<^er Antschar (Antiaris toxicaria), ein sehr verrufener Giftbaum 
Java’s; feraer der Cocastrauch (Erythroxylon Coca), der Cacao- 
baum (Theobroma Cacao) mit Bluthen, welche aus dem Stamm 

iUnmittelbar entspringen, der Gummigutbaum (Clusia rosea), der 
|*angostanenbaum (Garcinia Mangostana) und der Holquabitl- 
baum {CastiUon elastica) aus Mexiko, der einen guten Kautschuk 
liefert. 

Der Baum gestattet nicbt, alle die vielen anderen Nutz¬ 
pflanzen, die verscbiedenen Zimmtbaume u. s. w., welcbe gleick- 
falls meist in vorzuglichen Culturpflanzen vertreten waren, auf- 
*azahlen. 
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