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Einleitung. 

Jm Februar 1 65 erschienen in dem 21. Bande des ,Quarterly Journal of the Geological Society" 
in London uber eigen th umliche Bild ungen in der 1 aurenzformation Canada's vier Mittheilungen: 
die erste von vV. E. Logan 1

), die zweite von J. W. Dawson 2), die dritte von W. B. Carpenters), 
und die vierte von T. S terry Hunt 4). In all en vieren werden gewisse V ereinigungen von S er p en tin, 
den hau:fig fa erige Band er ums~iumen, und von K a l k, der oft stengelige und astige Einschliisse Elnthalt, 
als Reste eines Rhizopoden beschrieben. J. W. Dawson legte dieser eigenthumlichen Bildung den 
N amen Eozoon cauadense bei, worn it er andeuten wollte, dass uns mit der Entdeckung derselben ein Blick 
in die l\Iorgenrothe des Lebens auf unserm Planeten eroffnet worden sei. Da bis dahin organische Reste 
nicht weiter zuruck als bis in die cam b r is c he Erdbildungsperiode verfolgt word en waren, so wurde mit 
der Creirung des Eozoon canadense das Dasein le bender W esen mit einem ~1ale in ungeahnter W eise urn 
eine ungehenre Zeit zuruckverlegt. 

D a w son und Carpenter verglichen die Struktur des Eozoon mit dem Bau verschiedener 
Foraminiferen. W. B. Carpenter, der grosse Foraminiferenkenner, zeigte durch vergleichende Beschrei
bungen und Abbildungen, dass das Eozoon alle wesentlichen Theile der zusammengesetzten Foraminiferen 

1
) On the occurrence of organic remains in the Laurentian Rocks of Canada, p. 45 

2
) On the structure of certain organic remains in the Laurentian Limestones of Canada, p. 51. 

3
) Additional note on the structure and affinities of Eozoon canadense, p. 59. 

4
) On the Mineralogy of certain remains from the Laurentian Rocks of Canada, p. 67. 

PalaeontoQ'raphica, N. F. V, 5 (XXV) . 
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des N urumulinentypus besitze: Reihen kommunizirender Kammern, Kammerwande mit einfachen Poren

kanalen und Zwischenkammermassen, in welchen verzweigte Kanale verlaufen. 

Mit Recht machte diese Entdeckung grosses Aufsehen. Man suchte sofort auch in Europa in 

Gebirgsschichten, welche der Laurenzformation in Canada entsprechen, nach Eozoonresten, und fand sie bald 

an mehreren Stellen: GiimbeP) in Bayern, F. v. Hochstetter 2) und A. Fritsch 3) in Bohmen, 

Pusyrews k i 4) in Finnland. 

Ab er trotz dieser Bestatigungen, welche die Darstellungen D a w son's und Carpenter's schnell 

fanden, wurde die Animalitat des Eozoon doch nicht allgemein anerkannt. Unter denen, welche es fur eine 

rein mineralische Bildung hielten, traten W. King und Th. Rowney 1869 5) mit einer langeren 

Abhandlung gegen den organischen Ursprung hervor, nachdem sie schon 1866, 1867 und 1868 ihre 

Zweifel in verschiedenen Sitzungen der Geologischen Societat in London ausgesprochen hatten. 

1873 erkHirte sich M a x S c h u 1 t z e, der beriihmte deutsche Rhizopodenforscher, fii r die For a

miniferennatur desEozoon6). 1874 und 1875 tratH. J. Carter7) gegen den organischen Ursprung 

des Eozoon auf und fachte dadurch einen neuen Meinungsaustausch an, an welchem Carp enter 8), King 

u n d Row ne y 9) und D a w son 10) Theil nahmen, indem sie ihre friiheren Ansichten vertheidigten. 1876 

erschien in den Wiirtembergischen naturwissenschaftlichen Jahresheften eine Abhandlung von 0 tto Hahn: 

,Giebt es ein Eozoon canadense?'', in welcher Eozoon als mineralische Bildung dargestellt 

wird 11). Gegen diesen neuen Angriff vert he id i g ten G ii m bel 12), Carpenter 13) unc1 D a w son 14), dessen 

Animal it at. Auch gegen Carter's Angriffe auf die Foraminiferennatur des Eozoon trat D a w son 15) 

auf. lm Marz 1878 veroffentlichte 0. Hahn 16) eine Erwiderung auf Giimbel's und Carpenter's 

Entgegnungen auf seine erste Schrift, in der er die rein mineral is c he N at u r des Eozoon von neuem 

vertheidigte. 

J. W. Dawson gab 1875 eine ausfi:ihrliche Schrift mit vielen Abbildungen heraus, in welcher die 

Eigenschaften des Eozoon und die Geschichte desselben bis zum Jahre 1874 ausfiihrlich dargestellt sind. 

Sie fuhrt den Ti tel: 1 if e ' s d a w n o n e art h , being the history of the oldest known fossil remains and 

their relations to geological time and to the development of the animal kingdom. London 1875. 8. Ill 

and pp. 239. 

1) Sitzungsber. der bayerisch. Akad. d. vViss. z. Mlinchen 1866, I. 25. T2.r. 1-III. 

2) Sitzungsbr. der math.-naturwiss. Classe der Akad. cl. Wiss. zu vVien. Bel. 53, I. 1866, p. 14. 

3) Arbeiten cler geolog. Section cler Lanclesdurchforschung in Bohmen, Prag 1869, S. 245. Taf. 1 u. II. 

4) Bulletin de l'Acad. de St. Petersbourg X, 1866, p. 151. 
5) Proceedings of the Roy. Irisch Acad. 1870, Vol. X, 506. 
6) Sitzungsbericht Jer Niederrheinischen Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde in Bonn v. 7. Juli 1873, S. 1134. 

i) Annals and Mag. of nat. hist. London 1874, XIII, p. 189 und 376, und 1875 XVI, p. 420. 

8) Ann. and Mag. of nat. hist. 1874, XIII, p. 277 u. 456 u. Xl V, p. 371. 

9) Ann. and Mag. of nat. hist. XIII, 390; XIV, 274; XVII, 1876, 3ti0. 

10) Ann. and Mag. of nat. hist. XVII, 118. 
11

) Eine englische Ueb ersetzung steht in den Ann. and Mag. of nat . hist. XVII, 417, 

12) Correspondenzblatt des zoologisch-mineralog. Vereins in Regensburg, 1876. 

13) Ann. and Mag. of nat. hist. XVII, 1876, 417. 
14) Ann. and Mag. of nat. hist. XVIII, 187G, 29. 
15) Daselbst, XVII, 118. 
16) Wiirtembergische naturwissensch. Jahreshefte, Jahrgang 1878. 
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Mich fiihrte im Herbst 1875 der Bau eines Rhizopoden, den ich 1874 auf Korallenriffen bei 

Mauritius gefunden hatte, und Oarpenteria Rhaphidodendron nenne, zum Studium des Eozoon. Er besteht 

a us baumformigen Individuen, we1che oft rasenformige Stocke von mebreren Centimetern Lange, Breite 

und Hohe bi1den. Taf. XL. Schliffflachen solcher Stocke uberraschten mich durch ihre grosse Aehnlichkeit 

mit den A bbildungen von Eozoon-Schliffen, we1che D a w son, G ii m bel und F r its c h ihren Beschreibungen 

beifiigten. Man vergleiche meine Abbi1dungen (Taf. XL, Fig. 59 u. 60) mit den ihrigen. Ich besch1oss nun 

genaue Untersuchungen des Eozoon vorzunehmen und es mit Oarpenteria Rhaphidodendron und andern 

Foraminiferen zu verg1eichen, um mir iiber die N atur desselben ein eignes Urtheil zu hilden, und urn 

solche Thatsachen und Griinde ausfindig zu machen, we1che zu einer allgemein annehmbaren, endgUltigen 

Entscheidung des Eozoonstreites fiihren konnten. 

:J.Ieine Bitten urn Material zu diesen Untersuchungen wurden fast von Allen, an die ich mich desha1b 

wandte, auf das freundlichste erfiillt. Die Hen·en Professoren C red ne r in Leipzig, v. Hoc h stet t er in 

\Vien und D ii b o is-Re y m on d in Berlin stellten mir alle Eozoon-Praparate zur V erfugung, die sie durch 

Professor W. B. Carpenter in London und Professor D a w son in Montreal se1bst erhalten hatten. 

Professor Carpenter hatte die grosse Giite, mir vortreffliche Praparate zu schicken; ja, er vertrauete mir 

einen Dunnschliff zum Studium an, den er seines hohen beweisenden "\Verthes wegen noch niemals aus den 

Handen gegeben hatte. Durch Professor v. Leydig in Bonn erhielt ich die Praparate, we1ch8 der 

verstorbene M a x S c h u 1 t z e zu seinen Eozoonstudien verwendet hatte. Professor D a w son hatte die Giite, 

mir mehrere Eozoonsti:icke zu l.i.bersenden, aus denen ich lehrreiche Diinnschliffe anfertigen ·konnte. Professor 

A. F r its c h in Prag schickte mir seine Praparate von Eozoon bohernicum, und durch Vermitte1ung meines 

Kollegen, Prof. Sad e beck erhielt ich bayerischen Eozoonka1k von Prof. G i:i m bel, a us denen zehn Diinn

schliff'e hergestellt wurden. 

Ich danke es den genannten Gelehrten, class ich im Stancle war, ii.ber 00 Eozoonpraparate unter

suchen zu konnen. Die meisten clerse1ben bestanden a us D li n 11 s c h 1 if fen, ei11ige a us angeiitzten Platten 
oder ganzlich entka1kten Stucken und mehrere aus zahlreichen freigelegten Fasern und Stengeln. 

In vielen dieser Praparate war die eige!lthi:imliche eozoonale Struktur sehr vollkommen und schcm 

entwickel t. Die von Prof. Carp e 11 t er herriihrenden ausgezeichneten Dli.nnschliffe enthalten meistens zahlreiche 

Stellen, welche mit dessen Beschreibung der Eozoonstruldur i:ibereinstimmen. V on diesen besonders wah1te 
ich fur meine Abbi1dungen die besten aus. 

Die Aetzpraparate untersuchte und zeichnete ich mit Hiilfe eines binocular en ~I i k r os k o p s 

von C. C o 11 ins in London bei 40- und 80maliger V ergrosserung, indem ich sie bei hellem Tageslichte clurch 

eine Linse von oben her beleuchtete. Auf diese \Veise gewann ich die Bilcler 3-9 auf den Taf. XXIII u. XXIV. 

Die D ii n n s c h 1 if f e un tersuch te ich bei verschiedenen V ergrosserungen mi t M i k r o s k o p en von 

Hartnack in Potsdam, Schroder in Hamburg und Winkel in Gottingen. Bei dem Anlegen cler Zeich

nungen benutzte ich gewohn1ich das Z e i c hen prism a. Die Gross en v er halt n is se in den verschieclenen 

Thei1en der Di.innschliffbilder en t s p re c hen daher genau der W irk 1 i c h k e it. 

Urn die korperliche Form der stengeligen und astigen Einschliisse im Innern des 

Kalkes genau kennen zu lernen, behanclelte ich die Dunnsch1iffe, we1che solche Einsch1iisse entbielten, so 

lange mit verdiinnter Salzsaure, bis diese vollkommen frei gelegt waren. Nun konnte ich sie einze1n im 

W assertropfen unter dem Mikroskop vor meinen Augen 1n verschiedene Lagen bringen und dadurch eme 

ihrer Gestalt genau entsprechencle Vorstellung erlangen. 
24. * 
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Ich wandte noch ein anderes Mittel an, mir die Form der stengeligen und astigen Einschliisse deut1ich 

zu machen. Diinnschli:ffe, die solche enthielten, 1egte ich ein bis zwei Tage in alkoholische Losungen von 

Fnchsin, und darauf in Wasser, um das eingedrungene Fuchsin zu fallen. Das an der Oberflache des 

Schliffes niedergesch1agene Fuchsin wurde abgeschliffen, dann der Schliff in der Luft getrocknet, mit Terpen

tinol getrankt und schliess1ich in Canadabalsam eingelegt. 
Indem das Fuchsin in die eingeschlossenen Korper oder zwischen sie und ihre Urnhti.llungsmasse 

eindringt, werden jene roth gefarbt und heben sich dann in der schonsten Deut1ichkeit von dem ungefarbten 

Ka1k ab 1). 

Die Figuren 23-25, Taf. XXXI, stellen Theile derartig gefarbter Schliffe dar. 

Sehr oft wandte ich auch p o 1 a r is i r t e s 1 i c h t an, urn iiber die Grenr.en und die chemische 

Bescha:ffenheit der verschiedenen Bestandtheile der Dunnschliffe Aufsch1uss zu erhalten. 
An die Eozoonbilder ha be ich noch Abbildungen einiger Foraminiferen angereihet, auf welche ich 

bei der Besprechung der Struktur des Eozoon Bezug nehme. 

Zu den vielen Schriften fur und wider die Animalitat des Eozoon hier noch eine? werden Vie1e 

verwundert ausrufen, und besonders werden sie sowohl Solche fur iiber:fiti.ssig halten, welche fest von der 

organischen Natur desse1ben iiberzeugt sind, a1s auch Solche, welche in dem Eozoon durchaus nichts anderes 

a1s eine mineralis~he Bi1dung erkennen konnen. 

Allein so lange uber e in e N aturerscheinung zwei einander widersprechende Ansichten ge1tend 

gemacht werden, und zwar auf beiden Seiten von Mannern, welche von dem naturwissenschaftlichen Publikum 

das Zutrauen beanspruchen durfen, dass sie in ihren Schriften W ahrheit darstellen wollten, so lange sind 

erneuerte Darstellungen des verschieden beurtheilten Gegenstandes eine wissenschaftliche Pflicht aller Der

jenigen, welche die Ueberzeugung gewonnen haben, die richtige Ansicht unterstutzen zu konnen. Denn fur 

jede N aturerscheinung kann es nur e in e v o 11 k o m men rich t i g e Erklarung geben. 

Meine Schrift uber das Eozoon unterscheidet sich von allen fruheren durch eine grosse Anzahl 

Abbildungen, welche so angefertigt und ausgewahlt worden sind, dass sie den Bau des Eozoon moglichst 

naturgetreu vorfuhren. Wahrend ich sie anfertigte liess ich mich von keiner der beiden entgegengesetzten 
' Ansichten uber die Natur des Eozoon beeinflussen. 

Meine Zeichnungen stellen dar, was ich nach langerer Betrachtung unter den gunstigsten Verhalt

nissen gesehen ha be; sie sind keine Bilder, welche zu Gunsten e in er jener beiden streitenden Ansichten 
a usgefuhrt wurden. 

lch ha be freilich vorzugsweise solche Stellen gezeichnet, auf deren Beschaflenheit die Ansicht von 

der For a mini fer en-N atur des Eozoon gegrundet worden ist; denn gerade an so1chen Stellen mussen Den

jenigen, welche sich se l b s t ein Urtheil uber die Eozoonfrage bilden wollen, alle vorkommenden Variationen 

vor die Augen gefuhrt werden. Leicht hatte ich noch mehr Zeichnungen liefern konnen, ab er sie wi:irden 

alle nur Wiederholungen der schon dargestellten Variationen mit nur geringfiigigen, nichts Neues lehrenden 
Abweichungen gewesen sein. 

