
U n t e r s u c h u n g e n  f iber  d e n  B a u  u n d  die  N a t u r g e -  
s c h i c h t e  der  B~.r th ierchen.  

(Arc t i s co [da  C. A. S. S c h u 1 t ~ e.) 

V o n  

Dr. Richard  Greeft; 
Privatdocentcn ia Bonn. 

Hiorzu Taft VI. and VII. 

I. Die ]Hacrobioten. 

Die nachfolgenden Beobachtungen sind zum Theft schon in frtt- 
herer Zeit gemacht worden gelegentlich der Untersuchungen tiber 
das Nervensystem der B~rthierchen, deren Resultate hn 1. Bande 
dieses Archivs ') einen Platz gefunden haben. Ich babe reich seit- 
dem zeitweise wieder und immer mit besonderer Vorliebe mit dieser 
kleinen aber anziehenden Thiergruppe beschSftigt und will nun zu- 
n~tchst tiber die Thiere der einen aber bei weitem verbreitetsten Gat- 
tung, n~tmlich die Macrobioten, einige Beobachtungen mittheilen in der 
Hoffnung, sp:~iter tiber die Echinisci und die ttbrigen Gattungen Mit- 
theilungen folgen lassen zu kSnnen. 

Die Gattung Macrobiotus ist als solche zuel~t yon C. A. S 
S c h u l t  z e o_) im Jahrc 1834 gegrtindet worden. Er widmete dieselbc 
in einer besonderen Gratulationsschrift dem belT:thmten und vielver- 

1) Bd. I. s. ]0! Taf. 4. 
2) Macrobiotus Hufclandii~ animal e crustaceorum classc etc., C. G. IIu fc- 

l and io  dedic, et descript, a C. A. S. Schul tze .  Berolini 1834. 
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dienten Avzte Hufeland bei Gelegenheit des 50j~thrigen Doctorjubi- 
l~imns des letzteren und nannte die beschriebene Art: Mac r o b i o t  u s 
H u fe 1 a n d i i. Selten ist wohl ein Namen gt~tckticher gew~thlt worden, 

da derselbe nicht allein den Namen des gefeierten Arztes und das 

An(le~ken an dessea ausgezeichnetcs schriftstellerisches Werk ))iiber 

die Maerobiotik~r ehrt, sondera auch zugleicherzeit eine durchaus 

char~kteristische Lebenseigenschaft des betreffenden Thiercheus in 

seinen I~ahmen ihsst, nihnlich die F~higkeit nach langem Scheintode 
L'esl). nach mehr oder minder vollst'~ndiger Eintrocknung uuter gtin- 

stigen Umst~inden wieder aufzuleben. 

C. A. $. S c h u l t z e  ist iudessen uicht ,.let" erste Beobaehter un- 

sever Thiercheu und will ich im Folgenden versucheu eine kurze 
historische Uebevsi,:ht tiber (tie Entwicklung der Macrobioten-Kennt- 

hiss und der der B~trthierchcil ~tberh~tupt zu geben, indem ich z u  

gleicher Zeit die fr(iheren Beobachtungeu, besonders die beobachteten 
einzelnen Arten, mit den uns heute bekannten vergleiche und hier- 

uaeh zu deuten suehe. 

Schon im gahre 1773 giebt  der treffiiche Natulfforscher und 
Pastor G( i tze  ') eine Bes~threibtmg und Abbildung eines ofl'enbar 
zu den Macrobioten gehSl'igen Thieres, das er seiner eigenthfimlichen 

in der That bSreniihnlichen Gestalt und Bewegungen halber und 

well er es im stehenden Wasse'r fand, den kleinen ,Wa~serb/ir(( und 
sp~tte~" ,B~trthierchem( nannte. 

im J~thre 1781 beschreibt E i c h h o  vn ~) ein dem Anscheine nach 
vevschiedeues, abet aller Walws.~heialichke(t n~ch dasselbe Thief,  

dem er auch nach dem Vorgauge yon O o e t  z e den Namen ))Wasser- 

b~tr(( b~ilegt. Die Verschiedenheit des Thievchens yon G o e t  z e uud 
E i ch h o r n beruht abet, wie mir  scheint, auf einem freitictl schweren 
Beobachtungsfehler des Letzteren, indem ev seinen ~)Wasserb/ir~( 

start mit 8 mit 10 F(tssen abbildet, da es doch viel leichter ge- 

1) Abhaudlungen aLls derIusectologie. H~dle 1773. S. 36:. T~f. 4. Fig. 7. 
- -  ferner Sl, fiter im Iahve 17~4: ,,Naturforschet"' VlI. 20. 8tiick, S. J14 und 
J785: Avchiv 4et' [nsektengeschichte voa Faess iy .  6. Heft. S. 29. 

2) Bcitvs zur Naturgesr tier kleinstea W~sserthiere Berlin 1787. 
S. 74, Taf. 7. Fig. E. E i c h h o r n  giebt bei dieser Gelegenheit an schon vor 
(~ o etze, nSmlich schon seit dcm J~thre 1767 den ,,Wasserbs gesehen zu 
haben, was natiirlich kein Prioritiits-Recht begriindea kann, da die Ver- 
5ffentlichung erst 1781 erfolgt ist. 
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schehen kann, dass man ein Paar der kleinen meistens unter die 
Bauchfi~tche zurttckgezogenea Fasschen ttbersieht. D oybr e 1) sucht 
diese Angabe E i c h h o r n s ,  die yon allen spRtern Beobachtern als 
fehlerhaft beurtheilt worden ist, dadurch wieder herzustellen, class 
er in sch:/rfsinniger Weise ausf(ihrt : E i c h h o rn habe mOglicherweise 
eine aadere wirklich mit 10 Beinen ausgertistete Art beobachtet. 
D o y ~r e hatte indessen, wie aus seiner Arbeit hervorgeht, die Macro- 
bioten des Wassers selbst nicht auffinden kSnnen, sonst wiirde es 
ihm ohne Zweifel schwer geworden sein, den 10 beinigen Wasser- 
biiren E ichhorn ' s  aufrecht zu erhalten. Ich f~tr meinen Theil babe 
die Ueberzeugung gewonnen, dass der yon Eichhorn gesehene Was- 
serb~tr ebensowohl eia 8beiniger war, wie dieses schon yon G o e t z e 
richtig beschrieben and abgebildet worden, und dass die Thiere der 
beiden Autoren wahrscheinlich eiu und derselben Species angehSren, 
was in sp~tteren Bemerkungen noch niihere Begrtindung findea wird. 

Der dritte Beobachter wiederum desselben Macrobioten ist der 
ausgezeichuete diinische Naturforscher O. F. ~[ ttll e r -~) der im Jahre 
1785 eine treffiiche Beschreibung mit Abbildungen dariiber verSf- 
fentlicht, un4 ihn auch selbst fttr identisch mit dem ))Wasserb~ir~ 
yon G o e t z  e erkl~trt, dessert Angaben er im Ganzen best~itigt. Wit 
verdaaken ihm ausserdem einige sehr werthvolle Detailbeobachtungen 
~tber unser Thierchen, woranter die allerdings schon yon G oe tze  
beobachtete aber noch nicht richtig aufgefasste interessante That- 
sache, dass dasselbe seine Eier iu die abgestreifte iiussere Haut legt. 
Er acceptirt den yon G o e t z e gegebenen Namen ,Biirthierchem( mit 
der Bemerkung, dass die ,Aehnlichkeit dieses Thierchens im Kleinen 
mit dem Biireu im Grossen so auffallend sei, dass alle, die es s~then, 
kaum eine andere Benenaung withlen wfirden.(( Im System glaubt 
er es zu den Mi lben  stellen zu m~tssen unter dem Namen Acarus 
Ursellus, ,corpore rugoso, pedibus conicis.(( 

Es ist also, wie man sich leieht fiberzeugt, ohne Zweifel ein 
iln Wasser lebender ~acrobiotus, den sowohl G 5 tz e und E i c h h o r n 
wie O. F. M~ille r beobachtet haben, und der nach den tibereinstim- 
menden Angaben drei Krallen an jedem Fusse haben soil. Mtil l  e r 

1) Mdmoire sur les Tardigrades, Annales des sciences natur. 1840, II. 

Serie, Tome 14. S. 290 u. 91. 
2) Archly der Insectengeschichte, herausgegeben yon Joh. Casp. F ii e s sly, 

Ziirich 1785. 6. Heft. S. 25. Tar. 36. 
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erkl~rt die Thiere yon allen dreien ffir ein und dieselbe Art, was 

auch in der That  meiner Meinung nach mit der griJssten Wahr- 

seheinlichkeit angenommea werden kann. Es sind bistter zwei Macro- 
bioten aus dem s~issea Wasser beschrieben und benannt worden n~m- 

lich M a c r o b i o t u s  l a c u s t r i s  D~]~.d&. (Macr. Dujardin Doy.) u. 
M a c  r. m a c r o n y x  D@ und fragt  es sieh also, welcher yon diesen 

beiden den kleinen Wasserb/ir yon G 5 t z e, E i c h h o r n und M fi 11 e r 
repr/isentire. Ich stehe nicht an deuselben, gestfitzt auf zahlreiche und 

an verschiedenen Often angestellte Untersuchungen, mit dem erst 
im Jahre 1851 yon D uj  a r d i n  5) n~ther und als neu beschriebenen 

M a c r o b i o t u s m a c r o n y x fttr identisch zu halten, schon aus dem 
Gruade well ich den ebenfalls yon D uj  a r d i n beschtiebenen M a e r. 

1 a cus t r  i s nicht als eine eigne Species sondern nut  als jtingere oder 

kleinere Iadividuen yon Macr. maeronyx ansehen k'Xnn, worauf wit 
unten bei Erw~thnaag der Arbeiten D u j a r d i n's noeh zur~ickkommen 
werden. 

Vorher mtissen wit iadessen, am der geschichtliehen Folge 

treu zu bleiben, wieder einige Schritte zurfickgehen und noch nachho- 

fen, dass sehon vor E i e h h o r n und M tt 11 e r u n d  karz nach G o e t z e 

z wei andere Naturforscher fiber B/irthierehen berichtet haben, niim- 

lieh C o r t i  '-') im Jahre 1774 una zu derselben Zeit oder bMd darauf 

S p a 11 a n z a n i. ~) Beide fanden ihre Thiere nicht wie die drei vorher  
Genannten im Wasser sondern in der Erde und zwar im SaMe der 

D~cher etc. and beide machten aueh sehon Beobaehtungen tiber alas 

Wiederaufwachen derselben naeh langem durch Eintrocknung her- 
beigef~thrtem Seheintode. Besonders ist es S p a 11 a n z a a i, der sieh in 

ausgedehnter Weise mit Untersuchungen tiber diese vielen niederen 
Thieren (BSrthierehen, Angaillulen, Riiderthierehen etc.) innewohnende 

Eigensehaft besch/iftigte. 4) Er nannte alas yon ibm geftmdeue Thief- 
chert, daer ,  wie es scheint, die Beschreibuug yon G i5 t z e nieht kannte, 

1) Annales des se. nat. III. Serie. Tome 15. pag. 162. P1. III. Fig. 7 u. 8. 
2) Opere microseopiche. 

3) Opuscules de Physique animale et v6g6tale, ~rad.uits par J. S e n  o b i e r .  
Gen~ve 1777. Tome II. pag. 346. Taf. IV, Fig. 7 u. 8 u. Taf. V Fig'. 9. Da 

diese Uebersetzung vom Jahre 1777 ist, so ist wohl anzunehmen, dass das 
italienische Original sehon einige Jahre friiher erschienen war. 

4,) S p ~I1 a n z a n i  in O e. pug. 299 bis 381: 0bserva~iones et exp6rieuces 
sur quelques aaimaux surprenants qtte l 'Observatear peu~ a, son gr6 faire 
passer de la mort ~ la vie. 
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,1 e T a r d i gr  a d e.~c Ich gaube mit BestimmtheJt aussprechen zu k0nnen 
dass S p a 11 a n z a n i in seinem ,Tardigrademr einen Macrobioten vor sich 
gehabt habe uad nicht eine andere Gattung wie DoySre ') behauptet, 
tier den ,,Tardigradem( mit seinem Milaesium tardigradem zusammcn- 
stellt. S p a l l a n z a n i  sagt ,  was D o y ~ r e  entgangen zu sein scheint, 
S. 330 des obea citirten Werkes: ))I1 (le Tardigrade) laisse seulement 
transpirer au milieu du corps uno petite (ache elliptique, que je 
soupqonnerai le reservoir des aliments~( etc. Offenbar hat S p a l l ~ n -  
z a n i bier den elliptischen Kauapparat der Macrobioten gesehen, der 
bei Milnesiuni ganz anders gestaltet is(. 

Die .kbbildungen sind allerdings, wie schon C. A.  S. S c h u l t z e  o) 
u.A. hervorgehoben h~tben, sehr dfirftig, und auch aus den fibrigen 
Angaben ~) liisst sich schwer eine besondere Species construiren, 
indessen bin aubh ich mit C. h. S. S c h u l  t z e  geneigt anzunehmen, 
dass es wahrscheinlich der im S~nde der D/~cher etc. haufig vorkom- 
meade Macrob. I-Iufelandii war, den S p a l l  a nz an i  beobachtete. 

Erst im Jahre 1804 finden wir dana wieder eine Beobachtung 
itber die B~rthierchea yon F r a n z yon P a u 1 a S c h ran  k 4). Ich babe 
schon bei fraherer Gelegenheit 5) meine Zweifel 0.her die Stellung 
des yon S c h r a n k b eschriebenen Thierchens im System ausgesprochen 
und kann dieselben hier im Wesentlichea nur wiederholeu. Es wird 
mir schwe~" zu glauben, dass Arctiscon tardigradum yon S c h r a n k ,  
wie dieses yon C. A. S. S c h u l t z  e 6) mit Bestimmtheit ausgesprochen 
wird, mit Miluesittm tardigt'~dum volt Do y S r e  (Arctiscon Milnei 
S c h u I t z e') identisch sei. Das letztere Thierchen wohnt ausschliesslich 
im Sande der D~tcher, Moose und Flechten und vermag nicht l:~inger 
wie einige Tage im Wasser zu leben, 7) ebenso wenig wie die W,'tsser- 

1) A. a. O. S. 272 u. 283. 
2) 5':[acrob. Iiufelandii. 

3) Von tier [tussercn KSrperform sagt, er S. ?50: ,,La forme du corps 
n'est, pas agr6uble~ elle ressemble grossi6remcnt i~ untest ,  icule de Coq." 

4) Fauna boica Vol. III. 1. Thcil, S. 178 u. 1(.)5. 

5) Ueber  alas Nervensystem der B~rthierchen, dieses Archiv 1. Bd. S. 104, 
iknm. ]. 

6) Echiniscus Creplini, Gryphiae 18(;1. 
7) Es  is( auch wohl schwer anzunehmen, d~ss aus  den E i e r n dcr Land- 

bewohner, wenn sic zuf$1lig ins Wasser gerathea sind, Thicre geborcn wer- 
den, die sich alsbald an das neue Medium und die durchaus verschiedene 

Lebensweise gew6hnen und nun Wasserthicre werden. 
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B/irthierchen im Sande, die in noch kfirzerer Zeit d~trin absterben. 
S c h r a n k beschreibt aber seinen Arctiscon ~msdriieklich als W a s s e r- 
t h i e r  und identifizirt ihn auch selbst mit dem ))Wasserb/tr~( yon 
G 5 t z e etc. Was allerdings ftir die Art-Gleichheit des Arctiscon tar- 
dign~dum Se]~ran]c mit Milnesium tardigradmn Doy. spricht, sind die 
))beideu kurzen FtihlhSrner,(( die S c h r a n k  am Kopfe seines Thieres 

gesehen haben will. Gleich d~u'auf spricht er abet yon dem ersten 
Ringe, in den der Kopf nicht zuriickgezogen werden kSnne. Er 
meint offenbar damit die erste Segmentirung resp. Querfaltung der 
/iussern Haut. Nun stehen abet bei Milnesium die beiden kleinen 
Forts/itze gerade auf den Seiten dieses ersten Segmentes und nicht 
;mf dem Kopfe, den Sch  r a n k als solchen im Auge gehabt. 

Nach Allem diesem mSehte es also mindestens zweii~lhaft sein, 
welches Genus und welche Species S c h r a n k beobachtet hat. Weniger 
zweifelhxft, wie hier aeb3ab3i bzmz rkt werden mag, ist es freilich, dass 
D o y ~ r e nicht der erste gewesen ist, tier Milnesium t~rdigradum be- 
schrieben hat. Schon D u t r o c h e t 1) berichtet im Jahre 1812 vop einem 
B~trthierchen, dass er zwar selbst far den T~rdigraden Sp L~ 11 a n z a n i's 
h/tlt, dass aber aller Wahrscheinlichkeit nach Milnesium tardigradum 

Doy. ist. Sicher ist dieses letztere aber schon yon C. A. S. S c h ul tz e 
im Jahre 1837 o) beschlSeben und im Jahre 1838 3) yon demselben 

auf tier N~turforscher-Versammlung in Freiburg in Zeichnung vor- 
gelegt und unter dem Mikroskope in n~tut'~ demonstrirt wordell. 
Es mfchte~tlso hierna.ch nm den yon S e h r a u k  gew~thlten treftlieheu 
Namen aufrecht zu erhalten, der Vorschlag yon C. A. S. S c h u l t z e ,  
wie ich schon frtiher bemerkte, ~) ein durchaus be rechtigter sein, ntim- 
lieh Milnesium tardigradum Doff. in Arctiseon oder viehnehr A r c- 
t i s c u s  M f l n e i  ~) zu ver~tndern. 

Nach S c h r a n k  finden wir erst im Jahre 1~20 einige freilich 
unsere Kenntniss wenig fSrdernde Ang;~ben yon N i t zs c h s) tiber die 

]) Annales du Museum d'histoire na~urelIe. Tome XIX. pag. 3Sl.  pi. 18. 

2) Berioht iiber die Versammlung deut,scher Naturforscher und Acrzte 
in Prag iln Sept. 1837. Prag 1838 S. 187. 

3) Bericht iiber die Vcrsamml. detltseher Naturforscher etc. in Freiburg,  

im Sept. ]$38. Freiburg ]839. S. 79. 
4) A. a. O. S. 104:. Anm. 1. 

5) S c h u l t z  e: Echiniseus Creplini S. 4. Amn. 6. 

6) Allgem. Eneyelop~die yon Ersch u. Gruber. 5. Theil 1820. S. 166. 
Artikel: krctiscon. 
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Macrobioten. Er recapitulirt die vorausgegangenen Beobachtungen, 
und vermuthet schliesslich in dem ~Wasserbarem~ das Junge emes 
zar Gattung Cyclops gehSrigen Krusters. Ebenso unbedeutend und 
meistens irrthttmlich siad die Mittheilungen yon B 1 a i n v il 1 e ira, 
Jahre 1826 und 1828, 1) die fast noch hinter den Beobachtungen yon 
Go e tze  u. Mi i l l e r  zur~ickbleiben. Er halt seine ~Tardigradem~ far 
Kaferlarven, gibt ihnen nur 6 Beine etc., und die Kenntaiss unserer 
Thierchen drohte nicht nut R~ickschritte zu machen, sondern fast 
der Vergessenheit anheim zu fallen, als im Jahre 1834 C, A. S. 

S c h u 1 t z e durch VerSffentl[chung seines Macrobiotus Hufelandii ~) 
aufs Neue das Interesse lebhaft dafter erweckte. Er ist der Erste, 
dem wit genauere Beobachtungen nicht bless iiber die iiussere Ge- 
stalt und Lebensweise, sondern auch ~iber die Organisation der Bar- 
thierchen verdanken, welche letztere yon den vorhergeheaden Beob- 
achtern nur in schwachen Andeutungen erkannt worden war. 

In einem Anhange der ersten S c h u l  tz  e'schen Mittheilung in 
der ~Isisr (siehe Anm.)werden yon E h r e n b e r g  auch einige auf die 
Parthierchen beziigliche Notizen verSffentlicht, worin er ang[bt, die- 
selben schon fr~iher gesehen und im vorausgegangenen Jahre in der 
~Gesellschaft naturforschender Freunder162 einen Vortrag dariiber ge- 
halten zu haben. Er bestatigt die S chul tze ' sche  Darstellung ~iber 
die Organisation besonders des Verdauungsapparates, land aber. sein 
Thierchen nicht wie S c h r a n k  im Sande, sondern im Wasser, 
ferner die 8 Fiisse nicht mit 4, sondern mit 3 Krallen an jedem 
ausger~istet, und gibt demselben wegen dieser letzteren Eigenschaft den 
Namen T r i o n y c h i u m  u r s i n u m .  Ich glaube, dass das Trionychium 
ursinum E h r e n b e r g's kein anderes ist als der schon yon dem ersten 
trefflichen Beobachter G 6 t ze beschriebene und yon E i c h ho r n, 
M~tller, Ni tzsc-h  etc. wieder aufgefnndene ~Wasserbarr E h r e n -  
b e r  g scheint indessen die Arbeiten seiner Vorganger nicht gekannt 
zu haben, da er ihrer nicht erwiihnt und auch die eigenthiimliche 
Art der Eierablage in die abgestreifte aussere Haut, die schon G 5t z e 
und nach ihra genauer M ill 1 e r schilde~% als neu auff~ihrt. 

1) Annales des sc, nat: Tome XI, 1826 pag. 105 und Diotionnaire des 
s c .  nat. Tome LI[, 1828. Article: Tardigrade. 

2) Isis yon Oken. Jahrg. 1834. S. 710. Tar. XiV. Macrobioms Hufelandii. 
Gratulationssehrift. Berlin 1834. 
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In demselben Jahrgange der ))Isis((~) finden wir ferner noch einige 
treffiiche allgemeine und spezielle Bemerkungen (iber die B~trthier- 
chert von P er ty ,  worin er das his dahin darfiber VerSffentlichte zusam- 
menfasst, und f~ir die ganze Gruppe, da sie sich den fibrigen Familien 
der Krustaceen als fremd erwiesen, den besonderen Familiennamen 
))Xenomorphidae(( vorschl~tgt. Er stellt dana unter dem S chr ank'schen 
Genus-Namen Arctiscon 4 Species auf, n~tmlich: 1) A. Mii l ler i .  
2) A. S c h r a n k i i ,  3) A. H u f e l a n d i i  und 4) A. D u t r o c h e t i i ,  
Aus eigner Anschauung kannte er nur den A. M(illed (Wasserb~tr) 
sah an demselben aber auch nur 3 Krallen an jedem Fusse. 

ha folgenden Jahre (1835) verSffentlicht wiederum ein tYtiherer Be- 
obachter N i t z s c h  -~), einige Bemerkungen ~iber unsere Thiere, die 
indessen nur an schon Bekanates eriunern. Auch die yon ihm be- 
hauptete Identit~tt des Genus Arctiscon mit Macrobiotus war schoa 
yon P e r r y  ausgesprochen. Ibm war ebenfalls und zwar nur einmal, 
der Wasserb'~r vorgekommen, an dem er auch nur 3 Fuss-Krallen 
land. 