1
) Diese Farbungsmethode habe ich auch bei Schli:ffen von Stromatopora angewendet und dadurch Praparate 

erhalten, in welchen die Ausfiillungsmasse sehr schon gerothet ist. 
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Solche Eozoonstlicke, in denen die eozoonale Struktur sehr mangelhaft auftritt, sind keine 0 bjekte, 
an welchen die Streitfrage zur Losung gefiihrt werden kann, weil sie das nicht unzweifelhaft zeigen, worauf 
sich die Vertheidiger ihres organischen Ursprunges berufen. Wenn diese sagen, dass solche Stiicke nicht 
geeignet seien, die Wahrheit ihrer Ansicht zu bestatigen, so diirfen auch die Gegner ihre Angriffe nicht 
darauf griinden. 

Verglichen mit der Menge meiner Abbildungen, ist meine Beschreibung der Eigenschaften des 
Eozoon kiirzer, als heutigen Tages naturhistorische Abhandlungen mit so vielen Abbildungen zu sein pflegen. 
Leicht hatte ich meinem Texte eine grossere Ausdehnung geben konnen. Aber was niitzt es den Lesern, alle 
Vorstudien, Gedanken und Miihen zu erfahren, die es den Autor kostete, ehe er zu vollkommener Klarheit 
gelangte? 

Manche N aturforscher scheinen freilich den W erth ihrer Satze nach der Grosse der Miihe abzu
schatzen und nach dem Grade des Genusses, den ihnen ihre Untersuchungen bereiteten, denn sie schreiben 
iiber alle ihre Vorarbeiten mit derselben ausfiihrlichen Breite, mit der sie in ihren Tagebiichern dariiber reden. 
Eine solche Tagebuchsbreite, logische Unordnung und stylistische Mangelhaftigkeit, wie man in biologischen 
Abhandlungen jetzt nicht selten findet, scheinen deren Verfasser fiir ein bequemes Mittel zu halten, ihrer 
Darstellung den Stempel naturentsprechender Wahrheit und hoher wissenschaftlicher Bedeutung aufzudriicken. 
Sie iiberlassen es den Lesern, das wissenschaftlich Dauerhafte aus dem subjektiven Beiwerk ihrer ausgedehnten 
A.bhandlungen herauszusuchen, wahrend diese Arbeit doch eine Pflicht des Verfassers selbst gewesen ware. 
Niemand kann sie auch besser ausfi.ihren, als er~ wenn er nur seinem Geiste die nothige A.bklarungsruhe 
llisst, ehe er anfangt, fiir das Publikum zu scbreiben. Sicherlich wiirde unsere biologische Litteratur sehr 
gewinnen, wenn an die Stelle angstlicher Publikationshast etwas mehr Cartesianische Autorenruhe trate. 
Dies wiirde nicht allein der Wissenschaft zum Vortheil gereichen, sondern auch den Autoren selbst, deren 
Werth schliesslich doch nicht nach dem abgescbatzt wird, was sie eilfertig bekannt machten, sondern nur 
nach dem, was sie mit ruhiger Sicherheit jn dem Schatze des Wissens fiir alle Zeiten niederlegten. 



I. Form und Grosse des Eozoon canadense. 

Eozoon canadense tritt in der laurentischen Gneissformation in Canada auf in Knollen von verschiedenen 

Grossen. In der Dawson'schen Schrift: »Life's Dawn on Earth« ist Taf. Ill die lithographische Nachbildung 

der Photographie eines grossen verwitterten Exemplars, welches 8 cm Hohe und 10 cm Breite hat. Viele 

and ere Eozoonstiicke sin cl kleiner. 
Auf angeschliffenen FHichen bemerkt man mit blossen Augen grauweisse und braunlichgrline Bander, 

welche. mit einander abwechselnd, in einer Hauptrit:;htnng verlaufen. Sie sind unregelruassig gebogen, bald 

einfach auslaufend, bald sich spa1tend. Taf. XXIII, Fig. 1 u. 2. Ihre Dicke betragt oft 2 bis 3, zuweilen 

4 bis 5 mm; oft sind sie aber auch in Spitz en ausgezogen, die kaum noch 0,5 mm Dicke ha ben. Man 

kennt Eozoonstlicke, welche uber flinfzig weisse und griinliche Bander enthalten. Haufig sind die griinlichen 

Stellen vollstandig abgegrenzte konkavkonvexe, plankonvexe, eiformige oder kugelformige Felder, welche 

rundherum von der grauweissen i\fasse eingeschlossen sind. Tafel XXV und XXVII, Figur 10 und 13. 
Die weisse l\Iasse ist meistens Kalkspath, die griinliche Serpentin. Entfernt man aus ange

schliffenen Stiicken dnrch Behandlung mit Salzsaure den kohlensauren Kalk, so bleibt ein griinliches Gerlist 

zurlick, in dessen Hohlungen von den freigelegten Serpentinftachen aus feine weisse Fasern, Zapfen oder 

Platten hineinragen, die sehr verschiedene Formen und Grossen haben. Tafel XXIII und XXIV, Fig. 3-9. 
In D ii n n s c h l i ff en des Eozoon canadense, welche in hoheren Graden durchscheinend sind, erscheint 

bei durchfallendem Licht der Serpentin schwach gelblich oder grunlich, der Kalk weiss. Innerhalb der 

grosseren Serpentinkorper treten haufig kleinere feingefaserte Felderchen auf, welche durch lichtere Streifen 

von einander getrennt sind. Taf. XXV, Fig. 10. 
In dem K a lk nimmt man oft die parallelen Grenzlinien der Spaltungslamellen desselben wahr. 

Taf. XXV, XXVI, XXVII, XXIX uncl XXX. Nicht selten verliert er seine Helligkeit durch eingelagerte 

feine Kornchen und grobere Kllimpchen, die ihn nebeliggrau his undurchsichtig dunkel machen. Taf. XXV, 

XXVIII, XXIX und XXX. 

An vielen Ste1len ist er durch~ogen von braunlichen oder weiss1ichen Stengeln von verschiedener 

Form und Grosse. Taf. XXV-XXX , Fig. 10-22. 
Haufig ziehen si eh z w is c hen cl em 8 er p en tin u n cl cl em K a l k schmale Schichten hin, welche 

aus feinen, parallel aneinanderliegenden Fa s ern bestehen. Taf. XXV, XXVI, XXIX u. XXXIII. 
Dawson und Carpenter erkennen in Eozoon canadense einen Rhizopoden, dessen Schale den Bau einer 

hoher entwickelten Foraminifere hat, z. B. ahnlich dem einer Nummulina oder eines Tinoporus. Bei diesen 

Rhizopod en liegen Kanunern ne ben einander und lib er einander. Ihre K a m mer r a u me stehen in V erbindung 

durch K a m mer gang e. J ede Kammer hat ihre eigene Wand; in dieser sin cl feine Pore n k an a 1 e, durch 

welche der lebendige Kammerleib fadenformige Pseudopodien nach aussen sendet. Die Raume zwischen den 

Kammerwanden sind von Kalkmasse ausgefiillt, worin v er z we i g t e K an ale fur die V erbreitung der 

Sarkode verlaufen. Man vergleiche, um sich an diesen Ban der hoheren Foraminiferen zu erinnern, 

Tafel XXXVII (Calcarina Spengleri) und Taf. XXXVIII (Tinoporus baculatus). 
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Nach Dawson und nach Carpenter ist der Kalk des Eozoq.1 die Schale des Eozoonthieres, 
und der Serpen tin die A usfiill ungsmasse der Kammer hohl ungen. Der Serpentin nimmt die Stelle der 

Sarkode ein, welche einst in den Kammern lebte und den Kalk als Hiille aus ihrer Masse abschied. Die 

SerpentinkOrper des versteinerten Eozoon haben nach dieser Auffassung also dieselbe Form uud GrOsse, 
welche die einzelnen Kammerleiber des lebendigen Thieres bei ihrer vollen Ausdehnung besassen. 

Die einzelnen Fa se r n der Bander, welche zwischen dem Ka1k und Serpentin liegen, sind nach 
D a wson und Carpenter die kieselhaltigen A us full ungen der feinen Kanale, in we1chen der Sarkode1eib 

fadenformige Pseudopodien durch die Kammerwande der Schale hindurch in das \Vasser hinaussenden konnte. 

Die einfachen und die verzweigten Stengel in dem Kalk sind kieselhaltige Ausfiillungen von 
Kanalen, in welchen sich die Eozoonsarkode durch den Zwischenkammerkalk der Schale verbreitete. .Man 
vergleiche mit dieser Darstellung die schematischen Bilder, welche Carpenter 1) und Dawson 

2
) von Eozoon 

canadense entworfen haben. 

Ich werde nun die Formtheile des Eozoon nach einander mit denjenigen Foraminiferentheilen ver
gleichen, welch en sie nach den Darstellungen vo11 D a w so 11 und Carp e 11 t er entspreche11 sollen. Es wird 

sich dann zeigen, ob sie die Eigenschaften wirklich besitzen, welche auf einen animalischen Ursprung des 
Eozoon zuriickweisen . 

II. .... 
Form, Grosse und Anordnung der Serpentinkorper des Eozoon canadense. 

Wen11 die Serpentinkorper die Ausfullu11gsmassen der Eozoo11kammern sind, so stellen s1e rlie 
Hohlraume derselben in ahn licher W eise plastisch dar, wie die Stei11kerne von Seeigeln, Muscheln uud 
Ammoniten die i11neren Bohlunge11 der Schalen dieser Thiere zur Anschauung bringen. Urn mir die 

Bedeutung des Serpentins in dem Eozoon deutlich zu machen, hatte Herr W. B. Carpenter die Giite, mir 

ein sehr schones Praparat glaukonitischer Stein kern e einer Polys to me 11 a a us dem Aegaischen Me ere 

zu senden, welche ein treues Bild der Scha1enhohlungen dieser Foraminifere geben. Einen Theil eines 
solchen Steinkernes habe ich Taf. XXXIX, Fig. 57, 60mal vergrossert dargestellt 3). 

Durch eine Betrachtung der Abbildungen auf Tafel XXIII-XXV und Taf. XXVII, Fig. 13 erhalt 
man leicht eine Vorstellung von den verschiedenen For me 11 der Serpent ink or per, welche die Hoh

lungen in dem Kalk des Eozoon ausfiillen. 

In den Figuren I und 2 sind viele lang gestreckt bandfOrmig, andere aber kurz und unregelmassig 
abgerundet. 

In den Figuren 3 und 9 sind nur The i 1 e vo11 langgestreckte11 Serpe11tinkorpern in 40maliger V er-
grosserung dargestellt. 

Die Figuren 5, 6, 7 und 8 bringen verschiedene kiirzere, rundliche Formen zur Anschauung. 

Diesel ben Bilder veranschau1ichen auch die verschiedenartigen A nor dn u ngen der Serp en tinko rp er. 

In den Figuren 1, 2, 3, 7 und 9 1iegen sie in unregelmassig geboge11en Schichten iibereinander. 

1

) Proceed. of the Geolog. Soc. Vol. XXI, 1865, p. 61. (Copirt m Zittel's Handlmch d. Palii.ontologie I 187G, p. 105, Fig. 46). 
2

) Life's Dawn, Pl. IV (neben p. 59). 
3

) Prof. W. B. Carp en t elr bildet den S1likatausguss einer Polystomella craticulata von Australien auf Pl. XVI, 
Fig. 9, seiner lntrod. to the Study of the Foraminifera ab. 
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In Figur 5 und auch in Figur 10, Tafel XXV und Figur 13, Tafel XXVII, liegen sie zerstreut. 

In den Figuren 6 und 8, Tafel XXIV, reihen sich abgerundete Serpentinkorper ungefahr spiralig 

aneinander. 
Die relati ven Grossen der Serpen tinkorper sind sehr verschieden. Die Langenaxen der 

grossten sind gegen 30mal so gross als die Langenaxen der kleinsten. 

Die ab s o 1 ut en G r 6 ss en der Serpentinmassen bewegen sich zwischen wenigen Millimetern Lange 

und 0,5 mm Ho he, bis zu 20-30 mm Liinge und 5-l 0 mm Hohe. 

Sowohl in ihrer Form und Anordnung, wie auch in ihren relativen Grossen haben die Serpentin

massen des Eozoon wenig Aehnlichkeit mit den Kammern der meisten Foraminiferen. In ihren Gestalten 

macht sich keine der Grundformen immer wieder geltend, welche in allen Kammern einer Foraminiferen

species auf ein und dasselbe organische Bildungsgesetz zuriickweisen. Weder die Grundform der Kugel 

oder der Linse, noch die Gestalten der Sichel oder des Halbmondes, welche bei verschiedeneu Foraminiferen 

auftreten, liegen den Formen der Serpentinkorper des Eozoon zu Grunde. Eine gewisse Regelmassigkeit 

macht sich jedoch in ihrer Form und Anordnung geltend. Nicht selten haben sie ahnliche Umrisse wie 

Olivinkrystalle, Taf XXV. Vorzugsweise bilden sie konkav-konvexe Schichten , welche, durch Kalk

schichten getrennt, iibereinander liegen. Taf. XXIII, Fig. 1 u. 2. In vielen Stiicken Hisst sich eine Grossenzu

nahme der aneinandergereicheten Serpentinkorper nach einer Richtung hin verfolgen. In manchen Stiicken 

reihen sich kugel- oder eiformige Serpentinkorper so aueinander, dass man sie in der Richtung einer Spirale 

verfolgen kann. Taf. XXIV, Fig. 6 u. 8. Aber diese Aneinanderfiigung ruacht doch nicht den Eindruck einer 

g en et is c h en Reihenfolge, wie die Anordn ung der Kammern spiraliger Foraminiferen. 

Der Mangel einer gewissen Regelmassigkeit in der Form, Grosse und Folge der Serpentinkorper ist 

indessen kein hinreichender Beweis gegen die Foraminiferennatur des Eozoon; denn es giebt Foraminiferen, 

in denen kleinere und grossere Kammern unregelmassig beieinander liegen. Jede Gruppe von Carpenteria 

Rhaphidodendron lehrt dies; man kann sie abschleifen, in welcher Richtung man will , stets er halt man solcbe 

unregelmassig durchlocherte oder grubige Flachen, wie Fig 59 u. 60 auf Tafel XL darstellt. Jedes Loch und 

jede Grube war ein Kammerraum dieses Rhizopoden. Auch bei der Gattung Nub e c u lari a ha ben 

gewohnlich nur die ersten Kammern eine spiralige Form und Anordnung; die altern folgen sich nicht so 

regelmiissig und ihre Grosse nimmt nicht stetig zu, ja in manchen Exemplaren sind auch die ersten 

Kammern nicb: spiralig aneinander gereihet 1). Auch Durchschnitte von Polytrema miniaceum (Taf. XXXV 

Fig. 49 u. 50) verrathen bei sch wacheren Vergrosserungen wenig Regelmiissigkeit in der Grosse und 

Anordnung ihrer Kammern. 