Im 3ahre 1838 erschien dana eine ausffihrlichere Abhandlung 
yon D uj a r d in  3), die ausser einigen Abweichungen und Berich- 
tigungen besoaders in Betreff des Gefiisssystemes nicht wesent- 
lich fiber die Schul tze ' schen  Untersuchungen hinausging, und 
weil die Beobachtung nut auf einer einzigen Species fusste, 
vielleicht allzu ktihne Urtheile sowohl fiber die Barthierchen im 
Allgemeinen wie iiber die vorausgegangenen Beobachter derselben 
aufstetlte. Zu den ersteren gehSrte der nicht gltickliche Versuch, die 
B~irthierchen mit den R~derthierchen etc. zu einer Klasse der Sy- 
stoliden 4) zu vereinigen. Was nun die Species betrifft, die D u j a r d i n  
untersuchte, so bestand dieselbe wie bei den meisten seiner Vorg~ager 
in einem ira Wasser lebendea Macrobiotus, der sich aber in einem 
Punkte wesentlich yon den frtiher beschriebenen unterscheidet, niim- 
lich durch den Besitz yon 4 Krallen an jedem Fusse, wiihrend wir 
in den frtiheren Beschreibungen immer nur 3 angegeben finden. Es 

1) Einige Bemerkungen fiber die FamilieXenomorphidae etc. v. P e r t y ,  

Isis ]834. S. 1241. 
2) Einige Bemerkungen fiber die Guttung Arctiscon etc. Archly fill" Na- 

turg. 1835,. S. 374. 

3) Annales des so. nat. II. Serie. Tome X. S. 181. 
4) Vergl. auch Histoire naturelle des Zoophytes yon D u j a r d in. S. 571 u. f. 



l l0 R i c h a r ( t  G r e e  ff, 

zeugt das  jedenfalls wiederum fiir (lie treffiiche Beobachtungsgabe 
des "msgezeichneten franzSsischen Naturforschers, da die angeblich 
3kraliigen Thiere thats~chlich allc 4 Krallen an jedem Fusse besessen 
haben. Es gibt eben .meiner Ueberzeugung nach nm" einen Macro- 
bioten resp. nut ein~Species, die im stissen Wasser wohnt, und diese 
hat 4 Krallen. Es ist diese Ueberzeugung nicht blos das Resu]tat 
der eigenen zahlreichen Untersuchungen son(lern auch der mSglichst 
nnbefangenen vergleichenden Prttfung tier vorausgegaugenen Beob- 
achtungen. D u j ~ r d i n selbst hatte in jener ersten oben bespro- 
chenen Mittheilung nut e ine  Art aufgeftihrt, erst in spitteren Ar- 
beiten ~)fiigt er eine zweite ~tus dem siissen Wasser hinzu, und nennt 
dann die erste Macrob. l a c u s t r i s  und die zweite M. mucronyx.  
Die Hauptunterschiede, die D uj a r d in zwisehen diesen beiden Arten 
aufstellt, beziehen sich anf die Griisse des KSrpers und der Krallen 
In den GrSssen-Unterschieden beztiglieh des KSrpers widersprechen 
sich indessen seine Angaben, indem er an einerStelle (Annal. d. sc. 
nat. 2 Serie Tome X pag. 181) seinen Macr. l~tcustris his 0,5 Millm. 
gross angiebt, wiiln'en4 er ihm spater (Anna]. d. se. nat. 3 Serie 
Tome XV pag. 163) nur 0,21 --  0,25 Mm. GrSsse zuspricht. Der 
zweiten Art, demMacr0b, macronyx, ertheilt er abet eine GrSsse bis 
zu 1 Mm. Die GrSsse der K r a  l i e n  nun beschreibt Duj  a r d i n  yon 
diesem Letzteren als 3real so stark wie die yon Macr. lacustris. 
Ist nun dieser Unte~chied zwischen den Krallen bei der angegebenen 
GrSssendifferenz der g~tnzen Thiere aufl'allend, ist er nicht viehnehr 
den nattirlichen Pl:oportionen durchaus entsprechend, were1 man nur 
stattbesondere Arten zu suchen einfach annimmt, dass die kleinen 
und kleinkra]ligen Thiere eben die Jnngen oder im Wachsthum 
zur(tckgebliebenen Individuen sind, wiihrend die grossen die ausge- 
wachsenen oder dutch gttnstige Bedingungen in ihrer ErnShrung 
besonders gefSrderte Thiere derselben Art repr~tsentiren? Und in 
der That braucht man n u t  eine Reihe yon Macrobioten des sttssen 
Wassers derselben Oertlichkeit entnommen zu untersuchen und man 
wird meistens betrSchtliche Unterschiede in der GrSsse finden abet 
ohne Zweifel innerhalb der Grenzen derselben Art. Feruer sind oft 
in einem GewSsser die Ins~tssen durchschnittlich klein und ttber- 
steigen selten 0,3--0~4 Mm., wShrend sie sich in einem anderen 

])  Histoit'e natnrel le  des Z o o p h y t e s  S. 663. Annal. (t. sc. n~t. III. 

Serie Tome 15 pag. 162. P1. IH. Fig. 7 u. 8. 
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dutch besondere GrSsse auszeichnen und oft nahezu 1 Mm. lang 
sind. So fiude ich hier bei Bonn in einem kleinen Bache, der hinter 
Godesberg aus den Bergen kommt, jenen Or( durchfliesst und sich 
dann zur Seite des Rheins im leichten Gef~lle nach Bonn wendet, 
eine ausserordentlich reiche BevSlkerung an Macrobioten, die fast 
durchgehend zu den gri}ssten gehSren, die man finden kann. Man 
trifft gar nicht selden auf Exemplare yon 0,8--0,9 Nm. LSnge. Auf 
der andern Seite habe ich wiederum hier einige kteinere stehende 
Gew~tsser angetrol-tbn, in denen die grSssten individuen kaum die 
H~tlfte jener Bachbewohner erreiehen. \u kSnnen also wohl vor- 
l~ufig mit einem gewissen natarlichen Reehte annehmen, dass Du- 
j a r d i n nut eine und nicht zwei verschiedene Arten beobachtet habe 
und muss die far Macrob. macronyx gegebene Darstellung und Ab- 
bildung als die g;~ltige angesehen werden. 

Es bleibt jetzt noch ((brig die IdentitSt dieses Macrob. macronyx 
D uj a r d i n's mit dem Wasser-B~rthierchen von G o e tze und den (tbri- 
gen Autoren nachzuweisen, die alle, wie wir eben gesehen haben, 
ihre Thiere mit 3 Krallen an jedem' Fusse beschreiben. Dass die 
itlteren Beobachter start 4 nur 3 Kralleu gesehen haben, d(irfte, da 
wires  mit mikroskopischen Thierchen zu (hun haben, in den da- 
reals noch mangelhaften Instrumenten und Unte~uchungsmetho(len 
vielleicht eine Erkl~rung finden, dass abet so ausgezeichnete und 
in jeder Weise ge(tbte Beobachter im mikroskopischen Thierleben 
wie E h r e n b e r g  auch nur 3 Krallen gesehen haben, so dass der 
letztere ftir sein Thier sogar einen neuen Genus-Namen Trionychium 
bestimmt, fordert sicher zur grSssten Vorsicht bei der Untersuchung 
unserer Frage auf. Ich glaube in(lessen den ~c~flussel sowohl f(~r 
die Angabe E h r e n b e r g ' s ,  der tibrigens seit 1534 das Thierchen 
nicht wieder gesehen zu haben scheint ~), wie flit die seiner Vor- 
gSnger in dem nat(trlicheu Verhalten unseres Maerobioten gefnnden 
zu haben. Beobachtet man n~tml~ch einen solchen l e b e n d  unter 
dem Mikroskop, so wird man bei circa 100facher VergrSsserung fast 
niemals 4: Krallen sehen. Durch einen eigenthtimlichen Mechanis- 
runs treten jedesmal, so oft das Thier seine kurzen Ft|sschen aus- 
streckt, immer nut 3 Krallen an jedem Fusse hervor und dieses 
gild is( so t~tuschend, dass es sich bei lebha[ter Bewegung des 

1) t/erich( fiber die zur Bekanntmaehung geeigneten Verhandhmgen der 

KSnigl. Akademie zu Berlin 1,'748 S. 334. 
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Thierchens meistens noch bei 2--300 facher Yergr~sserung vollkom- 
men erh~lt, selbst wenn man die T~uschung kennt und mit Eifer 
die 4. Kralle zu erblicken sucht. Erst wenn durch allm~hlichen 
Druck unter einem Deckglase das Thier ausgestreckt und bewegungs- 
los daliegt, sieht man deutlich 4 Krallen, 2 l~tngere und 2 kfirzere. 
Es scheint also, nach meiner Ueberzeugung, da sonstige wesentliche 
Unterschiede in den betreffenden Beschreibungen nicht angegeben 
werden, auch in dem 0bigen kein Hinderniss gegen die h r  t - E  i n- 
h e i t s~tmmtlicher bisher bekannt gewordener Macrobioten des siissen 
Wassers zu liegen. 

Ich komme nun zum Schlusse unserer Macrobioten-Geschichte 
und habe nach D u j a r d i n  noch eine Hauptarbeit n~tmlich 
die yon D o y ~ r  e im 5ahre 1840 veriiffentlichte Monographie der 
B~irthierchen hervorzuheben, eine Arbeit, die sich durch grosse 
Grtindlichkeit und Treue der Forschung besonders in Bezug auf 
die Organisationsverhaltnisse auszeichnet und der wohl keiner, der 
sie kennen gelernt, seine Hochachtung versagen kann. Wir ~:erdan- 
ken D oy~re  eine Menge hSchst werthvoller Entdeckungen und De- 
tailbeobachtungen, die nicht bloss fiir die specielle Kenntniss unserer 
Thiere allseitig fSrderlich waren, sondern auch in hohem Grade 
yon allgemein zootomischem und physiologischem Interesse sind. Er 
beschreibt 4 zu den Macrobioten gehSrige Arteu: 1. Macrobiotus 
Hufelandi i  Schultze; 2. Macrobiotus Oberhiiuseri, eine yon D o y ~ r e  
entdeckte neue Species. 3. M. ursellus (der kleine Wasserb~r yon 
Gi i tze  etc.) und 4. M. Dujardinii (M. lacustris Dujardin s. ob.). 
3 u. 4 fallen also nach den obigen ErSrterungen in e ine  Species 
zusammen, was bier um so kiirzer angeftihrt werden kann, da 
D o y ~ r e  unsren Stisswasser-Macrobioten selbst nicht hatte auffinden 
und beobachten kSnnen. 

In einem zweiten Aufsatze im Jahre 1842 1) sucht D o y ~ r e  
die allgemein zoologischeu Verhaltnisse und Verwandtschaften aus- 
einander zu setzen, indem er zugleich seine fi'tiher yon D u j a r d i n  
adoptirte Ansicht tiber die Vereinigung der hrctiscoiden mit den 
Rotatorien zu den ))Systolidem( wesentlich modifizirte, ohne indessen 
weiterhin zu einem bestimmtea Resuttate bez~tglich des Anschlusses 
der Biirthierchen an eine andere Thierklasse zu gelangen. 

Im Jahre 1857 finden wir dann uoch, ausser der oben erw~thn- 

1) Rapports zoologiques des Tardigrades. Annales d. so. nat.  II. Serie 
Tome 17 Pag. 193. 
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ten Arbeit yon D u j a r d i n  i) sehr werthvolle Mittheilungen yon J. 
K a u f m a n n 9) fiber die Entwicklung der Macrobioten und die sy- 
stematische Stellung der B~trthierchen im Allgemeinen. Als Unter- 
suchungsobjekt dienten K a u f m a n n ebenfalls Macrobioten aus dem 
st~sen Wasser, die er mit der yon D u j a r d i n  beschriebenen Art 
identisch glaubt, bezaglich deren wit also auf die oben ausge- 
sprochene Ansicht verweisen kSnnen. Er glaubt die Biirthierchen, 
wie alas bereits yon O. F. M a l l  e r geschehen war, zu den Milben 
stellen zu mtissen. 

Ausserdem besitzen wit noch aus den letzten Decennien einige 
Mittheilungen yon E h r e n b e r g  aber die Arctiscoiden, worin der 
unermadliche Forscher des kleinen thierischen Lebens unsere Kennt- 
niss um einige neue Arten, haupts~tchlich das Genus Echiniscus be- 
treffend bereichert a), die unser Interesse in hohem Grade auch dess- 
halb beanspruchen, weft sie sRmmtlich in Mooserde yore Monte rosa 
in einer Hiihe yon fiber l l ,000F,  gefunden worden sind. Auch den 
Macrobiotus Hufelandii land er noch in jener HShe. 

Im Jahre 1861 hat uns C. A. S. S c h u l t z e  noch mit einer 
neuen Art seiner 1840 gegri]ndeten 4) Gattung Echiniscus, dem Echi- 
niscus Creplini 5) bekannt gemacht, der desshalb hier erw~thnt zu 
werden verdient, weft wir in jener Arbeit auch mehrere allgemein 
interessante und besonders kritische Bemerkungen bezfiglich der 
vorausgegangenen Beobachtungen fiber die B/irthierchen und die sy- 
stematische Stellung der letzteren finden. 

]) Annales d. sc nat. IlI. Serie Tome 15. Pag. 162. 
2) Zeitschr. f. wiss. Zool. l lI .  Bd. S 250 Taf. VI. Fig. 1--20. 
3) Monatsbericht der Berliner Akademie yore Jahre 1853. S. 530. 

Mikrogeologie Tar. 35. B. Massenansicht A. u: Fig. 1 - 5. 
Es mSge mir erlaubt sein hier auf einen Irrthum E h r e n b e r g ' s  in 

Rfickslcht auf eine dort aufgestellte neue Art, Milnesium alpigenum, aufmerk- 
sam zu machen. E r  charakterisir t  die letztere mit 6 ~usseren den Mund 

umgebenden Palpen zum Unterschiede der yon D o y ~ r e beschriebenen Art, die 
nur 3 Palpen habe. Die D oy~ re 'sche Art  hat abet ohne Zweifel anch 6 Pal- 
pen, wie jener Forscher aueh selbst mit unzweideutigen Worten ausspricht: 
a. a. O. S. 283 ,bouche entourde de s i x  petits palpes ~ und S. 318 ,sur  le 
bord externe de la ventouse s i x  palpes." Die unterscheidenden Merkmale 

reduciren sich also auf die verschiedene Beschaffenheit der kleinen H~kchen 
an den Fiissen. 

4) Eehiniscus Bellermanni. Berlin 1840. 
5) Echiniscus Creplini. Greifswald 1861. 

M. Schultze, Archly f. mikrosk. Anatomie. lid..'2. 8 



114 R i c h a r d  G r e e f f ,  

Endlich ausser der yon mir im vorigen Jahre gegebenen Dar- 
stellung des :Nervensystemes der Bitrthierchen (dieses Archiv) ver- 
danken wit noch als letzte Arbeit Herrn Prof. M a x S c h ul t z e die 
interessante Beschreibung eines Arctiscoiden aus der Nordseel), der 
yon ihm bei Ostende und zugleicherzeit yon mir bei Helgoland auf- 
gefunden worden war, des Echiniscus Sigismundi, auf den wir eben- 
falls sp~ter zurfickkommen werden. 

Bevor ich nun zu meinen Beobachtungen fiber Vorkommen, 
Lebensweise und den Bau ttbergehe, will ich zun~ichst eine kurze 

allgemeine Charakteristik der Biirthierchen vorausschicken und die 
einzelnen Artender  Macrobioten, soweit i ch  sie habe auffinden und 
feststellen kSnnen, beschreiben, damit ich reich bei den spiiteren 
Mittheilungen mn so leichter auf j~ene beziehen kann. 

Die B~rthierchen sind mikroskopische zu den Arthrozoen ge- 
hSrige Thierchen ,con seitlicher Symmetrie mit mehr oder .weniger 
deutlicher Segmentirung des ovalen oder cylindrischen KSrpers, 
dessen Obel~i~che entweder glatt ~Macrobioten) oder m[t ausseren, 
in Form yon Stacheh~, langen Filamenten oder kurzen und stumpfen 
Forts~.tzen auftretenden Anh~ngen (Echinisci, Arctisc[ [Milnesium] 
Lydella) versehen ist. Alle B~trthierchen haben 8 mit beweglichen 
Krallen versehene Ffisse, yon denen das letzte Paar stets terminal 
am hinteren Leibesende sich befindet. In die mit einem Saugmunde 
endigende starre chitinige SchlundrShre treten zwei feste vorn zu- 
gespitzte aus kohlensaurem Kalk bestehende Mundspiesse (Mandi- 
beln) ein, die durch besondere Muskeln bewegt und. nach aussen her- 
vorgestossen werden kSnnen. An die Chitinr~hre schliesst sich ein stark 
muskulSser Schlundkopf (Kaumagen), dem dann, haufig dureh Ver- 
mittlung eines kurzen Oesophagus, der mehr oder minder weite, ge- 
rade zum After verlaufende Darm folgt. Einv0m Darm gesonderter 
Magen existirt nicht. Das Blut, ~us einem feinkSrnigen Fluidum, ein- 
fachen kleinen und gl5nzenden, und grossen ksrnigen Kugeln bestehend, 
wird ohne jegliche Gefiissvermittelang oder Pulsation frei und unregel- 
m~tssig in der LeibeshShle umhergetrieben. Die Muskulatur besteht aus 
einzelnen glatten Muskelbalken, die den KSrper nach den verschieden- 
sten Richtungen durchkreuzen. Das Centralnervensystem ist aus einem 
Schlundringe und einer sich daran anschliessenden Bauchganglienkette 
zusammengesetzt. Von Sinnesorganen hat man bei den meisten zwei 

1) Dieses Archly Bd. I. S. 428. Tar. 25. 
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dem Gehirn aufliegende Augen und andere peripherische Organe auf- 
gefuuden, deren Bedeutung noch zweifelhaft ist. 

Besondere Respirationsorgane sind bis jetzt nicht nachgewiesen. 
Die Arctiscoiden sind Zwitter, deren Zeugungsorgane aus einem fiber 
dein Darin nach dem Rticken zu gelegenen uupaaren Ovarium und 
paarigen Hoden zusainmengesetzt sind, welche in eine, am hinteren 
Leibesende bauchwSrt.s gelegene, mit deln Darm geineinschaftliche 
Oeffnung (Kloake) nach aussen .mfinden. Einige (Echinisci) lassen 
eine geringe, 1)loss (lieZahl der ~iusseren K6rperanhSnge und Krallen 
betreffende Metamo~,phose in ihrer Jugend erkennen, die anderen 
sind yon vornherein ihreu Eltern vollkommen 5hnlich. 

G e n u s  M a c r o b i o t u s .  C. A. S. Schultze. 
(Vergleiche TafeI VI. Fig. 1.) 

Der mehr oder minder cylindrische oder gestreckt ovale Kiirper 
ohne /iussere AnhSnge und ohne feste Segmentirung der leicht sich 
faltenden, weichen und glashellen ~tusseren KSrperhau~. Sauginund 
mit oder ohne innere Papillen. (Fig. 1, a). Mundspiesse (Mandibeln) 
verhiiltnissinSssig kritftig uud k u r z  und in einein sanften B o g e n  
pfeilartig auf eim~nder zulaufend (Fig. 1, c). Der kugelfg'e oder 
elliptische stark InuskulSse Schlundkopf Init Kauplitttchen oder 
Sti~bchen ausgekleidet. 4 Paar ungegliederte F(isse. Ohne Meta- 
Inorphose. 

Der zuerst yon C. A. S, S c h u l t z e  gegebene Gattungscharakter 
war folgender : 

Corpus elongatum, depresso-cylindricuin in decem segmenta dis- 
tinctuin. Pedes otto, alternis segmentis a quarto ad decimu, in 
affixi. Caput antennis destitutmn, oculi duo. 

P e r t y  ~) vereinigt den Charakter der Fainilie Init dem der Gat- 
tung unter folgenden Gesichtspunkteu: 

X e n o in o rp h i d a e, Crustaceorum fainilia. 
Corpus subcylindricum, nudum, molliusculuin, pelucidum, 

e seginentis obsoletis compositum. 
Caput antennis nullis? oculis duobus. Os laininis duabus, 

maxillas referentibus, instructuin. 
Pedes octo: anteriores sex ad segmenta sextuin et octavum 

affixi, postici duo anales, omnes ungulis Inuniti. Anus ori oppo- 
situs, terminalis. 

1) Isis yon O k e m  Jahrg. 1844. S. 1 44. 
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D o y ~ r e charakterisirt unsre Gattung folgendermassen : 
T~te sans appendices. Bouche termin~e par une ventouse 
depourvue de palpes. Peau molle, divis~e seulement par des rides 
variables. Quatre paires de pattes. Aucune trace de Meta- 
marphose. 

I. M a c r o b i o t u s  H u f e l a n d i i  C. A. S. Schultze. 

Le Tardigrade. S~allan~ani (?) ~). 
Arctiscon Hufelandii. Perry ~), 
Arctiscon tetradactylum, i~it~sch ~). 

KSrper mehr oder minder cylindrisch mit mehr verschm~tlertem 
Kopfe wie Hinterleibsende, graugelber subcuticularer Hautf~rbung 
der erwachsenen Thiere, w~hrend die Jtmgen farblos und durch- 
scheinend sind. Am Kopfe zwei schwarzgef~rbte Augen. Keine 
Papillen im Saugmunde. Der mehr oder minder kugelige Kau- 
magen ist mit 3 L~ngs-Doppelreihen chitiniger St~tbchen ausgekleidet. 
Jede L~ngsreihe enth~lt in der Regel 3 grSssere und 1 kleineres 
Doppelst~bchen. Oft sind die 2 ersten aufeinanderfolgenden zu 
einem l~ngeren Doppelpl~ttchen verschmolzen (Taf. VI. Fig. 6). An 
jedem Fusse 2 Krallen (Taft VL Fig. 3). Jede Kralle besteht aus 
2 tIaken, die in der ~ t t e  zu gemeinschaftlicher fester Basis ver-  
schmolzen sind, so dass bloss die ganze Kralle aber nicht die ein- 
zelnen Spitzen beweglich eingelenkt sind. Die kugelichen Eier yon 
0,06--0,07 Mm. Durchmesser werden einzeln und frei abgelegt 
und besitzen eine mit eigenthiimlich geformten Vorspriingen bedeckte 
f~ste Eischale (Taf. VII Fig. 11). Die L~inge des sich dutch leb- 
hafte Bewegung auszeichnenden Thierchens betriigt im ausgewach- 
senen Zustande 0,5~0,7 Mm. Der KSrper ohne F(isse ist circa vier- 
mal so lang wie breit. 