Ill. Die Verbindung der Serpentinkorper unter einander. 

Am hau:figsten stossen die Serpentinkorper unmittelbar zusammen und erscheinen daher in Diinnschliffen 

als eingekerbte Bander von ungleicher Breite. Taf. XXIII, Fig. 2 und Taf XXIV, Fig 7. Sind sie wirklich die 

Ausgiisse von Foraminiferenkammern, so hat man sich die Grenze zweier zusammenstossenden Kammern als eine 

Linie vorzustellen, welche die Spitzen zweier einander gegeni.i.berliegenden Einkerbungen verbindet. Zuweilen 

wird die Verengung zwischen zwei Serpentinmassen strangartig schmal und nirnmt dann eine Form an, welche an 

die Gange zwischen den Kammern bei manchen Foraminiferen erinnert; z. B. wie bei den Gattungen Nod os aria, 

1) W. B. Carpenter, Introduct. to the Study of the ~'oram. 1862, p. 69, T. V, Fig. 1-15. 
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Calcar in a, A m phis t e gin a oder Nu m mu l in a. Da jedoch diese stra ... ,.migen V erengungen ganz 
unregelmassig vereinzelt auftreten und keine iibereinstimmenden Grossen und Formen besitzen, so sind sie 
nicht geeignet, als Beweise zu dienen, dass das Eozoon zu den hoher entwickelteu Foraminiferen gehore; 
denn selbst bei der Gattnng Polytrema sind alle Kammergange einander sehr ahnlich, obgleich die 
organische Regelmassigkeit der K a m mer n bei dieser Foraminifere oft wenig zu Tage tritt. Taf. XXXV, 
Fig. 49 u. 50. In Langsschliffen von 0 r bi toides erscheinen oberhalb und unterhalb der :\Ettelschichtkammern 
oft Kammern von sehr verschiedener Grosse und Form ohne regelmassige Folge; aber trotzdem macht sich 
ein organisches Bildungsgesetz in der Form der Kammergange deutlich geltend. Taf. XXXIX, Fig. 55 u. 56. Bei 
C y c I o cl y p e us. wo rlie Kammergange sehr kurz sind, spricht sich die organische Regelmassigkeit ihrer 
Bildung dadurch aus, dass sie zwischen alien Kammern aufzutreten pfiegen. Taf. XXXVI, Fig. 51. Unter 
alien bekannten Foraminiferen ha ben individuenreiche Carpenter i en-Stock e die meiste Aehnlichkeit 
mit dem Eozoon, wenn man in Schliffen von beiden weiter nichts als die Lagerung der Sarkoderaume der 
Carpenter i en m it der Lagerung der Serpentinkorper des Eozoon vergleicht; denn dann findet man, dass 
sowohl die Sarkoderaume der Carpenterien als auch die Serpentinkorper des Eozoon bald vollig von einander 
getrennt sind, bald in geringerer oder grosseren Am;clehnung aneinanderstossen. Taf. XL, Fig. 50 u. 60. 

IV. Die Faserschicbten zwischen den Serpentinkorpern und dem Kalk. 

Sehr oft findet man zwischen dem Serpentin und dem Kalk des Eozoon weissliche durchscheinende 
Bander, welche aus feinen parallelen Fasern oder Lamellen bestehen, deren Axen einen rechten O'lcr schiefen 
Winkel mit der Langsrichtung des Bandes selbst bilden. Taf. XXVI, XXIX u. XXXIII. Streckenweit halten 
diese Fasern oder Lamellen eine gleiche Lange ein, nicht selten wechselt jedoch ihre Lange recht bedeutend. 
Ihren Parallelism us zu einander bewahren sie oft durch grossere Abtheilungen eines Dii.nnschliffes, so class 
sie auf e in er und c1 er se 1 ben K a l km ass e sowohl rechtwinkelig als auch in all en moglichen schiefen 
Winkeln. ja sogar auch noch tangential stehen konnen. Taf. XXVI links und oben. 

Diese Erscheinung weist auf einen genetischen Zusammenhang aller paralleleu Fasern eines 
Stti.ckes hin, spricht aber gegen ein bestimmtes Verhaltniss derselben zu dem Kalk. 

Nicht selten entfernen sich die Faserbander von einer Kalkmasse und gehen mitten durch den 
Serpentin h1ndurch an eine andere Kalkmasse. Auch treten sie als kleine isolirte Bander und Bi:i.ndel innerhalb 
des Serpentins auf und beriihren den Kalk des Eozoon gar nicht. Taf. XXXV, Fig. 48. 

Nicht selten fehlen die Faserbander zwischen den Serpentin- und Kalkmassen des Eozoon ganzlich. 
Taf. XXV, Fig. 10, Taf. XXIX, Fig. 16, Taf. XXXI, Fig. 25. 

Wendet man starkere Vergrosserungen zur Untersuchung der Faserbander an, so erkennt man, 
dass sie aus prismatischen Krystallnadeln bestehen. Oft kann man dann deutlich sehen, dass sie vier 
Seiten haben, besonders wenn ihre Enden stufenformig ti.bereinander liegen. Taf. XXXIII, Fig. 40 u. 42. 
Sie nehmen auch die Form von diinnen Platten an, iudem zwei gegeniiberliegende Flachen viel grosser werden, 
als die beiden andern. Taf. XXXIII, Fig. 43 unten. Nicht immer sind die Prismen in ihrer ganzen Lange 
gerade, sondern an einem oder an zwei Punkten kuieformig gebogen. Taf. XXXIII, Fig. 42. 

Da diese Fasern und Platten die kieselhaltigen Ausfiillungen feiner Porenkanale seiu sollen, welche 
die kalkige Eozoonschale durchbohrten, so will ich sie nun mit den Porenkanalen le bender und fos~iler 
Foraminiferen vergleichen. 

Palaeontographica, N. F. V, 5 (XXV). 25 
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Die Porenkanale in den Kammerwanden der Foraminiferen sind cylindrische 

R oh re n, welche durch kalkige Zwischenmasse von einander getrennt sin d. Jedes Rohrchen verlauft also 

isolirt durch die Kammerwand. Taf. XXXV, Fig. 49 u. 50; Taf. XXXVI u. Taf. XXXVIII. Die Fa sern des 

Eozoon dagegen sind prismatische Nadeln oder Plattchen, welche unmittelbar aneinander liegen und 

deshalb konnen sie niGht als Ausfiillungen cylindrischer Rohrchen in einer andern Masse entstanden sein. 

Es lasst sich weder in Schliffen, wo sie rechtwinkelig durchschnitten sind, noch in Schliffen, die sie schief 

durchschneiden oder in anderen, die parallel zu ihrer Axe liegen, irgend etwas von einer Zwischensubstanz 

entdecken, welche alle einzelnen Fasern von einander trennen. A uch im polarisirten Lichte erscheinen die 

Faserbander durch und durch aus einerlei .Masse zusammengesetzt. Taf. XXXIV, Fig. 44-47. 

In manchen Faserbandern erscheinen zwischen den weisslich durchscheinenden Fasern einzelne dunkle 

Streifen, welche aus einer andern .Mineralsubstanz bestehen, als die Hauptmasse, oder welche nichts weiter sind als 

Luftin engen Spalten. 1'af. XXIX, Fig. 18 u. 'Iaf. XXXIII, Fig. 40 u. 42. Diese nur selten auftretenden Streifen wird 

wohl kein Foraminiferenkenner als Porenkanale in der Kammerwand einer .Forarniniferenschale zu deuten wagen. 

Die Porenkanale durchsetzen die Kammerwande der Foraminiferen in einer solchen Richtung, dass 

sie Sarkode trangen, welche als Pseudopodien aus den KamrnerrJ.umen ins Freie treten wollen, einen moglichst 

kurzen W eg darbieten. Sie stehen daher in der Regel rechtwinkelig auf der innern und auf der aussern 

FHiche ihrer Kammerwand, so lange diese durch die Ablagerung regelmassiger Schichten gleichformig dicker 

wird. Taf. XXXV, .Fig. 49 u. 50; Taf. XXXVI, Fig. 51 u. 52; Taf. XXXVIII, Fig. 54. Erfolgt die Verdickung 

der Kammerwande nicht in regelmassiger W eise, so geschieht es nicht selten, dass sich die Porenkanale krtimmen, 

Taf. XL, Fig. 61; aber auch hierbei macht sich noch das Streben der Sarkode geltend, aus ihrer Kammer 

durch die neuen Verdickungsschichten derselben auf dem ktirzesten Wege nach aussen zu gelangen. 

Eine de r art i g e or g a. n is c he Re g elm ass i g k e it tritt in der Rich tun g der Eo zoo n fa se r n, 

welche den Porenkanalen der Foraminiferen entsprechen sollen, nicht zu Tage. Zwar strahlen sie an vielen 

Stellen von der Oberflache der Serpentinkor}Jer, welche a1s Ausfiillungen von Foraminiferenkammern ange

sehen werden , senkrecht gegen den Kalk, allein die Richtung , welche die Fasern an dies en Stellen ha ben, 

kann deshalb nicht als die Bahn der Sarkode einer Foraminifere gedeutet werden, weil in den benaehbarten 

Theilen die Richtung der Fasern nicht demselben Gesetze gehorcht, sondern weil lange Strecken weit in den 

Faserbandern alle Fasern eine parallele Richtung beibehalten, mogen sie dabei senkrecht, schrag oder tangen

tial zu den Serpentinkorpern stehen. Es kounen also nicht die Pseudopodien einer lebendigen Sarkodemasse, 

welche einst die Stelle des Serpentins einnahm, die Richtung der Fasern bestimmt ha ben; vielmehr weist 

deren Parallelismus, weil er sich ohne Rucksicht auf die Kri.i.mmungen der Grenzflachen zwischen Serpentin 

und Kalk geltend macht, auf eine unorgauische Ursache zurii.ck, die ihn hervorrief. 

Hierbei mochte ich noch daran erinnern, dass in den Schalen recenter und ausgestorbener Forami

niferen allerdings Porenkanale vorkommen, welche schrag oder tangential auf die vVande ben a c h barter 

Kammern und auf die Zwischenkammermassen stossen. Taf. XXXV, Fig. 49 u. 50, u. Taf. XL, Fig. 61. 

Allein diese Thatsache steht durchaus nicht im Widersprucb mit dem Gesetze, dass die Sarkodefaden der 

Foraminiferen aus i h re r Kammer heraus den ki.irzesten Weg nach aussen einzuschlagen streben; denn die 

Sarkode folgt diesem Gesetze nur in Rucksicht auf die Form und Umgebung ihrer Kammer, wahrend die An

und .Auflagerung neuer Kammern und die Einlagerung von Zwischenkammermasse nicht selten so geschieht, 

dass die Sarkode alterer Kammern durch die Wande jiingerer Kamrnern oder durch die Kalkschichten der 

Zwischenkammermasse von dem erstrebten geraden Wege nach aussen abgelenkt oder von dem direkten Verkehr 

mit dem umgebenden Wasser gii.nzlich abgeschlossen wird. Taf. XXXV, Fig. 49 u. 50 u. Taf. XL, Fig. 61. 
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V. Die Stengel in de m Kalk des Eozoon. 

Gute Eozoonstiicke enthalten ausser schonen Fa erschichten an den Grem~en des Kalkes stets auch 

Gruppen von cleutlich ausgebildeten Stengelu in dem Innern der Kalkmassen. Gewohnlich sincl diese Stengel 

braunlich, seltener weisslich oder gauz farblos. Taf. XXV-XXX. Die Form, die Gro~se, di,:' Richtung 

uncl die Menge clerselben zeigt sich ausserorclentlich verschieclen, nicht nur wenn man verschieclene Schliffe 

mit einander vergleicht, sondern sehr oft schon an verschiedenen Stellen eines und desselben Schliffes, mag 

er auch nur wenige Millimeter lang uncl breit sein. 
Sie konnen so dicht bei einaucler liegen, class die R~iume zwischen ihnen ihren eignen Durchmesser 

kaum libertreffen. Taf. XXIX, Fig. 16 n. 17; Taf. XXX, Fig. 19. Oder sie sind dm·ch grosse Zwischenraume 

weit von einancler getrennt. Taf. XXVI, Taf. XXVII, Fig. 13. Sie laufen paralld, Taf. XXIX, Fig. 16 
u. 17. Sie breiten sich von einem ocler von mehreren Punkten ihres Feldes radienartig oder feclerformig aus. 

Taf. XXVIII, Fig. 13; Taf. XXX, Fig. 19 u. 21. Sie stossen an die Grenzen der Kalkmassen, Taf. XXV; 

Taf. XXVII, Fig. 12; Taf. XXVIII, Fig. 14, oder s1e sind mitten in diese eingebettet, Taf. XXV -XXVII. 

Sie sind einfach oder verzweigt, Taf. XXV-XXX; schlank und lang, Taf. XXIX u. XXX; oder breit und 

kurz, Taf. XXVI; Taf. XXVII, Fig. 13; Taf. XXIX, Fig. 16; Taf. XXX, Fig. 20. 
Sie lanfen aus in feine Enden, Taf. XXX, Fig. 19, 21 u. 22, ocler sie . chliessen kolbenfonnig oder 

breit loffelformig ab, Taf. XXV, XXVI, XXVII, XXIX. Sie sind gerade, Taf. XXIX, Fig. 16 u. 17, knie

formiggebogen, Taf. XXVI, Fig. 11, oder wellenformig gekrlimmt, Taf. XXVI, Fig. 11. Sie .ind unregel

miissig gewunden oder gefaltet, oder ihre Kriirnmung fdJlt in eine Ebene. Taf. XXVIII, Fig. 14 u. 15. 
Ihre Querschnittfliichen sincl am haufigsten konk<w-konvex, Taf. XXX, Fig. 21 u. Ta.f. XXXIV, 

Fig. 44; oft flach hikonvex, Taf. XXXI, Fig. 23; zuweilen clrei- ocler viereckig, Taf. XXVI, Fig. 11, 
Taf. XXX, Fig. 21 u. Ttlf. XXXI, Fig. 23. Kreisrund Ofler elliptisch sind sie selten, Fig. 21 u. 23. 