Der Macrobiotus Hufelandii ist das verbreitetste und am hiiu- 
figsten vorkommende aller B~rthierchen. Im Sande und unter allen 
Moosen und Flechten der Ditcher, Gem~tuer, Felsen, Steine, Biiume 
etc., im Thal und auf hohen Bergen trifft man auf ihn, und um so 
mehr,  wenn jene Stellen s0nnig gelegen sin& Ich fand ihn im 
Dfinensande yon Helgoland und in Mooserde Yon 8000 F. hohen Berg- 
gipfeln (Tyrol), E h r e n b e r g  hat ihn sogar noch wie schon oben 

1) A. a. O, S. 346. 
2) A. a. O. S. 1245. 
3) Arch f. Naturg. v. Wiegmann etc. 18~5. S. 374. 
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erwi~hnt in Moos vom Monte rosa in einer HShe yon 11138 F. ge- 
funden, kber nicht bloss unter Moosen findet er sich, sondern auch 
unter Gri~sern und sonstigen Pflanzen, die die Felsen und Steine 
ttberziehen. Besonders hiiufig fund ich ihn hier in Bonn an den 
Wurzelfasern verschiedener Sedun-Arten, die ein gegen den Rhein 
gebautes Gem~tuer fiberziehen. Er scheint dabei eiae eigenthiim- 
lithe Neigung mit seinen verwandten Guttungen und krten zu theilen, 
gern auf einer festen Basis, also auf Steinen, Holzwerk, Dachziegeln 
etc. zu wohnen und dort die der Sonne am meisten uusgesetzten 
Stellen aufzusuchen. 

II. M a c - r o b i o t u s  S c h u l t z e i  nov. spec. 
Tat'. VI. Fig. 1. 

Ich fund diesen schSnen und grossen Macr0bioten, den ich den 
Griinder unserer Gattung zu widmen mir erlaube, bier in Bonn unter 
dfinnem Sedum und Grasrasen auf einem alten Genauer. Merk- 
wtirdigerweise hielt er bier nur einen kleinen Verbreitungsbezirk, 
der sich fast scharf abgrenzte, war aber dol~ auch in solcher Menge 
wie ich nienals selbst unter den sonst giinstigsten Bedingungen 
Macrobioten anderer Arten zusummen angetroffen habe. Zuden 
behauptete er, wie es schien, hier die Herrschaft ausschliesslich, da 
ich keine andere Arten in seiner Gesellschaft gefunden babe, ob- 
gleich der Macrobiotus Hufelandii an vielen Stellen in der Niihe auch 
hiiufig vorkun. Er steht den Macr. ttufelandii in derKSrperforn, 
Bildung der Krallen etc. sehr nahe, unterscheidet sich aber in zwei 
wesentlichen Punkteu yon den erstern, n~inlich: erstens durch den 
Besitz ) 'on 6 k o n i s c h e n  P a p i l l e n ,  in den erweiterten vor- 
springenden Suugmunde (Fig. 1, a) und zweitens dutch den con- 
s t a n t e n  Mange  ! d e r  A u g e n ,  ist ausserden durchgehends 
grSsser and heller (graugelb) gef~trbt. Der ovule Schlundkopf tr~gt 
drei Reihen chitiniger Kauplattchen (Fig. 1, 1), die immer dasselbe in 
der Abbildung gegebene Verh~iitniss zeigen, wiihrend dieses bei der 
vorigen Art h~iufig variirt. Ich fund ihn bis zu 0,8 Mm. lang. Seine 
Eier sind ahnlich denen yon M a c r o b i o t u s  H u f e l a n d i i .  

III. M u c r o b i o t u s  O b e r h ~ i u s e r i  1)oy~re. 

Der K~irper dieses yon Doy~re 1) entdeckten Macrobioten n~ihert 
sich an  neisten yon alien anderen Arten der Cylinderfbrn und 

i) Annal. d. so. nat If. Serie Tome IV, S. 286. Tas 14, Fig. 11--15. 
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zeichnet sich durch eine schSn rothbraunc F~trbung, dem Mangel der 
Augen und dutch die besondere Bildung seiner Krallen "ms; (lie 
letzteren bestehen an jedem Fu,cs aus drei Stricken, namlich einer 
langen drinnen terminalen und zwei mehr zurfickstehenden kurzen aber 
kriiftigen Krallen, yon denen die tier terminalen Krallc zuniichst ste- 
hende einfach ist, wiihrend die andere zwei Haken hat (Taf. VI. Fig. 5). 
Der S~tz der erw~ihnten Fiirbung ist die subcuticulareKSrperhaut, die 
aus grossen get~ifelten Epithelien besteht, in welche ein rothbraunes 
kSrniges Pigmefit eingelagert ist. Diese Epithelien ziehen sich als 
mehr oder mmder regelm~tssige L~ngsreihen fiber den K0rper bin 
und treten besonders in den Mittelfeldern des Rrickens als zwei 
neben einander herlaufende Streifen yon viereckigen Tafelzellen her- 
vor, und das um so mchr, als sie yon den langen darunter liegenden 
Rtickenmuskeln begrenzt und scheinbar eingefitsst wel'den. Neben 
diesen medianen L~ingsstreifen sieht man noch beider~eits zwei seitlich 
aber weniger regehn'~sig gestellte L~tngsreihen yon Epithelien tiber 
den Rricken laufen. 

Aber auch in querer Richtung ist die F~trbung des KSrpers 
markirt resp. in gewissen Abstiinden unterbrochen, und das ist 
jedesmal da, wo die ~tussct'e helle Cuticula sich in Querfalten zu 
legen pfiegt, an welchen Stellen ein feines helles Querband den KSr- 
per umgreift, so dass auf diese Weise 8 bis 10 allerdings nicht ilmner 
deutliche Segmente hervortreten. 

Die Mundbewaffmmg, SchlundrShre, Kauapparat sind bedeutend 
kleiner wie bei den vorhergehenden Arten und auch abweichend 
gestaltet (Tar. VI. Fig. 7). Die Jungen sind ganz i'~rblos und durch- 
scheinend und bemerkt man an diesen deutlich die vollst~tndige Ab- 
wesenheit der Augen, was sich bei den erwachsenen Thieren wegen 
des am Kopfe vielfach zerstreuten rothen Pigmentes nicht so leicht 
entscheiden l~isst. Die Eier shld kugelig und haben circa 0,06 Mm. 
im Durchmes.ser. Die ~tttssere )]ischale ist dicht bedeckt mit feinen 
nicht starren Stacheln (siehe TafelVII. Fig. 12). Das was Doy~ re 
als das Ei yon Macrobiotus Oberhituseri beschreibt und abbildet (o. e. 
Tar. XIV. Fig. 15), scheint ein um'eifes noch nicht abgelegtes Ei zu 
S.287 sein, das mit Furchungskugeln erfrillt ist, bei dem aber die 
eigenthrimliche Bildung der Eischale noch nicht vorhanden ist. 

Die Bewegungen sind lebhaft. Seine Griisse variirt ~ehr, ich 
land ihn bi,~ zu 0,45 Mnl. lang. 

Das Vorkommen yon Macrobiotus Oberhi~useri ist bei weitem 
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nicht so verbreitet wie das yon hiacrobiotus Hufelandii, sondern in 
gewisser Hinsicht beschrSnkt. Er ].iebt leichte, luftige und besonders 
sonnige Wohnungen und man wird ihn desshalb selten in einer tiefern 
Lage yon Sand oder Erde iinden, sondern meistens nur da, wo auf einem 
dt|nnen erdigen Ueberzug sich eine leichte Moos- oder Flechtendecke 
erhebt, also auf D~chern, an abschtissigen Felsen und Mauern etc. 

IV. M a c r o b i o t u s  t e t r a d a c t y l u s ,  nov. spec. 

Diese Species hat in ihrem ~tusseren Habitus viele Aehnlichkeit 
mit den beiden ersten Arten besonders mit M::crobiotus Hufelandii, 
unterscheidet sich abet dutch eiuige Hauptcharaktere wesentlich 
yon jenen. N~mlich ersgens dutch die Bi]dung der Krallen, deren 
bei unserem Thiere sich auch zwei an jedem Fusse befinden. Jede 
Kra]le besteht indessen hier aus zwei his zum G r u n d  g e t h e i l -  
t e n  Eakchen (Taf. VI. Fig. 2), so dass jedes H~ikchen ftir sich be- 
sonders eingelenkt ist und einzeln bewegt werden kann, wodurch wir 
also zwei wahreDoppelkrallen resp. vier 
Fusse haben (siehe auch Taft VII. Fig. 13). 

uud Schnitzel aber siM die Krallen, wie 
Mitte mit einander verschmolzen (Fig. 3). 

einzelne Krallen an jedem 
Bei Maerobiotus Hufelandii 
wir gesehen haben, in der 
Durch den zweiten Haupt- 

punkt unterscheidet sich unsere Species nicht bloss yon Macrob. Hu- 
felandii, sondern yon den s~tmmtlichen vorausgegangenenArten nitm- 
lich dutch die Form der Eier und die Art und Weise der Ablage dersel- 
ben. Die Eier yon Macrob. tetradactylus sind oval, haben eine roll 
kommen gl a t t e 0berfl~iche und werden nicht einzeln und f,'ei sondern 
zu m e h r e r e n  in die  a b g e s t r e i f t e  'Sussere  H a u t  h i n e i n -  
g e l e g t ,  die als ein yore mfitterlichen KSrper durchaus getrennter 
selbst~tndiger Eiersack die Eier so lange umschliesst his die Jungen 
auskriechen, Taft VII. Fig. 13 ist ein solcher vier Eier enthaltender Eier- 
sack, aus der vollstitndig abgestreiften iiusseren Haut des Mutterthieres 
mit sammt den Krallen bestehend, abgebildet. In den Eiern sieht man die 
schon sehr frfih gebildete n Kauapparate der Embryonen durchscheinen. 

Der Macrob. tctradactylus ist kleiner wie Macrob. Hufelandii 
und nithert sich in der GrSsse und Bildung seines Kauapparates dem 
Macrobiotus OberhSuseri. Er trSgt zwei schwarze verhiiltnissmSssig 
grossc Augcn am Kopfe. Seine Bewegungen sind bedeutend langsamer 
und unbeholfener wie die der abrigen Arten. Die LSnge fibel~steigt 
selten 0,3 Mm. Man trifft ihn gewShnlich in Gesellschaft yon ~iacrob. 
Oberh~useri (siehe oben), aber im Ganzen seltener. 
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V. M a c r o b i o t u s  m a c r o n y x  Dujardin. 

D e r k l e i n e  Wasse rb~ t r  und das B ~ t r t h i e r c h e n  (Acarus 
ursellus) yon Goetze, Eichorn und O. F. Mi~ller. 

Trion ychium ursin~tm, F~hrenber 9. 

Arctiscon Miilleri~ Pe,'ly. 
Arctiscon tridactylum, 5'itzsch. 
Macrobiotus lacustris, Dujardln. 
Macrobiotus macronyx, Dujardin. 
Mac~*obiotus Dujardin, Doy~re. 
Macrobiotus Dujardin, Kaufmann. 

(siehe oben den historischen Theil). 
Der KSrper dieses, wie wir oben gesehen haben, einzigen bisher 

bekannten Reprasentanten unserer Gattung aus dem stlssen Wasser 
hat die Form eines gestreckten Ovales mit verschmiilertem Kopf- 
ende. Er ist r und leicht graugelb gefiirbt, mit einem 
sofort sichtbaren fast schwarz-braunen Darm. Mund, Sehlundr(ihre, 
Mandibeln und Schlundkopf haben viele Aelmlichkeit mit denefi 
yon M. H u f e l a n d i i ,  indessen ist der Schlundkopf des ausgewach- 
senen Thieres start mit breiteren Kaupliittchen mit d ii n nen 1 a n g e n 
S t iib c h e n ausgekleidet. Am Kopfe Zwei schwarze s Jeder 
Fuss triigt zwei Doppelkrallen; jede Doppelkralle (Taf. VI. Fig. 4) 
besteht aus zwei einzeln eingelenkten und f(ir sich beweglichen 
Haken, wovon der eine den andern an GrSsse bedeutend (iberragt 
und auf seinem Racken noch besonders gespalten ist, und dadurch 
ein secund~ires feines Hiikchen tragt. Der M. macrbnyx legt seine 
glatten, wenig ovalen, fast kugeligen Eier, wie M. tetradactylus, 
in die abgestreifte ~tussere K6rperhaut. Ich land oft 20--30 Eier 
in einer Haut. El" ist der grSsste yon allen Macrobioten (wird his 
1 Mm. lang) und hat eine ausserordentliche Verbreitung in allen 
stehenden und fliessenden Gew~tssern (siehe oben S. 111). 

Die Angabe D u j a r d i n ' s  (Annal. des sc. nat. Tome X 1838) 
dass bloss bestimmte Individuen unserer Species die allen B~irthier- 
then eigenth~|mlichen grossen granulirten Blutkugeln enthalten, be- 
ruht wohl auf einer unvollst~ndigen Beobachtang, ich habe sie 
niemals vermisst. 

Das Vorkommen der Macrobioten im Allgemeinen ist also nach 
den obigen bei den einzelnen Arten gemachten Angaben ein sehr 
mannigfaltiges und weites: nur eine Art (Macr. macronyx) lebt im 
stissen Wasser, die anderen (M. H u f e l a n d i i ,  S c h u l t z e i ,  0 b e r -  
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h i~u se r i, t e t  r a d a c t y l u  s) aufdem Lande und zwar fast fiberall, wo 
sich auf fester Unterlage, also aufFelsen, Steinen, Di~chern, an grfi- 
nen and trocknen B~tumen etc. geringe Mengen yon Sand und 
Humus angesammelt haben, am einer schfitzenden Moos- oder 
Flechtendecke Nahrung zu geben, und oft auch ohne diese treffen 
wir auf die Wohnst~tten tier Maerobioten und der Barthierchen 
fiberhaupt. Dabei suchen sie besonders die sonnigen und lichten, 
nach Sfiden gelegenen Stellen auf, denen alsbald, wenn die Sonne 
nut kurze Zeit darauf weilt, alle Feuchtigkeit, entzogen wird, was 
zumal im Sommer natfirlich oft wochenlang anh~tlt. Die Barthier 
chert verfallen dana mit zunehmender Trockenheit in eine Art 
Scheintod, sie ziehen sich immer mehr und fester zusammen, und 
sehen schliesslich einem feinen Sandkorn ahnlich, das die ursprfing- 
liche Thiergestalt in keiner Weise mehr erke~nen l~tsst L). Die Er- 
n~hrung und die gesammten KGrperfanktionen scheinen dann voll- 
kommen still zu stehen. In dicsem Zustande kGnnen unsere Thier- 
chert Monate selbst Jahre lang verharren , bis ihnen gelegentlich 
durch neue Feuchtigkeit resp. Wasser neues Leben zufliesst, zudem 
sie dana meistentheils nach kurzer Zeit (l~tngstens 1/2--1 Stunde, 
wieder erwachen. Schon S p a l l  a n z a ni hat d]ese Beobachtung, wie 
sch0n oben angeffihrt, in ausgedehntester Weise sowohl an unseren 
B~trthierchen wie an den gewiihnlichen Gesellschaftern dersetben,~en 
l~derthieren und Nematoden angestellt, und alle nachfolgenden 
Naturforscher, die diese selfsame Erscheinung zu be~bachten Ge- 
legenheit hatten, besonders C. A. S. S c h u l t z e  (Macr. Huf.), haben 
dieselbc vollkommen best~ttigt und erweitert. Nut eine, allerdings 
gewichtige Stimme hat sich bis jetzt, wie es seheint, andauernd da- 
gegen ausgesprochen, n~tmlich E h r e n b e r g, der zuerst im Jahre 
1834 (Isis S. 711) in Folge der Schu[ tze ' schen  Mittheilungen die 
ganze Wiederbelebung ffir e[ne Tiiuschung erkli~rte. Was indessen 
E h r e n b e r g  hier fiber die im W a s s e r  lebenden Raderthiere und 
Infusorien sagt, die ihm in Bezug auf die Wiederbelebung nach er- 
folgter vollst~tndiger Eintrocknung nur negative oder unvollkommne 
Resultate gegeben, kann natfirlich ffir unsere spezielle Frage keine 
Bedeutung haben, da jene F~higkeit bloss an den auf dem L a n d e  
resp. im t r o c k n e n  S a n d e  lebenden Thiercherz aber nicht an Was- 
ser thieren beobachtet and beschrieben worden ist, welchen letzteren 

1) Vergl. die Abbildung yon C. A. S c h u l t z e  in Macr. H u f e l a n d i i  
Fig. 2 und besonders 3. 
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sie in der That auch nicht oder nut in sehr beschr~nktem Maasse 
zukommt. Die hierauf (Isis S. 712) folgenden Bemerkungen Ehren-  
b e rg ' s  tiber die im Sande lebenden R~tderthiere wideriegen iudessen 
auch nicht die fragliche Erscheinung; sie stfitzen sich bloss auf die 
Beobachtung, dass die aus dem "Schlafe erwachten Riiderthierchen 
griine als Nahrung gedeutete Kiirnchen in ihrem Darme erkennea 
liessen, woraus dann gefolgert wird, dass diese Nahrung w~thrend 
des Scheintodes eingelmmmen worden sei. Diese Vermuthung ent- 
behrt indessen der direkten Beobachtung desFr es sea  s der Thierchen 
w~ihrend d:es Sch] :a fes ,  da die nach dem Erwachen im Darme 
vot~efundenen grtinen K0rnchen mit unserer Erscheinung sehr wohl 
in Einklang zt~bringen sind, indem sic erstens darthun, dass die 
Verdauung w~,hrend des Asphyxie vollkommea sistirte und also auch 
die vor dem Einschlafen gefressenen grilnen KSrnchen nicht alterirt 
wurden, und zweitens, dass die grtinen K(irner unter der schtitzenden 
Thierhtille s i ch  in Farbe. und Gestal t  e~'halten haben, was um so 
eher angenommen: werdea kann, da E h r e u b e r g  auch in tier erdi- 
gen Umgebung des. Thierehens, die. ebenfalls jahrelaag '), t rocke~ 
gelegen hatte, feine conferven~thnliehe FSden land, deren gr(ine 
Glieder jenen KSrnchen gleich waren. 

Spater im Jahre 1853 2) wiederholt E h r e n b e r g  mit noch 
griisserer Bestimmtheit seinen W idersprach, ohne indessen,: wie mir 
scheint, weitere stiehhaltige Be~eise vorzubringen. Er fahrt hier 
hauptsiichlich eineBeobachtung dagegen auf, die er an ~/tderthieren, 
die sich in der Mooserde vom Monte rosa befanden, anstellte. 

Viele dieser Thierchen waren u n t e r  Wasse  r wieder zu roller 
und lebhafter Lebensthiitigkeit erwacht, andere indessen ))waren noch 
eii~rmig zusammengezogen un(t zeigten bei sonstiger Frische nur 
langsame Bewegungen einzelner v orgestreckter Theile oder nnr 
innere Bewegnngen der Kiefer zum Kauen oder aueh kleine Bewe- 
gungen anderer Eingeweide(( etc. Eins dieser Thierchen mit schwa- 
chert Bewegungen wurde, nun ,besonders beob~chtet uad dabei wahr- 
genommen, dass ein in demselben sich befindliches aufangs noch 

l.) Er untersuehte eineu Theil des yon C. h. S. S e h u l t z e  aa dieBres- 
lauer :Naturforseher-Versammlunff gesandten Sandes; der drei Jahre troeken 
gelegen hatte. 

2) Berieht fiber die zur Bekarmtmaehung geeigneten Verhandlungcn der 
K. Preuss. Akademic 1853. S. 531. 
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unentwickeltes Ei fiber Nacht sich vergrSssert und welter entwickelt 
hatte. Ein anderes Thierchen hatte sogar ein Ei abgelegt. Aus 
diesen Beobachtungen wird nun tier Schluss gezogen, dass alas be- 
schriebene Stadium der schwachen Lebens~usserungen w)llkommen 
demjenigen entspreche wie es bei den angeblich scheintodten Thier- 
chen ununterbrochen Start finde. Allein alle diese yon E h r e n b e r g  
beobachteten Vorg~nge sowohl die wenn auch schwachen Bewegun- 
gen als auch die VergriiSserung und Entwicketung des Eies etc. 
sind, nacl~ seiner wiederholten hngabe erfotgt, wShrend die Thierchen 
i m W ~ s s e r  lagen, sind also Lebensiiusserungen, die offenhar unter 
der Einwirkung des Wassers erzeugt waren. Es kann das folglich 
unmSglich, ein Beweis daffir sein, d~ss auch die im trocknen ~ Sande 
liegerMer~ vollkommen bewegungslosen und scheintodten Thierchen 
sich ebenso in uugest0rter Weise ern~threa und fortpflanzen. B~- 
trachtet man solche eingetrocknete zusammengezogene Thierchen, 
die bloss (lem gefibten Auge als solche kenntlich und yon den um- 
gebenden SandkSrnel~ zu unterscheiden sind, unangefeuchtct, so 
wird man vergeblich auch auf die :schw~ichsten Lebenszeichen, ge- 
schweige denn auf' die oben yon E h T e n b e r g  beschi'iebenen Be- 
wegungen ,lnit vorgestreckten' Theilen(( etc. warten und man wiled 
Ltberhaupt die Ueberzeugung gewinnen, dass das Leben in diesen 
festcontrahirten Kiirnchen, diejeder Luftzug wie den umgebenden 
Staub in die HShe hebt, votlkommen emtarrt isL Noch fester 
wirtl diese Ueberzeugung wenn man nun diese erstarrten Thierchen 
alhnShlig unter dem Einflusse des Wassers zum Leben zurfick- 
kehren sieht und die versehiedenen Stadien beobachtet, die sie zu 
durcht~tufen haben bis sie zu dell yon E h r e n b  e r g  beschriebenen 
schwachen Bewegungen gelangen. Oft muss man lange warten ehe 
die ersten leisen, scheinbar noch ganz passiven Ausdehnungen des 
Kiirnchens beginnen, ehe die ersten Falten des contrahirten runze- 
lichen Leibes sfch gliitten und erst wiederum nach l~tngerer Zeit 
erkennt man dann wirklich aktive Bewegungen. Es ist eine sehr 
liiiufige ErscheinUng, dass lnanche dieser wiederbelebten Thier- 
chert in mehr oder minder erstarrtem Zustande verharren und dann 
nat die schwachen Bewegungen zeigen, die E h r e n b e r g  be- 
schreibt. Das sind aber unzweifelhaft n e a e unter der Einwirkung 
tics Wassers erzeugte LebensthStigkeiten, die der Erni~hrang durch 
wahrnehmbares Kauen vorstehen und somit auch der Weiterent- 
wicklung eines Eies gfinstig sein k0nnen, wiihrend man, wie oben 
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ausgefiihrt, bei den el~tarrten Thierchen nichts von alle dem wahr- 
nimrnt. Es miichte also hiernach wohl vorl~iufig der Widerspruch 
des beriihmten Naturforschers keinen gentigenden Beweis gegen die 
fragliche Erscheinung in sich schliessen, weder ftir unsere Bar- 
thierchen, die Eh r e n b e rg ttberhaupt hierauf nicht n~ther untersucht 
zu haben scheint, noch far ihre Gesellschafter die R~tderthiere, 
Anguillulinen etc. Jene F~ihigkeit birgt tiberhaupt kein ))Wunder,(~ 
das E h r e n b e r g  in dieselbe hinein zu legen sucht, in sich, wie 
schon P e r t y  in treffenden Bemerkungen (Isis 1834 S. 1246) aus- 
geffihrt hat, und steht bekanntlich durchaus nicht isolirt ira thieri- 
schen Leben da, nur darf man wohl nicht eine totale his ins Inhere 
vordringende Vertrocknung annehmen. Die feste kugelige Zusam- 
menziehang scheint mir eher einen Schutz gegen eine vollstiindige 
Austrockmmg, einen ausseren gewissermassen hermetischen Ver- 
schluss zu bieten, der dem Centrum resp. den Eingeweiden einen 
gewissen Grad yon Feuchtigkeit bewahrt. Hierf~ir spricht auch die 
Beobachtung, dass wenn man ein Rader- oder B~trthierchen isolirt 
und rasch auf einer Glasplatte eintrocknen l~isst, dasselbe gewiihn- 
lich bald abstirbt, ohne je wieder durch Anfeuchtung neues Leben 
zu gewinnen. Die Feuchtigkeit wird hier zu schnell auch den 
inneren Theilen entzogen Qhne dass das Thierchen Zeit gehabt 
hatte, wie dieses bei einem langsamen Verdunsten des umgebenden 
Sandes etc. miiglich ist, sich allm~hlig zusammenzuziehen und mi t  
seinen faltenreichea KSrperdecken die inneren Organe schiltzend 
zu umh[illen. 