Die Gri)sse 1 und Formen aufeinanderfolgencler Querschnittflachen eines und desselben St ngels sind /""'\ 

haufig sehr ungleich. v 

F~irbt man die Stengel mit Fuchsin, wie ich oben S. 178 beschrieben habe, so heben sie sich meistens 

sehr schon von clem Kalk ab. Taf. XXXI. Am besten lernt man aber ihre Form kennen, wenn man sie zuerst in 

dem Dunuschliff betrachtet und zeichnet, darauf sie durch Auflosen des Kalkes frei legt, urn sie e in z e 1 n in 

verschiedenen Lagen untersuchen zu konnen. Die Abbildungan Taf. XXXII, Fig. 26-39 stellen solche 

isolirte Stengel tren dar. Eine Beschreibung derselben findet man in der Tafelerklarung. 
Durch derartige Untersuchungen zahlreicher Stengelgruppe11 sehr schoner Diinnschliffe nncl i olirter 

Stengel aus Eozoonsti.i.cken, die ich den Herren J. W. Dawson unCI. \V. B. Carpenter verdanke, wurde 

ich belehrt, class die me is t e 11 s t e 11 g e 1 i g en E ins c h 1 ii ss e in cl em Eo zoo n k a 1 k cl i e For m e bene r 

o d e r g e b o g e n e r P 1 a t t e 11 o cl e r fl a c h e r S t e n g e 1 h a b en , cl er e n Ran d er z u g e s c h i:.i r ft sin d. 

Oft haben sie rechtwinkelig oder schief gege11 ihre Langsaxe lanfende seichte Einschniirungen 
' welche miteinander ebenso parallel laufen, wie die Spaltungslamelle11 des Ka1kes, der sie einschlo s, und 

stehen deshalb wohl zu diesen in einer genetischen Beziehung. Taf. XXXII, Fig. 30, 31, 36 u. 38. 
N ach Carpenter und D a w son sind die Stengel im Eozoonkalk die kieselhaltigen Ausfullungen 

von Kanalsystemen (»canal-systems«), welche die Zwischenkammermassen (})intermediate or supplemental 

skeleton«) der Schale des Eozoonthieres durchzogen. Carpenter vergleicht sie mit den Zwischenkammer

kanalen der Foraminiferengattung Calcarina, von welcher auf Taf. XXXVII ein Langsschliff clargestellt ist. 

Man sieht hier 1) Kammern, die sich in spiraler Richtung folgen, 2) schmale Kammerwancle, mit 
:25 * 
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mit kurzen Porenkanalen in ihrenperipherischen Strecken und 3)Kammergange an dencentralen 

Enden der Kammern (links). Weit voluminoser, als die Kammerwande, sind bier 5) die Zwisc he nkammer-

m ass en. Durch die se erstrecken si eh theils u n v er z we i g t e R oh re n, we lche meistens eine grossere W ei te ha ben, 

als die Porenkanale; theils verzweigte und haufig netzartig vereinigte Rohren. Die Rohrennetze 

sind besonders gut entwickelt in den strahligen Fortsatzen der Schale und in dem starker gewolbten Theile 

des Schalenkorpers oberhalb der altesten Kammern, welche den ersten Umgang der ganzen Spiralreihe der 

Kammern bilden. Meine Abbildung stellt einen Langsschnitt der Calcarina-Schale in der Nahe der Central

kammer dar. Alle Hohlraume derselben sind roth gemalt. Ich ha be eine Menge Schliffe durch kleinere 

und grossere Exemplare von Oalcarina Spengleri, welche ich den Herren C. W. Carpenter und C. Semper 

verdanke, angefertigt und ihre Hohlraume mit Fuchsin gefarbt In allen sind einfache nnd verzweigte 

Kanale in verschiedenen Richtungen deutlich sichtbar, und an der Oberflache der Srhliffe treten kreisrunde, 

elliptische oder unregelmassig gebogene Querschnitte dieser Kanale auf. Da in diesen Srhliffen der grosste 

Theil der Schalenmasse entfernt ist, so sind von vielen Kanalen nur kurze Strecken erhalten und unter 

diesen zeigen viele eine grosse Aehnlichkeit mit den Stengeln des Eozoonkalks. Aber diese Aehnlichkeit 

zwischen beiden erstreckt sich blos auf ihre Langenausdehnung, ihre Verzweigung und ihre Krummungen; 

weiter geht sie ni0ht. In den Calcarinen bewahren die Kanale ihre typische Cylinderform nicht iiberall. 

Wo sich ein Kanal verzweigt, entsteht eine dreiseitige Erweiterung, deren Querschnitt eine flachgedriickte 

el!ipsenahnliche Kurve ist; aber so bald sich der Zweig des Kanals wieder frei entwickelt, nimmt er stets 

wieder die Cylinderforru an. Die Stengel in dem Eozoonkalk sind dagegen in der Regel flach 

und nur ausnahmsweise rund. Ihnen fehlt also die Haupteigenschaft der Foraminiferenkanale: die gesetz

massige Form des Cylinders oder Kegels. 

Aehnlich wie in Calcarina verhalten sich die Kanalsysteme nach meinen eigenen Untersuchungen 

auch in den Gattungen Tinoporus (Taf. XXXVIII), Rotalia, Operculina, Nummulina (Taf XXXVI, 

Fig. 52) und Cycloclypeus (Fig. 51). 

Vergleicht man irgend welche fossile oder lebende Foraminiferen, deren Zwischenkammerrnasse von / 

Kanalen durchzogen ist, ruit den Stengeln des Eozoon, so wird man stets denselben wichtigen Unterschied 

finden: immer sind die Foraminiferenkanale rund, mogen sie noch lebende Sarkode enthalten oder mit 

Mineralsubstanzen ausgefullt sein, wahrend dagegen die Stengel des Eozoon Ausfi.Hlungen flacher Zwischen

raume von sehr verschiedener Gestalt sind, denen jede organische Regelmassigkeit abgeht. 

So lassen sich also auch die zuletzt betrachteten Bestandtheile des Eozoon, die Stengelgruppen, 

nicht als Beweise fur den organischen Ursprung desselben verwenden, obgleich si e gerade es sind, welehe 

guten Eozoonschliffen auf den ersten Blick tauschend das Ansehen organischer Produkte verleihen konnen. 

VI. Vergleichung des Eozoonbaues im Ganzen mit dem Ban der Foraminiferen. 

N achdem alle Formbestandtheile des Eozoon einzeln betrachtet und mit denjenigen Foraminiferen

theilen, welchen sie entsprechen sollen, verglichen worden sind, ha be ich noch den Bau der Foraminiferen

schalen mit der Zusammensetzung des Eozoon im Ganzen zu vergleichen, urn zu sehen, ob nicht 

aus der Art und Weise der Vereinigung seiner Theile auf einen organischen Ursprung des Eozoon zu 

schliessen sei. 
Die Theile organischer Korper stehen in genetischen und physiologischen Beziehungen zu einander. 

Dies spricht sich schon bei den einfachsten Pflanzen und Thieren aus und macht sich auch in dem Bau der 

Foraminiferenschalen geltend. 
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So bald sich cler Sarkodeleib des Foraminiferenkeimes mit einer Hiille von Kalk umgiebt, erhalt er 

sich den Verkehr mit der Aussenwelt durch Poren in seiner Hiille, welche sich zu runden Kanalen verlangern, 

wenn :::;ich auf die erste Schalenschicht neue, verdickende Schichten lagern. Bei mehrkammerigen Foramini

feren bleibt die Sarkode der neuen Kammer mit der Sarkode der vorhergehenden Kammern durch einen 

oder durch mehrere Gange in Verbindung. In hoher entwickelten Foraminiferen, welche ausser diesen zwei 

Arten von vV egen fur die Sarkode in der Zwischenkammermasse ihrer Schale noch Yerzweigte Kanale besitzen, 

beginnt die Bildung dieses Kanalsystems schon in der Umgebung ihrer ersten Kammer, wie man in guten 

Dlinnschliffen von Tin o porus (Taf. XXXVIII, Fig. 54) Calcarina, Rotalia und Nummulina sehen kann. 

Die genetische Beziehung zwi~chen allen diesen Theilen einer Foraminiferenschale driickt sich aus 

durch eiue gewisse Lagerung derselben zu einander und clurch bestimmte Veranderungen in der Form und 

Grosse, welche der Altersfolge der Theile entsprechen. Da derartige Eigenschaften alle organischen Korper 

mit einander gemein hahen, so di.i.rfen wir auch nur solche in den Schichten der Erde liegenden, aus 1\Iineral

substanzen bestehende Korper fur Versteinerungen organischer W esen erkHiren, wenn an ihren Formbestancl

theilen solche Eigenschaften auftreten. Es ist deshalb auch bei Eozoon canadense zu untersuchen, oh in 

clemselben wirklich bestimmte Formtheile in einer solchen vV t>ise auftreten, class sie einen genetischen oder 

physiologischen Zusammenhang unter einander verrathen. 

In vielen Eozoonstiicken nimmt die Grosse der Serpentin- und Kalkbander nach einer Seite hm zu; 

aber man mag noch so viel Stiicke nach alien moglichen Richtungen hin durchschneiden uncl abschleifen, 

man find et darin niemals eine Stelle, die als das B i 1 dung scent rum einer Gruppe von Serpentinkorpern 

gelten konnte und deshalb der 0 en t r a 1 k a m mer einer Foraminifere entsprechen wlircle; wahrend doch in 

Diinnschliffen von Foraminiferenkalksteinen Centralkammern der verkitteten Foraminiferen sehr haufig bloss

gelegt werden. 
Eozoon canadense soli eine Foraminifere mit Porenkanalen uncl mit verzweigten Kanalsystemen 

gewesen sem. Bei alien Foraminiferen dieser hoher entwickelten Schalenstruktur treten Porenkanale und 

Anfange des Kanalsystems schon in den Kalkschichten auf, mit welchen sich die Keimkammer umgiebt, 

und sie wiederholen sich in den Umhi.iliungen der folgenden Kammern. Liegen nun auch in dem Eozoon 
canadense um alle Serpentinkorper herum Fa se r n (» Porenkanale«) und S ten g e 1 ( » Kanalsysteme«)? 

Durchaus nicht. In vielen Eozoonpraparaten findet man Serpentinkorper in Kalk eingebettet, welcher die 

schonsten Stengelgruppen enthalt, neben denen aber Fasern ganzlich fehlen. Und an andern Stelien 

desselben Schliffes, wo die deutlichsten Fa se r n zwischen dern Serpentin und Kalk liegen, ist dicht dabei 

kein einziger Stengel in dem Kalk zu finden. 
Es ist durchaus kein Grund zu finden, warum bald die feineren »Porenkanale«, bald wieder die 

groberen » Kanalsysteme« der Eozoonschale dauerhafter gewesen sein soliten, wenn die » Kammern « 

ihre Umrisse und Reihenfolge bewahrten. Und selbst wenn alle Eozoonstiicke Conglomerate von Schalen

trlimmern waren, so musste auch in diesen verkitteten Tri.immern die organische Struktur noch ebenso iiber

zeugend zu Tage treten, wie in wirklichen fossilen Foraminiferen, Spongien und anderen unzweifelhaften 

Petrefakten. 
Bei alien Foraminiferen mit Kanalsystemen nimmt das Kanalsystem seinen Ursprung in der Nahe 

der Keimkammer. Mit einer einfachen Rohre beginnend, sendet es bald darauf Zweige ab: diese mi.inden 

entweder direkt an der OberfHiche der Schale oder sie vereinigen sich vorher noch zu Netzen, aus denen 

endlich Mi.indungskanale hervorgehen. Um das Beschriebene anzuschauen, werfe man einen Blick auf die 

Abbildungen von Calcarina Spengleri, Taf. 53, und Tinopor·us baculatus, Taf. XXXVIII, Fig. 54. 
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Wie verhalt sich nun Eozoon canadense zu diesem Bildu11gsgesetz der Kanalsysteme? 

An einer Stelle eines Eozoo11schliffes e11tspringen die S t a m me verzweigter Stengel in de r N a he 

der Fasern, welche den Serpe11tin umgebe11, Taf. XXV u. XXVI; nicht weit davo11 an einer andern Stelle 

stossen die Zweige auf die Fasern ocler unmittelbar auf den Kalk, und die Stamme sind von ih11en abge

wendet, Taf. XXVII, Fig. 12, Taf. XXVIII, Fig. 14 u. Taf. XXXIV, Fig. 44:. An ei11er dritten Stelle desselben 

Schli:ffes stehen schlanke unverzweigte Stengel dicht bei einancler senkrecht auf der Serpentinflache, Taf. XXX, 

Fig. 19 u. 21; an einer vierte11 Stelle liegen plumpe Stengel fern vo11 dem Serpentin einzeln im Inner11 des 

Kalkes, Taf. XXVI, XXVII, Fig. 13 u. XXX, Fig. 20. ~1\lso nirgend begegnet man ahnlichen Rohrensystemen 

wie bei jenen Foraminiferen, noch irgend einer Art orga11ischer Regelmassigkeit, welche in allen 1ebenden und 

versteinerten Pflanzen und Thieren immer wieder erschei11t und d.iejenigen Kennzeiche11 liefert, nach welchen 

wir ihre Stelle in den Systeme11 der organise hen W esen bestimmen. 
Die Principien, welche mich zu dem Be"veise fi:i.hrten, class Eozoon canaclense nicht organischen 

U rsprunges se in kann, werden sel bst C a r p e 11 t e r und D a w s o n als die rich tigen bei der Beurtheil ung der 

Natur von Petrefakten und von Mineralmassen, die solche sein sollen, a.nerkennen mi_1ssen; denn durch ihre 

schema t is eh e 11 Ab b i 1 clung en des Eozoon canadense zeigen sie deutlich, class sie dem vermeintlichen 

1ebendigen W esen, welches 11ach ihrer Ansicht die Eozoonschale gebildet ha ben soli, das V ermogen zuschrieben, 

For men von organischer Regelmassigkeit hervorzubri.ngen. 
Das Diagramm, welches Carpenter in seinem ersten Aufsatz uber die Struktur des Eozoon canadense 

zur V eranschaulichung der Foraminiferennatur clesselben entwarfl), und welches in and ere Schriften aufge

nommen wurde, giebt dem Eozoon canadense eine organisch regelmassige Struktur. 
Ein Diagram m, welches einen G run cl r is s des Eo z o o 11 , w i e e s w irk l i c h is t, darstellen soll, 

muss Umrisse von Serpentin- u11d Kalkba11der11 i 11 a 11 e 11 w i e de rho 1 t v or k o m me 11 den For men e11thalten, 

bier mit zwischengelagerten Faserbanclern, dort ohne cliese; u11cl wahrend in einige Kalkbander Stengel von 

allen beobachteten Forme11 und Lagen einzuzeichnen sind, mi:i.ssen sie in andern Kalkbandern wegb1eiben. 
Diagramme, welche die Theile des Eozoon in organischer Regelmassigkeit neben einanderstellen, sind 

nicht Grundrisse des n at i:i. r lichen Eozoon, sondern Grundrisse eines a 1 s For a mini fer e g e cl a c h ten Eozoon. 