Ueber die andere Art der Erstarrung, die eintritt, wenn man 
die Biirthierchen in luftleeres Wasser bringt, habe ich schon frfiher 1) 
weitl~tufig berichtet. Die Wirkung ist hier eine ganz entgegenge- 
setzte derjenigen wie sie beim Scheintode durch Eintrocknung erzeugt 
wird. W~hrend bei letzterem der Kiirper sich kugelig und lest 
zusammenzieht, streckt er  sich bier nach alien Richtungen bis zum 
Aeussersten. - -  

Die N a h run  g der Macrobioten scheint theils vegetabilischer 
(kleine Algen, Wurzelfasern und andere Pfianzentheile) theils ani- 
maler Natur zu sein. Sehr h~tufig bemerkt man im Darm die 
unverdauten Reste ve~peister fNderthiere, n~mlich die Kauapparate 

1) Ueber das Nervensystem der B~rthierchen d. Archiv ]. Bd. S. 105 etc. 
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derselben; einigemal sah ich auch Macrobioten mit angespiessten 
und fest an den Mundnapf gezogenen R/iderthierchen umherlaufen. 
Keinenfalls scheint die milde Charakteristik, die O. F. M i t l l e r  you 
dem Benehmen und der Lebensweise des ))kleinen B~renc~ entwirft 1) 
auf alle gleichm~issige Anwendung zu finden. 

Die wesentlichen anatomischen Verh~iltnisse sind schon oben in 
der allgemeinen Charakteristik und in dem systematischen Theil fiber 
die Macrobioten dargestellt worden und finden ausserdem in den 
beigegebenen Abbildungen eine iibersichtliche Erl~tuterung. Ich kann 
mich desshalb darauf beschriinken einige spezielle Beobachtungen 
mitzutheilen, die zum Theil neue Thatsachen enthalten, zum Theil 
erg~tnzen4und berichtigefid den frfiheren Beobachtungen dienen sollen. 

Die iiusseren KSrperdecken bestehea, wie schon frtiher erw~hnt, 
1. aus einer dtinnen glashellen chitinigen, den ganzen KSrper meist 
lose umgebenden Cuticula (Fig. 1), die bei den mehr oder minder 
h~ufigen H~utungen abgestreift wird, und zweitens einen darunter 
liegenden dickern und kSrnigen mit grossea Platten-Epithelien (Fig. 
14) bedecktea Corium, das za gleicher Zeit der Tr~iger der Kiirper- 
farbe ist (siehe oben S. 118 unter M. O b e r h ~ u s e r i ) .  An der 
Innenhaut dieser zweiten Hautschicht befestigen sich die den K(irper 
vielfach durchkreuzenden Muskeln s). 

Das Blut circulirt frei und unregelm~issig ohne Gefiisse und 
Pulsationen (siehe ob. S. 114) im Kiirper. Die grossen granulirten 
Blutkugeln bestehenaus einer hellen, homogenen und membranlosen 
Grundsubstanz~ mit zahlreich eingebetteten dunkeln und gliinzenden 
K(irnchen. Da jene verkittende Grundsubstanz ziemlich welch ist 
und jedem Drucke nachgiebt, so nehmen die BlutkSrperchen, wenn 
sie im KSrper umhergetrieben werden und auf Hindernisse stossen 

1) Fuessly' Archly der tasektengeschichte 6. Heft S. "8. M i i l l e r  be- 

richter unter Anderen in naiver Weise: ,Von der ~hnlichen Gew erhielt 
diess Thierchen den Namen eines B~ren, und dfeser Name braehte es in den 
Ruf der Gefriissigkeit und der Raubbegierde, allein man schloss mit Uarecht 
v o m  ersten Ansehen und yore l~amen auf die inneren Eigenschaften. Der 

kteine B~r ist ein schwerf~lliges, kaltbliitlges und sanftes Thierehen; er 
li~sset die Mitbewohner seines Tropfens mi t  gleicher Gleichoc4iltigkeit Ms der 

LSwe das Hiindchen um und an sich fahren" etc. 
2) Eine vollst~ndige und ~usserst sorgfiiltige Darstelluug und Abbildung 

des ganzen Muskelsystems hat D o y ~ r e  in seiner bekannten Monographie 

(S. 337 PI. 17--19) gegeben. u auch d. Archly Bd. I S. 112. 
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die mannigfachsten Formen und Figuren an. In vollkommener Ruhe 
und aus dera KSrper entfernt sind sic kugelig. Bloss bei einer 
Macrobioten-Art n~tmlich bei M. macronyx babe ich einigeraale eine 
ganz abweichende Form der BlutkSrper angetroffen. Hier waren 
sic alle lttnglich (Fig. 17a) und ffillteu den Innenraum des ~Leibes 

so an, dass eine Circulation nur in ganz beschrttnktera Maasse 
mSglich war. Ich hielt dieselben anfangs ffir andere Gebilde, fund 
aber kein einziges kugeliges BlutkSrperchen vonder  gewShnlichen 
Gestalt dazwischen, so dass ich annehmen muss, dass sic (lie Stelle 
der letzteren vertreten. Ffir die Ursache und Bedeutung dieser so 
ver~tnderten Form und GrSsse (sic sind bis 0,05 Mm. lung und O,012 
Mm. breit) habe ich keine Erkli~rung, da ich nicht anzunehmen 
vermag, dieselben seien durch gegenseitigen raechanischen Druck 
allm~thlig aus der runden in die l~tngliche Form iibergegangen. 

Im gewShnlichen Verhalten lassen die BlutkSq)er schwer im 
Innern einen Kern erkennen. Ira Zustande der Erstarrung dutch 
die Einwirkung des !uftleeren Wassers aber el:kennt man gewiihnlich 
leicht, einen, ~zuweilen -2--3 Kerne (Fig~ 17). 

AraSboide Bewegungen der .BlutkSrper.chen habe ich haufig in 
dem oben erw~thnten Zustande der Erstarrung beobachtet und zwar 
am schSnsten auf dera Punkte, wenn die Asphyxie durch die Ein- 
wirkung tier Luft sich :zu 15sen begann (Fig. 17). 

Einer anderen interessanten ~Beobachtung will ich hier noch 
erw~thnen n~tmlich class, die KSrnchen der Blutkugeln, so lange sic 
im lebenden Thiere sich befinden, keine molekul~tre Beweg.uug zeigen, 
selbst nicht im Zustande der Erstarrung, wo sic also vollkoinmen 
bewegungslos und sicher hierauf beobachtet werden kiinnen. Erst 
wenn das betreffende Thier abgestorben ist, oder sic aus dera leben- 
denden ThierkSrper entfernt und unter Wasser suspendirt sind, be- 
ginnt bald eine sehr lebhafte Molekular-Bewegtmg. Es muss also 
bier wohl die eigenthfimliche Consistenz der homogenen Grundsub- 
stanz ira Leben die tanzende Bewegung der K(irncheu verhindern. 

InBezug aufden V e r d a u u n g s a p p  a r a t ,  der aufTaf. VIsowohl 
in toto Fig. 1 wie in seinen einzelnen Abtheilungen ra(iglichst genau 
dargestellt ist, miichte ich hier die Vermuthung aussprechen, dass 
die grossen zur Seite des Schlundkopfes liegeuden Drtisen (Fig. 1, 
f.) deren Ausfithrungsg~tnge, wie ich sicher babe constatiren kSnnen, 
nicht weit hinter der MundSffnung in die SchlnndrShre mfinden, 
miiglicherweise Giftdrttsen sein kSnnten. Wie schon oben erwiihnt 
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habe ich einigemale beobachtet, dass Macrobioten R~tderthiere an- 
griffen und aufspiessten, wobei es aufiiel, dass die letzteren, sobald 
sich der Mundsaugnapf der Macrobioten an sie festgesogen hatte, 
sofort bewegungslos und anscheinend ,todt waren, obgleich die ~u.~sere 
KSrperform in keiner Weise alterirt war. 

Der Darm der Macrobiotea ist mit grossen Zetlen ausgekleidet 
(Fig. 1,8, 9. G.) an deren Oberii/iche sich h~tufig eigenthttmliche 
krystallinische Bildungen (Fig. 8) zeigeu, die ein Abscheidungs- 
produkt der Zellen zu sein scheinen und nicht aus kohlensaurem 
Kalk bestehen. 

Bezilglich des N e r v e n s y s t e m e s  freue ich reich als Ergiin- 
zung zu meinen frtiheren Untersuchungen heute eine nicht unwich- 
tige Thatsache hinzufiigen zu kSnnen : Die Arctiscoiden batten bisher 
auch in sofern eine Ausnahmestellung unter den Gliederthieren 
eingenommen als bei ihnen ein geschlossner Nervenschlundring zu 
fehlen schien. Es h a t t e  wenigstens bisher nicht gelingen wollen 
eine tiber.dem Schlunde ,gelegene und mit dem :ersten Bauchganglion 
in Yerbindung tretende Nervenparthie zu erkennen. Immer erneute 
atff diesen Punk~ gerichtete Untersuchungen haben reich nun doch 
den vermissten Schlundring mit  volIer Bestimmtheit auffinden lassen, 
wie ich ihn Taf. VII Fig. 15 und 16 dargestellt habe. Fig. 15 
giebt die Ansicht des vollstiindigen Schlundrings yon der Bauchseite 
des Thieres: Voa dem obersten Bauchganglion (f) treten die beiden 
Commissuren (d) in einem Bogen nach aussen um zu den seitlichen 
die Augea tragenden Ganglien (b) anzuschwellen. Mit diesen 
scheinbar kolbenfSrmigen Anschwellungen (b) endigte nun nach den 
bisherigen Untersuchungen die g~nze Nervenparthie und in der That 
erscheinen sie auch meis~,wie abgeschnitten, ohne dass irgend eine 
weitere Fortsetzung zu sehen wiire. Bringt man das Thief aber 
unter recht gtinstigen und ldaren Objecten ~) in eine Seitenlage, 
so sieht man start:des kolbigen Ganglions ein dreieckiges (Fig. 16), 
dessert innerer Winkel sich bei genauerer Betrachtung auf der 
Rtickenfl~tche resp. fiber den Schlund des Thieres verliingert und 
in einem blassen Bande zur anderen Seite hinttberzieht, was um 

I) Alle diese Untersuchungen kSm~en mit Erfolg nur an Thieren vorge-  
nommen werden, die unter dem Einfltlss des luftleeren Wassers in einen 
Zustand vollkommner Ers tarrung iibergefiihrt sind (siehe d. Archiv Bd. I 

s. 1o5). 
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so deutlicher wird, wenn man nun die Seitenlage durch vorsich- 
tige und allm~thlige Verschiebung, um das erfasste Bild nicht wieder 
zu verlieren, in eine dem Auge zugewandte Rfickenlage bringt. 

Genug die seitlichen anscheinend bloss kolbigen ~knschwellungen 
umgreifen in ihrer Fortsetzung den Schlundapparat (Fig. 15) und die 
dort liegenden Muskeln (a )um sich fiber dem Schlunde dutch ein 
helles Markband (g)zu vereinigen, so dass also das vollst~tndige 
Gehirn resp. die so zu sagen aufgerollten und in eine Ebene ge- 
legten beiden oberen Schlundganglien mit ihrer sie verbindenden 
Comissur die Gestalt haben wfirde, wie ich sie Fig. 16 abgebildet 
babe. Eine weitere Eigenthfimlichkeit bietet unser Schlundring auch 
dadurch, dass die~ die obern und unteren Schlundganglien verbinden- 
den Comissuren (Fig. 15 d) auf ihrem Wege beiderseits einen Net- 
yen (d) abgeben, der sich bald gabelig theilt, um sich dann sp~tter 
mit Muskela zu verbinden. 

Bei den Macrobioten sind wie bei Arctiscon Milnei vier Bauch- 
ganglien (mit Einschluss des unteren Schlundganglions) vorhanden, die 
in so fern eine etwas abweichende Form yon der, wie ich sie bei 
Arctiscon Milnei beschrieben habe, zeigen, als bloss an dem vor- 
deren Theft ein Ausschnitt vorhanden ist, w~thrend der hintere in 
gleichm~siger WSlbung sich abrundet. (Fig. 15 f.) 

Auch ffir die peripherischen Nervenausbreitungen kann ich neben 
den muskuliisen Nervenendigungen eine neue Beobachtung mittheilen. 
Die zweite Hautschicht der Macrobioten besteht, wie schon mehrere- 
male erw~hnt, aus grossen Tafelzellen, die besondem auf dem 
Rficken deutlich hervortreten. An einigen Stellen besonders im 
oberen Drittheil sieht man auf beiden Seiten des Rfickens einen 
Nerven (Fig. 14) aus der Tiefe hinter Muskeln (a) hervortauchen, 
der sieh in seiner weiteren Ausbreitnng zwischen die Grenzen der 
Epithelplatten hindurchschiebt, nachdem er vorher eine einem 
D o y ~ r e'schen Hfigel in gewisser Hinsicht ~ihnliche Anschwellung 
(b) erlitten, die den Conturen der Epithelien sich eng anschliesst und 
dieselben mehr oder minde r umgreift. Ein anderer yon dieser An- 
schwellung entspringender Faden geht wiederum in die Tiefe, bftdet 
eine neue Ganglienzelle (c) um dann wieder weiter nicht mehr zu 
verfolgende Verbindungen einzugehen. 

Was schliesslich den G e s c h l e c h t s a p p a r a t  betrifft, so 
sind die Arctiseoiden, wie wir schon wissen, Zwitter, deren m~iun- 
liche und weibliche Organe fiber dem Darme nach dem Rticken zu 
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gelagert sind. Direkt auf dem Darme liegt das unpaare Ovarium 
(Fig. 1, 8 und 9 h), das an zwei fadenfSrmigen Ligamenten (Fig. 8 
u. 9) beiderseits im oberen Dritttheil des R~tckens an der inneren 
KSrperwand befestigt ist. Die Eier sind verh~tltfiissm~issig gross 
(Fig. 1, h) und haben wenn sie abgelegt werden, theils eine glatte, 
theils eine mit eigenth~tmlichen Forts~ttzen versehene Eischale (Fig. 11 
und 12). Diejenigen Arten, die glatte Eier produciren, legen die- 
selben zu mehreren in ihre abgestreffte iiussere KSrperhaut, und 
diese sind Macrobiotus macronyx und M. tctradactylus, yon welchem 
letzteren ein solcher aus der ~usseren durchsichtigen Haut bestehen- 
tier Eiersack mit vier Eiern in Fig. 13 abgebildet ist. Die anderen 
Arten niimlich M. Hufelafidii, Schultzei und Oberh~iuseri, haben 
eine feste, Forts~tze tragende Eischale. Fig. 11 stellt ein reifes 
Ei von M. Schultzei und Fig. 12 ein solches yon M. Oberhliuseri dar. 

Ueber dem Ovarium liegt die ebenfalls unpaare Samenblase 
(Fig. 1, 8 und 9 i) und zu beiden Seiten yon derselben die beiden 
schlauchf(irmigen Hoden (k), die eigenthfimlich geformte schon yon 
D o y ~ r e  erkannte Spermatozoiden (Taf. VI. Fig. 10) entwickeln. 
Dieselben sind n~tmlich mit einem doppelten nach zwei verschiedenen 
Richtungen ausgehenden fadenffirmigen Anhange Versehen, und lassen 
eine auch im Wasser noch anhaltende lebhafte Bewegung erkennea, 
wobei meistens der eine Anhang zurtickgeschlagen wird (siehe die 
drei ersten Abbildungen yon Fig. 10). Der Ausgang der Geschlechts- 
organe resp. die mit dem Darm gemeinschaftliche Kloake ist mit 
emigen Drt~sen umgeben (Fig. S und 9 1). deren Zahl bei den ver- 
schiedenen Arten zu wechseln scheint. Zuweilen wird auch ein kleines 
meistens ~llerdings schwer aufzufindendes Cop~llationsglied (Fig. 9 n) 
~m der GeschlechtsOffnung (m) sichtbar. 

M. Schultzc, Arckiv f. mikrosk. Anatomie. Bd.:t. 9 
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Erklirung tier Abbildungeu auf Taf. 111. 

Tafel u 

Fig. 2. 

Fig. 3. 
Fig. 4. 

Fig. 5. 
Fig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 

Fig. 9. 

Fig. 1. Macrobiotus Schuitzei in circa 2C0maliger VergrSsserung. 
a. Die 6 inneren Papillen des Saugmuudes. 
b. Chiinige SchlundrShre. 
c. Perforatiousmandibeln yon kohlensaurem Kalk. 
d. Maskeln zum Hervorstossen der Mand[bein. 
e. MuskalSser Schlundkopf mit den KauplSttchen. 
f. Speicheldrfisen (?). 
g. Magen mit dem 8chlundkopf durch einen cylindrischen Oesophagus 

verbunden. 
h. Ovarium~ mit 5 nahezu reifen Eiern und mehreren unreifen Eizellen. 

An den grossen Eiern hat schon die Bildung der eigenthiim- 
lichen hSckerartigen Aufs~tze der ~usseren Eischalc begoanem 

i. Samenblase. 
k. Die Hoden. 
Fusskralleu vonMacrobiotus tetradactylus. Jeder Haken ist besonders 
eingelcnkt und beweglich. An der zweiten Abbildung sieht man 
das feine auf dem Rficken des grSssern Hakens befindliche sekun- 

d~re H~kchen. 
Fusskrallen yon Macrobiotus Hufelandii und Schultzei. 
Krallen und  Fuss des letzten Fusspaares am Hintcrteib yon ~Iacro- 
biotus macronyx. 
I~rallen and Fuss yon Macrobiotus Oberh~useri. 
Schlundapparat yon Macrobiotus Hufelandii. 

derselbe . . . .  Oberh~useri. 
Darm und Geschleehtsapparat yon Macrobiotus Schnitzel in seit- 

licher Lage. 
g. Darm. 
h~ Ovarium mit uureifen Eiern erfiillt. Nach oben die beiden faden- 

fSrmlgen Ligamente zur Befestigung des Ovariums. 
i- Saamenblase mit Saameufaden erfiillt. 
k. Die be~den Hoden. 
1. Die Afterdriisen. 
m. After. 
Darm and Gesehlechtsapparat yon oben resp. vom Rficken des Thieres 
gesehen. 
Die Bezeichnungen wie bei Fig. 8. 
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Fig. 10. 
Fig. 11. 
Fig. 12. 
Fig. 13. 

Fig. 14. 

Fig. 15. 

Fig. 16. 
Fig. 17. 

17a. 

T a f e l  VII. 

Spermatozoiden yon Macrobiotus Hufelandii. 
Ei yon Macrobiotus Schultzei. 

0berh~iuseri. 
Abgestreifte ~iussere KSrperhaut mit vier in dieselbe gelegten 
Eiern yon Macrobiotus tetradactylus. In den Eiern sieht man schoa 
den Kauapparat der Embryonen durchscheinen. 
Nervenau.sbreitung zwischen den Epithelien cler zweiten KSrperhaut. 
a. Muskela, hinter welchen der Nerv aus der Tiefe hervorkommt. 
b. Anschwellung an den Epithelien mit der davon ausgehenden 

Ausstrahhmg zwischen die Epithelplatten. 
c. Ganglienzel|e eines vonder  ersten Anschwellung (b) wiederum 

in das Inner~ des KSrpers dringenden Ausl~iuf~rs. 
Nervenschlundring yon Macrobiotus Hufelandii vonde r  Bauchseite 

des Thieres gesehen. 
a. Muskeln zu den Seiten des Schlundes gelegen. 
b. 0here Sehlundganglien. 
e. Ausl/~ufer des ersten Bauehganglions (unteren Schhmdganglions). 
d. Commissur zwisehen dem unteren und oberen Schlundganglion. 
e. Seitenas~ der Commissur. 
f. Unteres Schhmdgaaglion. 
Gehirn yon Macrobiotus Hufelandii iibersichtlich dargestellt. 
Gr~mulirte BlutkSrper yon Macrobiotus Hufelandii. Die untere 
Reihe zeigt solehe mit am6boiclen Bewegungen. 
Ver~nderte Form der Blutk6rper wie sie bei Macrobiotus macronyx 
zuweilen vorkommen. 