Nach dem ublichen Gebrauch sind Diagramme oder schematische Darstellungen organischer Wesen 

Linienzeichnunge11 derselben, durch welche die Form und Lage ihrer Theile in einfacher W eise veranschaulicht 

werden soll. Wie alle Bilder von Pfla11ze11 und Thiere11, sincl auch die Diagramme Zeichnungen 

an s c ha u 1 i c h v or g est ell t er In clivi clue 11. Sie erhalten ihr iudividuelles Gepdige vo11 dem Autor, der 

sie in seinem Geiste aus wahrgenommene11 Eige11schaften nati:i.rlicher I11dividuen bildet und dann mit seiner 

Hand sichtbar darstellt. Aber diese individuellen Eigenschaften der Diagramme sollen sich inn erhalb der 

Grenzen halte11, in welchen sich die beobachtete Variabilitat der wirkliehen Individuen bewegen. In den 

Eozoon-Diagrammen von Carp e 11 t er und D a w so 11 sind aber diese Grenzen ii.berschritten. 
W enn die Theile de8 Eozoon in den Forme11 uncl Lagen, welche sie in den besten von D a w son 

und Carpenter abgegebenen Stii.cken besitzen, wirklich vo11 le be 11 cl en We se n hervorgebracht sei11 sollten, 

so musste das Eozoonwesen eine von alien bekannten Pflanzen und Thieren grundverschiedene Natur gebabt 

haben. Liesse sich auf irgend eine wissenschaftlich uberzeugencle vVeise zeigen, class cln.s Eozoon wirklich 

ein Petrefakt und keine rein mineralische Bildnng ware, so mussten wir zwe1 Gruppen organischer Wesen 

aufstellen: 1) organische W esen m it pro to p 1 as mat is c her ~ at u r ( alle Pflanzen und Thiere ), und 

2) organische Wesen mit eozoonaler Natur (Eozoon Dawson). 

1) Quart. Journ. of the Geolog. Soc. Vol. 21. London 1865, p. 61. 



In de m S t a m m b a u m , in welchem die A b s t a m m u n g s 1 eh re alle Pflanzen und Thiere als Proto
plasmawesen genetisch vereinigt, giebt es fur d as Eo zoo n k e in e S t e 11 e. 

W er alle bekannten Eigenschaften desselben mit der N atur organischer und unorganischer Korper 
vorurtheilsfrei vergleicht, wird dahin gefuhrt werden, es als ein Mineralgemenge aufzufassen, zusammengesetzt 
a us Serpent in und C h r y sot i l, die a us 0 l i vi n hervorgingen, und a us K a l k, in welchem K i e se l sal z e 
als sie erstarrten, verschiedene stengel- und plattenartige Formen annahmen 1). 

Ebensowenig wie Eozoon canadense Daws. konnen auch Eoeoon bavaricwn Gumbel 2), und Eozoon 
bohemicmn Fritsch 3) als organische Bildungen aufgefasst werden. In Dunnschli:ffen dieser beiden europaischen 
Eozoonarten habe ich Stengel seltener und niemals in so dichten und zahlreichen Gruppen gefunden, w1e 
in dem typischen Eozoon canadense. 

Meine A ufgabe bestand darin, das Eozoon vom biologischen Standpunkte a us zu untersuchen. Ich 
ging an die Losung derselben m it der Erwartung, es werde mir gelingen, den organischen Ursprung des 
Eozoon ausser Zweifel zu setzen. Allein die That achen fuhrten mich zum Gegentheil. 

Es thut mir herzlich leid, dass ich den Herren Carpenter und Dawson zum Dank fUr die 
iiberaus freundliche Unterstiitzung, die sie mir bei diesen Untersuchungen zu Theil werden liessen, nicht 
sagen kann: Eozoon canadense ist auch nach memen Untersuchungen als eine versteinerte Foraminifere 
anzusehen. 

Ich bin iiberzeugt, dass Beide ebenso wie ich die redliche Absicht batten, die wahre Natur des 
Eozoon richtig darzustellen. Sie werden aber zugestehen miissen, dass sie in ihren Darstellungen ·weder die 
Formen noch die Lagerungsverhaltnisse der einzelnen Theile desselben so weit verfolgten und so eingehend 
beschrieben, wie es in dieser Schrift geschehen ist. Hatteu sie dies gethan, so wurden sie, wie ich glaube, 
die Thatsachen zu denselben Schlussen gefuhrt ha ben, welche sie mir aufdrangten. 

VIII. Das Gewicht der Autoritaten fiir den organischen Ursprung des Eozoon. 

Fi.ir die Einfuhrung des Eozoon unter die fossilen Rhizopoden war es von der grossten Bedeutung, 
dass Professor W. P. Carp enter, einer der ersten Foraminiferenforscher erklarte, es sei eine Foraminifere. 

Einer solchen Autoritat gegeniiber wird das Endergebniss meiner vergleichenden Untersuchungen 
vielleicht deshalb fur Viele nichts bedeuten, weil ich bisher noch keine Beweise einer genauen Bekanntschaft 
mit den Foraminiferen geliefert ha be. Die meisten Zoologen und Geologen jedoch werden, wie ich ho:ffe, 
an meinen Foraminiferenbildern und Beschreibungen erkennen, dass ich mit dem Bau der Foraruiniferen
schalen hinreichend verh·aut bin, urn mir ein selbststandiges Urtheil daruber bilden zu konnen, ob Eozoon 
canadense die Eigenschaften der Foraminiferen besitze oder nicht. W em jedoch die bier mitgetheilten 
Pro ben meiner Rhizopodenstudien noch nicht genligen, urn mir in der Eozoonfrage ein Beachtung verdienendes 
Urtheil z;uzutrauen, den bitte ich meine bald erscheinende Arbeit iiber Rhizopoden von Mauritius abzuwarten, 
ehe er meinem Urtheil gegeniiber dem Ausspruche de beruhmten Foraminiferenforschers Carpenter jede 
Bedeutung abspricht. 

1) S. a,u:;:;er den oben S. 17G citriten Sduiften von King uncl Rowney u. von Halm auch noch: Fr. Zirkel. die 
mikrnskop. Br~(;haffenheit der lineralien n. Gesteine. Leipzig 1 73, S. 308-3113, nnd H. Rosenbu . eh, 1\fikro kopische 
Phy::;iographie der petrographi eh wicht. .Minerc.tlien, Stuttgart 1 7:3. p. 265 und 370. 

~) ~itzungt:;her. d. Bay. Ak. lt\6G, I, 25. 
3) Arueiten d. geolog. Sed. d. Lamle;;,dnrchforschung in Bohmen, Prag 18G9, 2-15. 
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Ausser der Autoritat Carpenter's werden die nicht wankend zu machenden Vertheidiger der Animalitat 

des Eozoon auch noch M a x S c h u l t z e 's beruhmten N amen gegen meine Ansicht in ihre W agschale werfen, 

weil dieser ausgezeichnete Rhizopodenforscher sich in zwei V ortragen fur die Foraminiferennatur des Eozoon 

canadense ausgesprochen hat. Den einen hielt er in der Allg. Sitzung der Niederrheinisch. Gesellschaft, 

f. Natur- u. Heilkunde am 7. Juli 1873 in B on n, den andern auf der Versammlung deutscher Natur

forscher und Aerzte am 23. September 1873 in Wiesbaden. Ueber den Inhalt des in Wiesbaden gehaltenen 

Vortrags sind blos 6 Zeilen veroffentlicht 1). Ein Referat des in B on n gehaltenen V ortrags ist abgedruckt in den 

Sitzungs berich tender Niederrhein. Ges. f. Natur- u. Heilkunde 1873, p. 164-165. Dieses lautet wortlich: 

»Geh. Rath Max Sch ul tze sprach uber Eozoon canadense. Die Entdeckung der amerikanischen 

Geologen Sir William 1 o g an uncl D a w son, betreffend ein eigenthumliches Fossil in den Urkalken der 

altesten Schichten Canadas, welches sie den Foraminiferen zurechnen zu mussen glaubten uncl Eozoon cana

dense nannten, erhielt durch die Untersuchungen W. B. Carpenter's in London, dessen ausgedehnte 

Arbeiten uber Foraminiferen anerkannter Maassen den ersten Rang einnehmen, einen vorHiufigen A bschluss. 

Carpenter halt es fur unzweifelhaft, class die a us abwechselnden Lagen von grunlichen Silikaten (Serpentin 

oder Augit) und kohlensaurem Kalk, resp. J.Iagnesia bestehenden scheibenformigen, etwa einen Fuss im 

Durchmesser und einige Zoll in der Dicke haltenden 1\Iaassen, welche, zu unregelmassigen N estern zusammen

gebacken, in den bis dahin vollkommen fiir azoisch gehaltenen laurentischen Schichten Canada's vorkommen, 

Reste einer vielkammerigen Foraminifere von dem Habitus der Acervulinen M. Schultze 's darstellen. Wie 

die Glauconit- Erfullung neuerer Foraminiferen, so ist die Serpentinmasse des Eozoon in das Innere der 

Kammern eingedrungen, wahrend die Kalk band er daz;wischen den urspri.inglichen Kalkwanden der Kammern 

entsprechen. In diesen letzteren findet sich an gut erhaltenen Stucken ein complicirtes, verzweigtes Canal

system, welches mit den ursprunglichen Kammerhohlen in Verbindung steht und wie diese mit einem in 

Sauren unloslichen Silikat gefullt ist. Carpenter vergleicht letzteres den an verschiedenen fossilen und 

lebenden dickschaligen Foraminiferen nachgewiesenen Canalen, welche z. B. Calcarina oder Siderol·ites calci

trapoides aus der Kreide von Mastricht in Bundeln angeordnet vorkommen. Die Angaben des genannten 

englischen wie der amerikanischen Forscher sind vielfach, namentlich in Deutschland, mit Misstrauen aufge

nommen worden. In der That kann es keinem Zweifel unterliegen, class Vieles, was als Eo·:won ausgegeben 

worden, auch bei Untersnchung mit hinreichend stn.rken V ergrosserun~en keinerlei organische Struktur 

erkennen lasst. Urn so wichtiger erschien dem Vortragenclen die erneuete Untersuchung sicher recognoscirter 

Originalstucke. Ein solches direkt von D a w son eingesandtes Stuck ward ihm bei Gelegenheit eines 

Besuches des Strassburger Museums von den Professoren S chimp er und Bene c k e zur Disposition gestellt 2). 

Auf Grund seiner an diesem Eozoon und an einigen von Carpenter eingesandten Stuck en angestellten 

Untersuchungen bestatigte der Vortragende unter Vorlegung vieler Zeichnungen die Anwesenheit eines sehr 

entwickelten Canalsystems in vielen, zumal den breiteren Kalkbandern. Die Form und Anurdnung dieser 

Canale ist oft vortrefflich erhalten, wenn auch ihr Inneres von einem krystallinischen Silikate erfullt ist. 

Die Struktur hat stellenweise die grosste Aehnlichkeit mit derjenigen der ebenfalls von Canalen durchzogenen 

Hauptsubstanz der Zahne. Doch kann aus vielfachen Grunden an Zahnsubstanz hier nicht gedacht werden. 

Wie die Anwendung starkerer Vergrosserungen lehrt, herrscht in der feineren Struktur der Canale vielmehr 

1) Tageblatt der 46. Versamml. deutscher Naturforscher u. A.erzte in vVieRbaden. "\Viesbaden 1873, p. 131. 

2) Dieses Stuck, ein Di.innschliff, hef<md sich unter den von :M cl, X S eh u l t ze im A.natomischen Institut in Bonn 

hinterlassenen Eozoon-Praparaten, welche ich untersucht hn be. Meine lTntersuchnngen erstrecken sich auf eine grossere Zahl 

von Dilnnschliffen, in welchen die eozoonale Struktur weit hesser entwickelt ist, als jn jenem Strassburger Schliffe. K. M oh ius. 
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eine grosse Uebereinstimmung mit derjenigen von Polytrema unter den lebenden Acervulinen, dass bei 
Erwagung aller i:ibrigen in Betracht kommenden Strukturverhaltnisse an der Foraminiferennatur des Eozoon 
canadense ernstlich nicht gezweifelt werden kann. Der V ortragende behalt sich die ausfiihrliche Begriindung 
ssiner Ansicht bis zur Veroffentlichnng der zum Verstandniss durchaus nothwendigen Abbildungen vor.« -

Als Max Schultze diese Vortrage hielt, war ihm die Abhandlung gegen die Animalitat des 
Eozoon von King und Rowney 1) noch nicht bekannt, denn in einem Briefe, den er den 18. December 
1873 an seinen Schi:iler und Freund Arthur E. Baker in Dublin schrieb, bedauerte er, dieselbe 
noch nicht erhalten zu haben. Nacbdem er sie bald darauf empfangen und gelesen hatte, schrieh er an 
Baker den 27. December 1873, dass die Schrift von King und Rowney einen tiefen Eindruck auf ihn 
gemacht babe, dass er in vielen wichtigen Punkten mit denselben i:ibereinst.imme und dass er die Kammer
wand mit Porenkanalen ('»proper wall« Carpenter's), wie Kin g und Row ne y, fur eine unorganiscbe Bildung 
halte. Dann bat er urn Zusendung von Eozoonstiicken mit deutlich entwickelten Kanalsystemen, urn i:iber 
diese noch weitere Untersuchungen anstellen zu konnen. 

Bald uacbdem ibm Baker mehrere gute Eozoonstiicke, welche King lieferte, geschickt hatte 
starb Max Schultze (am 16. Januar 1874) 2). 

Wahrscheinlich hatte er aus diesen Sti:icken noch keine Diinnschliffe hergestellt, als ihn der Tod 
unerwartet aus seiner fruchtbaren wissenschaftlichen Thatigkeit fortriss, denn unter den von ibm hinterlassenen 
Eozoonpraparaten befand sich nur ein einziger Di:innschliff mit gut ausgebildeten Stengelsystemen. Aus 
den Briefen Schultze's an Baker ist ersichtlich, dass er nach dem Lesen der Abhandlung von King und 
Rowney seine Meinung iiber die Natur des Eozoon geandert hatte, und ich halte es fur sebr wahrscheinlich, 
dass er sie noch weiter geandert haben wi:irde, wenn er noch eine grossere Anzahl wohl entwickelter Stengel
gruppen und isolirter Stengel hatte untersuchen konnen. Ja vielleicht ist ihm vor seinem Tode auch noch 
die wahre N atur der Stengel klar geworden, da unter seinen Praparaten mehrere waren, welche ahnliche 
isolirte Stengel enthielten, wie ich oben S. 185 beschrieben und auf Taf. XXXII abgebildet babe. 

Als mir die ersten schonen Stengelsysteme in den ausgezeichneten Carpenter'schen Di:innschliffen zu 
Gesicht kamen, wurde ich sofort fiir die Ansicht von Dawson und Carpenter eingenommen; je mehr 
gute Diinnschliffe und isolirte Stengel ich aber untersuchte, je zweifelhafter wurde mir der organische 
Ursprung des Eozoon, bis mir endlich die pracbtvollsten »Canalsysteme« alle zusammengenommen und 
eingehend mit Foraminiferenschliffen verglichen, nichts anderes als den unorganischen Charakter des Eozoon 
predigten. 

Diese geistigen Vorgange, die ich wahrend einer langeren Untersuchungszeit nach und nach in mir 
selbst erlebte, babe ich wiederholt in andern Zoologen in einer halben Stunde hervorgerufen, indem ich ihnen 
eine Reihe meiner schonsten Eozoondi:innschliffe, Stengelpraparate und Foraminiferenschliffe unter dem 
Mikroskop zur Anschauung brachte. 

1) Proceed. of the Roy. Irish Ac. 1870, X, 506. 
2) Ann. and Mag. of nat. history. Vol. Xlii, London 1874, p. 379-380. 

Palaeontographica, N. F. V, 5 (XXV ). 26 
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IX. Das Eozoon und die Abstammungslehre. 

W enn die eozoonalen Bildungen der Laurentischen oder Urgneissformation wirklich unzweifelhafte 

Foraminiferenreste waren, so hatten wir in ihnen sichere Beweise gefunden, dass schon wahrend der Bildung 

der altesten Schichten der Erdrinde lebende ·wesen auftraten, und dass die ersten Organismen zu den 

niedersten Thieren gehorten, womit allerdings die Biolo gie und die Geologie zwei sehr wichtige Thatsachen 

gewonnen hatten. 
Durch die wissenschaftlich begriindete Ausscheidung des Eozoon aus dem Reiche der organischen 

Wesen wird indessen nicht bewiesen, dass in der Laurenzperiode noch keine lebenden Wesen existirten. 

Vielleicht ruhrt der Graphit der Urgneissformation von Organismen her. 
Die Verweisung des Eozoon unter die Mineralbildungen ist auch kein Angri:ff auf die Abstammungs

lehre. Die Hypothese, dass die Gesammtheit aller Organismen aus einem einfachen Keim entsprungen sei, 

verliert niehts von dem Grade ihrer W ahrscheinlichkeit, wenn bewiesen wird, dass das erste le ben de W esen 

der Erde erst nach der Laurentischen Periode auftrat, und sie gewinnt auch keine grossere Wahrscheinlichkeit, 

wenn bewiesen wird, dass in der Urgneissformation schon lebende W esen vorhanden waren; denn die Krafte 

der Natur, wie sie insbesondere auf unserm Planeten zusammenwirkten, urn Leben hervorzubringen und 

weiter zu entwickeln, sind nicht erst in dem Momente entstanden, in welchem das erste lebende Wesen auf 

der Erde erschien, sondern diese Krafte waren immer da als zeitlose Eigenschaften der Welt. 

Die experimentelle Umbildung der Tauben- und Schafrassen unter bestimmten Umstanden ist ein 

fur immer gi.Htiger Beweis, dass Organismen umbildungsfahig sind, und wir griinden auf diese und zahl

reiche ander~ Thatsachen, welche auf zeitlos bestandigen Eigenschaften der 'Veltatome beruhen mussen, mit 

Recht den Schluss, dass auch in vormenschlichen Erdzeiten die organischen Molekule Umbildungen der aus 

ihnen bestehenden Organismen werden zugelassen haben, weil diese Umbildungen Wirkungen ihrer eigenen, 

zeitlos immanenten Krafte und anderer ausser ihnen liegenden zeitlosen Naturkrafte sind. 1) 

So weit die Abstammungslehre der organischen W esen W ahrheit ist, wird sie daher auch dann 

noch Wahrheit bleiben, wenn ein Eozoonthier in der Laurenzperiode der Erdbildung nicht existirt hat. 

Durch den Nachweis, dass Eo~oon canadense kein versteinerter Rhizopod ist, wird vielleicht Manchem 

ein wichtiges Glied aus dem schonen Bilde genornmen, das er sich von der Entwicklung des organischen 

Lebens auf der Erde entworfen hat. Aber das Ziel der Naturforschung besteht nicht darin, Griinde fur 

anziehende Vorstellungen uber die Natur aufzusuchen, sondern sie will die Natur so kennen lernen, wie sie 

sich wirklich verhalt. Denn nur die Einsicht in die wirklichen V erhaltnisse der Natur befriedigt auf die 

Dauer den wissenschaftlichen Geist, der die anziehendsten Hypothesen uber das Sein und Wirken der Natur 

als lrrthumer aufgiebt, wenn sie vor neuentdeckten unzweifelhaften Thatsachen nicht mehr bestehen konnen, 

mogen diese irrigen Hypothesen vorher auch lange Zeit geherrscht haben und von den angesehensten Autori

taten fur die beste Au:ffassung der Natur gehalten warden sein. 

2) Vergl. G. T ei chm iill er, Darwinismus und Philosophje, Dorpat 1877, p. 39 ff. 

---------------- --



ErkHirung der Abbildungen. 

Tafel XXIII . 

Fig. 1. Eozoon canadense in naturlicher Grosse. Ein angeschliffenes en t k a l kt e s S t ii c k, von Herrn 
J. \71{. D awson selbst geliefert und mit den Worten versehen: »Canals and general form.« 

G r tin 1 i c he Serpent ink or per sind durch V ertiefungen von einander getrennt, welche mit 
Kalk ausgefullt waren. 

» 2. Ein Eozoon-Schliff, von J. W. Daws on, 4 mal vergrossert, bei auffallendem Licht. 
Griine Serpentinkorper in weissem Kalk, worin man Spaltungslamellen bemerkt und krumme 

Linien und Punkte, die eingelagerte kieselhaltige Stengel darstellen. 

> 3. Theil eines Dawson'schen entkalkten Praparats, bezeichnet: »Canals and general 
for m«, 40 mal vergrossert, bei anffallendem Lichte. 

Zwischen den abgeschliffenen Serpentinkorpern blickt man in ausgeatzte Vertiefungen, deren Boden 
ebenfalls aus Serpentinmasse besteht. 

Die weissen Korper, welche von diesem Boden aufsteigen, sind S ten gel von sehr verschiedenen 
Formen und Grossen. Vergl. S. 185. 

» 4. Theil eines Carpenter'schen Aetz-Praparats, bezeichnet: »Asbestiform layer«; bei 
auffallendem Licht 80 mal vergrossert. Die Serpentinkorper baben eine faserige Oberflache. 

» 5. Theil eines D a w son' schen A et z - P rap a rats , bezeichnet: »Re mains of C a n a l s« ; bei a uf
fallendem Lichte 40 mal vergrossert. 

Isolirte Serpentinkorper und plattenformige Stengel. 

Alle Abbildungen der 18 Tafeln, mit Ausnahme einer Figur auf der letzten 
Tafel, sind von dem Autor selbst angefertigt. 





Erklarung der Abbildungen. 

Tafel XXIV. 

Fig. 6. Carpenter's eh e s A e tz- P rap a rat, bezeichnet: »Decalcified, internal casts of laminated portion. 
Canal-System«; bei au:ffallenrtem Licht, 40 mal vergrossert. 

Rundliche Serpentinkorper, ungefahr spiralig aneinandergt'reihet. 

» 7. Carp enter' se hes A etz p rap a rat, bezeichnet: »Decalcified internal casts of laminated portion. 
Canal-System« ; bei au:ffallendem Licht, 40 mal vergrossert. 

Gekerbte Serpentinmassen, von welchen Stengel verschiedener Form in die Hohlungen 
hineinragen, welche vor der Aetzung mit Kalk ausgefiillt waren. 

» 8. Carpenter's ches A et z pr a para t, bezeichnet: »Internal casts of segments. Canal-System«; bei 
au:ffallendem Licht, 40 mal vergrossert. 

Rundliche Serpentinkorper mit Stengeln verschiedener Form besetzt. 

~ 9. Carpenter's c. he s A et z p rap ar at, bezeichnet: »Canal-System« ; bei au:ffallendem Licht, 40 mal 
vergrossert. 

Langliche gekerbte Serpentinkorper und Stengel von verschiedenPr Form und Grosse. 





Erklarung der Abbildungen. 

Tafel XXV. 

Fig. 10. Diinnschliff eines von Dawson gelieferten Eozoonstlickes, 150 mal vergrossert. 
Den grossten Raum nimmt der K a 1 k ein. Man sieht in demselben parallele Spaltungslinien. 
Die Serpent in ko r per sind griinlich. Einige derselben erinnern an die Krystallform des 

Olivins. 

Der Kalk enthalt zahlreiche Stengel. Die meisten derselben sind braunlich, viele sind einfach, 
manche verzweigt. An den meisten ist deutlich zu erkennen, dass sie dlinne, unregelmassig gebo
gene stengelige Flatten sind. Fa se r n sind nur an dem untern Ran de des grossen Serpentin
korpers an der linken Seite des Bildes deutlich zu sehen. 





Erklarung der Abbildungen. 

Tafel XXVI. 

Fig. 11. Stelle eines Diinnschliffes von W. B. Carpenter mit der Erkliirung: »Section of Eozoon 
canadense showing the calcarous and serpentinous lamellae with examples of the can a 1- system, 
and indications of the nummuline tubulation«; 150 mal vergrossert. 

In dem Kalk sieht man einige Spaltungslinien und zahlreiche S ten g e 1, von den en vie le 
recht aeutlich plattenformig diinn sind. Fast alle sind unregelmassig gebogen. Viele sind einfach, 
andere verzweigt. Manche sind von sehr feinen dunkeln Fasern umgeben. 

0 ben und links C h r y so t i 1 fa s er m a ss e n. 





ErkHirung der Abbildungen. 

Tafel XXVII. 

Fig. 12. Theil eines D iin n s c h 1 i ff e:;, angefertigt a us einem von D a ws on gelieferten Eozoonstiicke; 150 

mal vergrossert. 
Der Kalk enthii.lt reiehverastelte grossere Stengel und eine Gruppe kleinerer (oben links). 

» 13. Theil eines Diinnschliffes, angefertigt aus einem von Dawson gelieferten Eozoonstlick; 150 mal 

vergrossert. 
Die Serpentinkorper enthalten dunkle Kerne. 
Die S t e n g e I in dem Kalk sind meistens einfach, unregelmassig gekrlimmt und flach. 





ErkHirung der Abbildungen. 

Tafel XXVIII. 

Fig. 14 und 15. ZweiStellen aus einemDiinnschliff von W. B. Carpenter mit derErkHirung: :~)Section 

of Eozoon canadense, showing the calcarous and serpentinous lamellae with examples of the canal

system, and indications of nummuline tubulation«; 75 mal vergrossert. 

» 14. Ein sehr langer, :flacher, unregelmassig gebogener S ten g e 1, der wie die Ausfiillung einer Spalte 

aussieht und mehrere kleinere, welche meisten theils von einem S er p en tin k 5 r per ( unten links) 

ausgehen, der von Chrysotilfasern umsaumt ist. 

» 15. Ein langer flacher~ knieformig gebogener S ten gel durchsetzt den Kalk zwischen zwei entfernten 

Serpentinkorpergruppen. An der oberen Seite schliesst sich an ihn ein breiter :flacher 
gebogener Stengel an. An der rechten Seite des langen Stengels liegen eine Menge s eh male r 

S ten g e 1 in dem Kalk, der sonst iiberall zahlreiche dunkle Flecke enthalt. 





Erklarung der Abbildungen. 

Tafel XXIX. 

Fig. 16. Stelle eines Diinnschliffes von W. B. Carpenter, 200 mal vergrossert. 
In dem mittleren Felde des Kalkes liegen Hingere und kiirzere einfache oder lap pig 

verzweigte Stengel von dunkelbrauner Farbe; oben und unten neben denselben haben sich 

nur e in fa c he s c h m a 1 e S ten g e 1 gebildet, welche ziemlieh parallel dicht beisammen liegen. 

» 17. Stelle eines Diinnschliffes, angefertigt aus einem von Dawson gelieferten Eo:wonstiicke, 90 mal 

vergrossert. 
Lange einfache oder verzweigte S ten gel liegen dicht beieinander in einer Kalkmasse, die an 

mehreren Stellen durch eingebettete Kornchen verdunkelt wird. Manche der oberen Stengel sind 

farblos; die meisten sind braun. Unten schliesst sich an das Stengelfeld ein breites Band von 

C h rys o til fas ern an. Die griinlich-gelben Stellen sind Gr en zs t ii c ke von Se rp en tin k or pern. 

» 18. Stelle eines D ii n n s c h 1 i ff e s, angefertigt a us einem von D a w son herriihrenden Eozoonstiick, 

150 mal vergrossert. 
In einem hellen Kalkfelde liegen braun e Stengel. Sie bestehen aus gebogenen und 

meistens verzweigten Flatten. Links be:finden sich farblose Stengel, wovon einige aus krystallinisch 

aussehenden Theilen znsammengesetzt sind. 
Zwischen dem Serpentinkorper (oben) und dem Kalk sieht maneinBand von Chrysotil

fasern. Rechts unten bemerkt man drei eingelagerte Krystalle. 





Erklarung der Abbildungen. 

Tafel XXX. 

Fig. 19. Stelle eines Dunnschliffes von W. B. Carpenter, 150 mal vergrossert. 
Der K alk enthalt zahlreiche schlanke Stengel. An vielen erkennt man deutlich, dass sie 

unregelmassig gekriimmte Flatten sind. Unten grenzt ein grosser Serpentinkorper an den 

Kalk, an dessen Grenze hier ein kurzes Band von C h r y s o t i l fa s e r n stosst. 

:. 20. Stelle eines Dunnschliffes, der aus einem von J. W. Dawson gelieferten Eozoonstiick 

bereitet wurde, 80 mal vergrossert. 
Obgleich die Stengel dieses Fraparates nur bei 80maliger Vergrosserung (mit dem Zeichen

prisma) aufgenommen wurden, so ubertreffen sie hier im Bilde die Stengel der drei andern 150 

mal vergrosserten Figuren dieser Tafel doch schon recht auffallend. 

» 21. Stelle eines Dunnschliffes von W. B. Carpenter; 150 mal vergrossert. 
Hi er sieht man theils eine Anzahl schlanker , fast p a r a 11 e 1 1 a u f e n de r S ten g e 1, welche 

von der Grenze eines Serpentinkorpers auslaufen, theils eine Menge kleiner, plattenfor
miger Stengel mit feinen Spitzen. Von einem langen Stengel, der zwischen den kurzen liegt, 

gehen eine Menge Seitenstengel ab wie die Strahlen von dem Schafte einer Feder. 

» 22. Stelle aus demselben Dunnschliff von W. B. Carpenter, welcbem die Figuren 19 und 21 ent

nommen sind; 150 mal vergrossert. 
Neben vielen einfachen kleineren Stengeln liegen bier mehrere grossere verzweigte 

S t e nge I, an welchen deutlich zu sehen ist, dass sie blechformig diinne gebogene Flatten sind. 





ErkH1rung der Abbildung·en. 

Tafel XXXI. 

Auf dieser Tafel sind Eozoonschliffe abgebildet, welche mit Fuchsin getrankt wurden. 

S. oben S. 178. 

Fig. 23. Stelle eines Diinnschliffes, welchen ich aus einem Eozoonstiick anfertigte, das W. B. Carpen-

ter von J. W. D a w son erhalten hatte; 200 mal vergrossert. 

Die S ten gel sind klein und mei tens einfach. 

In dem untern Theile des Bildes sieht man die Q u er s c h nit t e emer Anzahl S ten gel. 

Die ne ben den Stengeln liegenden K ry stall e halt mein Kollege Professor A. Sad e beck 

ihrer Form und ihres optischen Verhaltens wegen fur Quarz. 

» 24. Eine andere Stelle a us demselben Eozoonstiick, woher Fig. 23 entnommen ist, aber nur 100 mal 

vergrossert. 
Diese S ten g e l sind g e bog en e P la t t e n, deren Breite 20 bis 30 mal so gross ist, als die 

Breite der schlanken Stengel in Fig. 23. 

» 25. Eine dritte Stelle a us demselben Eozoonstiick, 225 mal vergrossert. 

Diese S ten gel sind schlank, unregelmassig gekriimmt und mit zarten Querfurchen versehen, m 

denen sich mehr Fuchsin abgesetzt hat, als auf den zwischen ihnen Eegenden querlaufenden 

Er hoh ungen. Fuchsin ist a uch an der Grenze des S er p e n t i n s ( o ber / und des K a l k e s a bge

lagert und hat von hier aus auch eine Spalte in dem Serpentin ausgefiillt. 





Erkla,rung der Abbildungen. 

Tafel XXXII 

Hier sind Stengel dargestellt, welche durch Behandlnng dunner Eozoonschliffe mit Sa1zsaure 

freigelegt wurden. S. S. 177. 

Die Figuren 26 bis 38 sind 350 mal vergrossert, Figur 39 nur 300 mal. 

Die Fignren 26, 27, 30, 32 und 36 stellen isolirte Stengel a us demjenigen Dunnschliffe dar, von 

welchem ein Theil vor der Behandlung mit Salzsaure zur Herstellung des Bildes 12 auf Tafel XXVII diente. 

Die plattenformige Gestalt der Stengel zeigen recht deutlich die Figuren 26 und 31. 

Fig. 27 hat einen bikonvexen Querschnitt (27 a). 

» 28 ist tu t e n f 6 r m i g. 

~ 29, 33, 34 und 37 sind hal btu tenformig. 

~ 30, 31, 35, 36, 38 und 39 ha ben seichte Que r fur c hen, welche vielleicht in einem ursachlichen Zusam

menhang stehen mit den Spaltungslamellen des Kalkes, in welchem die Stengel lagen. 

~ 32 und 36 stellen Stengel dar, deren Zweige miteinander verschmolzen ind. 





ErkHirung der Abbildungen. 

Tafel XXXIII. 

Die Figuren dieser Tafel sind, bei 500maliger V ergrosserung, nach einem vorziiglichen Praparat 

von W. B. Carpenter gezeichnet, welches die Bezeichnung trug: »W. B. C.!!! Numm. tubul.« 

Fig. 40. Das grosste Feld dieser Figur besteht aus langen Chrysotilfasern, an welche sich rechts em 
Stiickchen Kalk anschliesst. Oben ist ein Band kiirzerer Chrysotilfasern, welcbe deutlich p ris

matisch sind uncl alle unmittelbar aneinancler stossen. S. S. 183. 

» 41. Auch diese Figur zeigt, class die Chrysotilfasern nicht clm·ch Zwischenmasse getrennt sind, 

sondern dicht zusammenliegen. Links sieht man ihre Seitenflachen nnd rechts die Endflachen. 

» 42. Dieses Bild lehrt dasselbe, wie die Figuren 40 und 41; ausserdem sieht man hier aber auch oben 

und unten, class sich die Chrysotilfaseru knieformig biegen. 

:» 43. Grossere und kleinere gelblichgrune Serpent ink 6 r per liegen m em er Kal km ass e, welche 

keine Stengel enthalt. 
Einige Serpentinkorper sind mit Chrysotilfasern besetzt, andere nicht. S. S. 187. 
Die Chrysotilfasern bewahren ihren Parallelismus ohne Rucksicht auf die Krummungen der 

Serpentinkorper, woran sie liegen. S. S. 184. 
Die Chrysotilindividuen, welche den grossen unteren Serpentinkorper umsaumen, sincl vierseitige 

Prismen, mit zwei bedeutend entwickelten FHichen, wie die Ansicht einer schmalen Seitenflache 

und einer Endflache lehrt. 





ErkH1rung der Abbildungen. 

Tafel XXXIV. 

In den Abbildungen dieser Tafel ist das Verhalten der C h r y sot il band er (zwischen dem 

Serpentin und dem Kalk des Eozoon) in polarisirtem Lichte dargestellt, urn auch durch dieses 

Mittel zu zeigen, class die Chrysotilfasern nicht Ausfullungen von Rohren in einer andern 

Subs tan z sein konnen, wie die V ertheidiger der Foraminiferennatur des Eozoon angenommen ha ben. Ware 

dies wirklich der Fall, so wurden diese Fasern nicht k on tin u i r l i c he gleichfarbige Ban cl er bilden, sondern 

feine parallele gleichfarbige Streifen in einer andersfarbigen Grundmasse. 

Fig. 44. Stuck eines Eozoond linnschliffes von \V. B. Carpenter, 200 mal vergrossert, im polari

sirten Lichte. 
In dem Kalk sieht man verzweigte Stengel, deren Enden grosstentheils abgeschli:ffen 

sind. Die Querschnittfiachen zeigen, class die Stengel nicht drehrund, sondern meistens bikonvex sind. 

Oberhalb des Kalkes liegt ein gebogenes Chrysotilband, mit gelben und blauen l!1asern. 

In denselben Farben erscheint auch der Serpentin, der den obern Theil des Bildes einnimmt. 

Ein in Zersetzung begri:ffener 0 liven k r y stall, rechts unten, sieht blau a us. 

» 45. Theil eines ausgezeichneten Eo zoo n cl li n n8 c h l iff e s von W. B. Carpenter, bezeichnet: 

»W. B. C.!!! Numm. tubul.«; 500 mal vergrossert. 

Oben im Bilde Serpentin b1au unci gelb; darunter ein Cbrysotilband mit gelben, blauen 

und violetten Far ben. Unter diesem liegt ein zweites Chrysotilband, welches bei derselben Lage 

der Nicol's optisch farblos war. - Unten ist Kalk. 

» 46. Ein anderer Theil desselben Dunnschli:ffes, gleichfalls 500 mal vergrossert. 

Ein Band schragstehender Chrysotilfasern erscheint blau, wahrend bei derselben Lage der Nicol's 

ein darunter liegendes Band senkrechter Fasern optisch farblos ist. Der Serpentin erscheint 

gelb und blau. Unten liegt Kalk. 

» 47. Theil eines Diinnschliffes von W. B. Carpenter, 300 mal vergrossert. 

Ein breites Chrysotilband erscheint durchweg gelb, einschmaleres, links unten, gelb und 

blau, ebenso der Serpentin. 

Ueber das Verhalten des Serpentins und Chrysotils im polarisirten Lichte findet 

man Naheres in folgenden Schriften: 

Web s k y, U e ber die Krystall-Structur des Serpen tins und ein iger densel ben zuzurechnenden 

Fossilien. Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft, X. Band, 1858, p. 277. 

H. Rose n bus c h, Mikroskopische Physiographie der petrographisch wichtig. Mineralien. I, 

1873, 370-373. 





ErkHirung der Abbildungen. 

Tafel XXXV. 

Fig. 48. Theil emes Eozoon-Schliffes von Prof. W. B. Carpenter, 75 mal vergrossert. 
Der K a l k ist weisslich gran, der Serpent in grlin lichgelb rlargestellt. Ein langes Band von 

Chry . otilfasern erstreckt sich mitten durch die Serpentinrnasse hindnrch von einer 

Kalkmasse zur andern. Die Chrysotilfasern bewahren ihren Parallelismus durch das 

g an z e Band und erhalten dadurch sehr v ers c hi ede ne Wink t' ls tell u n ge n zu den Ober-

flachen cler Kalk- und der Serpentinkorper. 

» 49. Langsschliff durch Polytrrema rniniacewn Pallas von rlem Korallenriff bei Mauritius, 200 mal 

vergrossert. 
Die Mitte und den grosseren Theil der unteren Hi.i1fte des Bildes nimmt eine grosse K am m er 

ein. Die mit breiten Ringen umsaumten Oeffnungen sind :Mi.i.nclungen von Kammergangen. 

Oberhalb dieser grossen . Kammer sind zwei Reihen kleinerer Kammern. Zwischen diesen sind 

Kammergange der Lange nach offengelegt. 
Die \Vande der Kamme rn sind fast liberall mit Poren kanalen versehen. 

» 50. Querschliff von J>olytrema miniacewn von dem Korallenriff bei ~Iauritius, 200 mal vergrossert. 
Diegrossen Oeffnnngensindoffengelegte Kammern; die sie umgebenden Ringe sind Kammer

w~inde. In diesen sieht man Porenkanale in den verschieden ten Lagen . 
.Jeder Querschliff eine alteren Polytrema tockchens durchschneidet eine Anzahl Kammern des

. elben rechtwinklig, ausserdem aber auch eine Anzahl anderer schiefwinkelig, so class dann eine 

~lenge Hohlungen von verschiedenen Fonnen und Grossen offengelegt werden, an welchen man eine 

grosse Aehnlichkeit des Polytrema mit Eozoon hat :finden wollen. Allein eine gena ue U n ter
suchung der Kammergange und der Porenkanale des Polytrema muss .Jeden iiberzeugen, 

class diese Aehnlichkeit in Wirkliehkeit nicht vorhanden ist. 

Eine vollstandigere mit weiteren Abbildungen ver ehene Beschreibung von Polytrema miniaceum 

gebe ich in meiner Schrift iiber Rhizopoden von Mauritius. 





ErkHirung der Abbildung·en. 

Tafel XXXVI. 

Fig. 51. Stuck des Q uer schliff es eines Cycloclypeus von der Kiiste Borneo's nach einem Pdiparat von 

W. B. Carpenter, 400 mal vergrossert. 
In der Mitte erblickt man eine Reihe Kammern. Da diese in der Richtung von Kreisbogen 

aneinander liegen, so offnet die Durchschnittsebene eine jede folgende Kammer in einer etwas 

andern Richtung, als die vorhergehende. 
Alle Hohlungen sind roth gemalt. Die gel ben Linien stellen die chitinose A usklei-

d ung der Kammern dar. Links erblickt man die Halfte eines Kammerraumes, nach rechts davon 

einen vollstandig umschlos enen Kammerraum, und darauf die Hinterwande von drei Kammern. 

Zu beiden Seiten der rothgemalten Kammer sind lanzettformig abgegrenzte Felder, die a us zwei 

helleren ausseren Abtheilungen und einer dunkleren inneren bestehen. Die a us se re n A bt he i

lungen sind Querdurchschnitte von Kammerwanden: was sie einschliessen, ist Zwischen-

kammermasse. 
Zwischen den beiden Kammern rechter Hand geht die Dnrchschnittsebene g:erade durch zwei 

Kammergange. Die in den Kammerwanden liegenden rothen Kreise sind Oeffnungen von 

Kammergangen nach andern Nachbarkammern hin. 
Die rothen Stellen in der Zwischenkammermasse sind Querschnitte von v er z we i g ten Ka

n a l en, welche in dieser verlaufen. Mitten im Bilde ist ein derartiger Kanal der Lange nach 

dargestellt, von welchem sich Zweige in die dicken Schalenschichten unterhalb der Kammern 

erstrecken. Dieses Kanalsystem steht mit den Kammern durch besondere Oeffnungen in Verbindung. 

Der grosste Theil der Schalenschichten ist durchsetzt von parallelen Porenkanalen. 
In den kanalfreien Theilen der Schale erstrecken sich verzweigte Kanale his an die Ober

flache, was in dem oberen Theile sichthar ist. 
In dem Rechteck a (oben) sind rrchtwinklig durchschnittene Porenkanale gezeichnet, in 

b schiefwinkelig durchschnittene. 

» 52. Stuck des Querschnittes einerNttmmulina aus dem Eocaen vom Kressenberg nach einem 

Praparat von Dr. C. Schwager in Miinchen, 220 mal vergro sert. 
Man sieht vier Kammern, welche durch Porenkanale in Verbindung stehen, und in der 

kanalfreien Zwischenkammermasse verzweigte Kanale. 

» 52 a ist eine 500malige V ergrosserung einiger Pore n k an ale, welche theilweis mit einer dunkeln 

Masse erfiillt sind. 

Diese Abbildungen von Cycloclypeu:) und Nwnmulina ha be ich deshalb hier aufgenommen, weil 

man sich bei der V ertheidigung der animalischen N atur des Eozoon besouders auf diese Foraminiferen 

berufen hat. Man erkennt aber hier deutlich~ dass die Porenkanale feine Rohren sind, die in einer sie 

trennenden Masse isolirt verlaufen, wahrend die Wandfasern des Eozoon, welche ihnen entsprechen sollen, 

u nmittelbar aneinanderliegende Mikroprismen (Chrysotilnadeln) sind. Vergl. S. 183. 



-, 



ErlrHirung der Abbild1111g·en. 

Tafel XXXVII. 

Fig. 53. Langsschliff des grossern Tlwils einer Oalca'rina Spengleri L., 120 mal vergrossert. 
Alle Hohlungen waren mit Karmin getrankt und sind deshalb hier roth dargestellt. 
Unten im Bilde sind 8 Kammern dnrchschnitten, in welchen sich Kalk abgelagert hat. 

Alle andern freigelegten Kammern sind hohl. Bei den vier grossen Kammern, die der letzten, 

aussern Windung angehoren, grenzen sich die Kammerwande deutlich ab von der Zwischen

k a m mer m a ss e, welche bei dieser Foraminifere einen grossen Raum einnimmt. 
P o re n k an a l e treten hi er n ur a uf in den peri pherischen Wand en der Kam m ern. Sie sind 

verhaltnissmassig sebr kurz. 
Die Zwischenkammermasse wachst in einzelnen Fortsatzen schichtenweis weit iiber 

die Kammerwindungen hinaus, wie man im obern Theile des Bildes sieht. Sie wird iiberall von 

einfachen, verzweigten oder netzformigen K a nlilen durchzogen, deren Projectionen in diinnen 

Schliffen viel Aehnlichkeit mit hliufiger vorkommenden Formen von Eozoonstengeln haben. 

Da jedoch bei einer eingehenden Vergleichung beider keine weiteren Uebereinstimmungen zu finden 
ind, so kann auch der Bau der C'alcarina nicht zum Beweise der Animalitat des Eozoon dienen. 

Vergl. S. 185-186. 





Erklarung~ der Abbildungen. 

Tafel XXXVIII. 

Fig. 54. Langsschliff des grosseren Theiles eines Tinoponts baculatus 1\Iontfort, von der Kuste der 

Samoa-lnseln, 150 mal vergrossert. 
Alle Hohlungen waren mit Karmin getranktundsindclaherhier roth gemalt. Die gelb

braunen Linien stellen die chitinosen Haute dar, welche die Hohlungen anskleiden. 
lm Inn ern sieht man die kugelforruige K e i m ka m mer, um welche si eh die zunachst nachfol

genden Kammern in einer Spirale herumlegen. Darauf entstehen nach vier Seiten hin gebogene 

Rei hens y s t erne von Kammern, welche durch Zwis c hen k a m mer m ass e getrennt sind. 

Die Kammern stehen miteinander in Verbindung theils durch runde Kammergange, theils 

durch Porenkanale. Durch die Zwischenkammermasse verbreitet sich ein Kan alsystem, 

welches sich in den langen Fortsatzen der Schale in viele feine an der Oberflache mundende 

Kanalchen auflost. Sowohl durch die Poren dieser Kanalchen wie auch durch die Oeffnungen der 

peripherischen Porenkanale der ausseren Kammerreihen kann die Sarkode ins Freie treten. 
a stellt zwei chitinose Kammerauskleidungen mit auhangenden A uskleidungen 

von Pore n k a nli le n, in 350maliger Vergrosserung dar 
b Chit ins c h 1 a u c he a us de m K an a l system in der Zwischenkammermasse , 850 mal ver

grossert, durch Behandlung mit schwacher Chromsi:iure von dem Kalk befreit. 
Eine genauere Vergleichung des Tinoporus brtcnlati(S mit dem Eozoon zeigt, das anch diese 

Foraminifere nicht im geringsten fur die Rhizopoclennatnr dPs Eozoon spricht. 





ErkHirung der Abbildungen. 

Tafel XXXIX. 

Fig. 55. Theil eines Querl:'3ehliffes YOn Orbitoides l'apyracea Bouhee aus dem eocanen Eisenerz vom 
K res sen be r g in Oberbayern, angefertigt vou Dr. C. Schwa g er in Miinchen, 250 mal vergrossert. 

K am rue r n von verl:'3chiedener Form und Grcisse communiciren miteinander durch K a mm er

gange von ver ehiede11er Lange tmd YVeite nnd durch Porenkanale mit ringformigen Yer-

dickungen. 

» 56. Theil eines Lang schliffes von Orbitoides papyracea., ebendaher, ebenfalls 250 mal vergrossert. 

Hieristabsichtlich ein Stuck mit sehr unregelmassigen Kammern abgebildet, in welchem 

aber trotzdem die Gesetzmassigkeit organischer Bildungen an der For m der K a m m erg an g e und 

11och deutlicher an der We it e und S t e 11 u n g der Pore 11 k a 11 ale nicht zu verkennen ist. 

» 57. Theil eines glaukonitischen Stei11kernes einer Polystomella aus dem Aegaischenl\1eere, 60 mal 
vergrossert darge tellt, nach einem Praparat von Prof. W. B. Carpenter, 11ach desse11 Annahme 

die Serpe11tinkorper in dem Eozoon ebenfall Steinkerne einer Forami11ifere sei11 sollen. S. S. 181, II. 





Erklarung der Abbildu11g·en. 

rrafel XL. 

Carpenteria Rhaphidodendron l\lobius. 

Fig. 58. Eine Gn111Pe dieser Foraminifere von dem K orallenriff bei Mauritius, auf einem Korallen

bruchsti.ick, in natiir1icher Grosse von meiner Tochter gezeichnet. 

» 59. Abgesch1iffene Oarpeuteria Rhaphidodendron-Gruppe, ebendaher, in natiirlicher Gro se. 
Beide Bi1der stellen rechtwinkelig aufeinander stebencle SchlifffU.Lchen einer und clerse1ben Gruppe 

dar. Der erste Anb1ick solcher Sch1iffflachen gab mir den Anstoss zu meinen Eozoonstudien. 

s. s. 177. 

» 60. Thei1 einer horizon t a 1 en S c h l if f f l ache em er Gru ppe von Oarpenteria Raphidodendron, 

40 mal vergrossert. 
Man sieht unregelmiissige G r u ben u nd Gang e , und in den K a 1 kw and en , von den en sw 

umsch1ossen sind, Pore n k anal e, in sehr verRchiedenen Richtungen durchschnitten. 

» 61. Stuck eines Diinnsch1iffes einer Car_tJente~ria, Rhuphidodendron, 120 mal vergrossert. 
Drei grossere und zwei k1einere Hohlungen sind offengelegt. Die K a 1 kw and e derse1ben sind 

von Pore n k an a 1 en durchsetzt. Die meisten Poreukanale 8ind einfach, einige verzweigen sich. 

Der mitt1ere Thei1 des Bildes erinnert an manche Eozoonschliffe; aber die rege1massige Sch1auch

form der Porenkana1e und die stete Richtung derse1ben Yon den Hohlungen nach aus en giebt den 

Carpenterien-Schliffen ein organisches Geprage, welches dem Eozoon fehlt. S. S. 186, VI. 

Eine vollstandige Beschreibung der Carpenteria Rhaphidodendron, we1che von zah1reicheren, zum Thei1 nach 

lebenden Exemp1aren gezeichneten Abbildungen beg1eitet ist, gebe ich in meiner Schrift i.iber Rhizopoden 
von Mauritius. 
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(Separat-Abdruck aus Nr. 24 des ,Pharmaceutischen Handelsblattes" (Beilage zu Nr. 93 der Pharmaceutischen Zeitung, Jalu·g. 1879.) 

Zur Cinchona-F orschung. 
Von Dr. Otto Kuntze in Leipzig-Eutritzsch. 

In der Pharm. Ztg. XXIV. Nr. 84 und 85 erschienen von Dr. ,Overzicht van de Uitkomsten d r scheikundige Analyses van dem Namen C. 11foensii beschrieb, ist fruchtbar und hat etwa 
Has!ikarl tibersetzt, zwei Artikel iiber Cinchona in dene~ Unrich- Java-Kina-Bast gedurende het 4. wartaal 1878" sind die Rin- . 5-9 6 0ige Rinde. Ausserdem existiren zahllose hybride Ueber
tiges iiber mich und mein Buch: ,Cinchona. A~·ten Hybriden und den von 24 Baumen von angeblicher Ledgeriana analysirt worden 1 gangsformen zu C. Calisaya, die sammtlich aus C. lfoensii er
Cultur der Chininbaume. !fonographische Studie 'nach eigenen und ergiebt sich aus den un~eheuren Differenzen von 0,64 Ofo -I standen sind und 3- 5 Ofo enthalten, die man im Handel als C. 
Beobachtungen auf Java und im Himalaya. Leipzig bei H. Hassel 8,31 o/0 Chiningehalt, dass die Cultivateure C. Ledgeriana nicht Moensii Hybride bezeichnen sollte, und welche von Van Gorkom 
1878" enthalten ist. Der Artikel in Nr. 84 stammt von K. W. von ihren ausgearteten hybriden Derivaten, welche infolge Be-~ etc. ebenfalls irrig als 0. Ledgeriana ansgegeben .worden sind. 
van Gorkom, dessen Name aber von Hasskarl nur in einer Rand- fruchtung dnrch C. Weddelliana (Calisaya) sich bildeten, zu un- Die Anzahl der Baume auf Java 1875 von C. Ledgermna schatzte 
bemerkung bezeichnet wird. terscheiden wissen. Es ergiebt sich aber anch mit hoher Wahr- ich auf kaum 30 Banme (Van Gorkom macht daraus ein Dutzend 

Es i.st nicht richtig, _wenn Van Gorkom sagt, dass ich in den scheinlichkeit aus diesem Bericht, dass die echte C. Ledgeriana ~ Exemplare! !) und die von C. Moensii auf wenige Hundert. I?ie 
Java-Chmap:flanzungen mcht m~hr als einen Tag zugebracht habe, mit 9-13 Ofo Chinin bereits wieder auf Java ausgestorben ist; ! Menge von C. lloensii babe ich allerdings unterschatzt und dies 
und wenn Howard sagt, dass ICb alle meine Aufklaruns-en von wenigstens in den frtiheren derartigen, Uebersichten" waren stets kommt daher, weil C. lfoensii bei meinem Besuche der Plantageu 
~ine~ Aufseher (Hoveling) erhalten babe, welcher taub 1st. Da fast alle besten Baume analysirt. j vorherrschend schon in Frucht war, wahrend sie nur in der Bltithe 
lCh m memem Buche selbst angebe, dass ich die 4 Regierungs- le~ habe znm ersten Male C. Ledgeriana wissenschaftl~ch leicht zu e~kennen ist. . . . 
~Ia:ntagen. Lemba~g, Nagrak, Tjiburum und Tjirinuan, sowie beschr1eben und von dem verwandten c. Moensii geschieden; 1ch Wenn m Nr. 85 der ,Pharm. Ztg." steht, dass 1ch VIelleiCht 
exmge klemere Prxvatculturen von Cinchona wahrend meiner 5- babe, als ich nach Mungpo in Sikkim kam, die c. Ledgeriana, Recht hatte, wenn ich behaupte, die ,Blatter" von Cinchona wilr
monatlichen Reise auf Java besuchte und Mittheilungen von Herrn welche dort freiwillig entstanden war und also nicht blos aus den von Insecten verschmaht, weil sie nicht schon genug seien, so 
Bernelot !foe~s, dem Director der Plantagen, mit dem ich auch Amerika importirt ist, von den fruchtbaren nnd minder chinin- ist das ein Druckfehler oder Uebersetzungsfehler, der aber geei{rnet 
dessen Herbarienexemplare besichtigte, selbst citire mit dessen reichen verwandten Sorten leicht unterscheiden konnen und des- ist, mich lacherlich zu machen; im englischen Original steht 
Erlaubniss und Untersttitzung, sowie mit der des Re~identen der halb halte ich es aufrecht, dass c. Ledgeriana als ei;l unregel- .,:flowers". Wenn Van Gorkom (in Nr. 84) ein Insect nao;tentli.ch 
~reanger Reg-entschaften, Herr Pahud, ich auch meine Studien massiger Bastard von c. Weddelliana (Calisaya p. p.) mit C. Pa- anfiihrt, welche!! auf Cinchonablattern vorkommt, so altenrt d1es 
m den 4 Reg1erungs-Plantagen, wo ich mit 4 Aufsehern zu thun voniana. (micrantha p. p. ) auch kiinstlich zu ziichten sei. Zu- meinen Ausspruch nicht, dass .diese Blatter im ~llge~einen n';lr 
hatte, unternahm, da ich fern er den Director des botanischen dem ze1,~t C: Ledgeriana allerlei pathologische Er~cheinung~n , Bel~en von Insecten etc. angegr_Jffen werden; erwahne 1ch doch m 
Gartens in Buitenzorg, Dr. Scheffer, in meinem Buche citire ~elche !fir eme unregelmassige ybride sprechen: Nicht blos 1st m~mem ~uche selbst, dass be1 C. purpurascens W ~ddell, wel.che 
musste Van Go~kom dies prtifen, ehe er Obiges behanptete. V a~ s1e vor errschend steril und nur bei Befruchtung mit dem Pollen lmcht.fertlg aufgestellte Art nur auf 2 von anderen Cu:chonen mcht 
Gorkom, den 1ch s. Z. mcht personlich antraf hatte als Ober- von q. . e elliana fertil _ da n aber chininarmere Nachkom- abweiChenden Blattern beruht, Insecte!lfrass a:ts speClfisches M~rk
Inspector der Javanischen Culturen Gelegenheit enug im V er- men hef 1nd -, sondern sie nur a sst sich schwierig durch Steck- mal benutzt wurde, urrd dass Howard emmal die Frage ernsthatt (!) 
kehr mit obenerwahrten erren, meme Cita zunoons()i'tn«llJiriii:.fiiirftitrrmnieBhren, s· zu 0 s1 1 ver , ats spPci
Die Unwahrheiten sind zu<lem recht plumpe, denn man kann das sog n e .ossing nieht, wodurch sie 'entweder abstir t fisches Merkmal zu benutzeR. Ich finde das betr. Insect, Helopeltis 
doch nicht weit entfernte Plantagen- Tjiburum ist von Lembang oder kcf!ie neu~. Rmde _an Stelle der herausgeschnittenen bildet. Antonii, zuerst im officiellen Bericht iiber das 1. Quartal 1878 er
fast eine Tagereise entfernt und die Privatplantagen liegen iiber Und de,halb muss.~n ~ darnae~ Btreben, c. Ledgeriana massen- wahnt, der mir erst nach Abschluss meines Werkes zu Gesicht 
Java zerstreut - in einem Tage besuchen und ein Aufseher, wie haft au Samen kun.sthch z11 bllden. Unregelmassige Hybriden kam; auch lcbt es nach den Berichten auf Giftpflanzen, wie Datura, 
Herr Hoveling, der infolge seiner damals schon 19jahrigen Amts- en.tstehen, wenn m1t dem Pollen einer Hybride die Narbe einer und solche pflegen im Allgemeinen wenig von Thieren zu leiden. 
thatigkeit mir die meiste Auskunft geben konnte und tagtag- Stammart befruchtet wird. Uebrigens scheinen mir die Berichte iiber die Zerstorungen durch 
lich eine }fenge Leute selbststandig - die Chefs wohnen nicht Laut dem javanischen Erntebericht von 1878 sind 56,1151/ 2 dieses Thier ilbertrieben zu sein und diirften hochstens bezwecken 
in den Plantagen - zu leiten hat, kann doch nicht taub sein. Ko. Rinde zur Auction gebracht worden, davon sind nur 40031/2 den Chinarindenmarkt zu Gunsten der Producenten zu in:fluiren~ 
Herr Hoveling hOrt wol etwas schwer, aber das war fUr mich Ko. sogenannte Calisaya-Ledgeriana, also 7 °/0 der Ernte *), und Howard oder sein anonymer Correspondeat hat ferner mein 
kein Hinderniss, ebenso wenig wie die hollandische Sprache, urn nur 50 Ko., also no eh nicht 1•10 % der gesammten Ernte hat Buch nicht ordentlich gelesen oder verdreht die Tbatsachen, indem 
mich mit ihm zu verstandigen. Woher aber Howard tiberhaupt 8,3 Ofu (= 7,14 Ofo naturell) Chinin, wahrend, wie ich tiberzeugt er sagt, die Theorie Kuntze's sei, dass das Chinin sich mit ver
diese unrichtigen Mittheilun~en iiber mich hat, ist nicht ersicht- bin, wenn man mein Verfahren einftihrt, ktinftig die gauze Ernte mehrter Kreuzung vermehre, und indem er diesen Satz auf C. 
lichh· von Ledger, dessen citirte Briefe vor dem Erscheinen meines aus durchschnittlich 10 Ofoiger Rinde bestehen wird und dadurch Ledgeriana anwendet. Ich babe 2 Satze (S. 93) aufgestellt: 
Buc es datiren, gewiss nicht; es miisste denn Leds-er, welcher keine besondere Arbeit verursacht werden dtirfte, wogegen jetzt Nr. 1. Es steigert sich der Chiningehalt mit der Hybriditat ; 
gar nicht im Stande ist, direct e Auskunft iiber obxge Sache zu die Baume mit mehr als 7 Ofoigen Rinden mtihsam durch Pfropfen dies gilt fiir alle regularen Bastarde und werde ich am Schluss 
geben, der Zwischentrager der Unwahrheiten zwischen Van Gor- oder Stecklinge einzeln vermehrt werden. auffallende Beweise hierfiir geben. (Die Worter Bastard und Hy-
kom und Howard gewesen sein. Ich erwarte von der Ehrenhaf- Van Gorkom citirt einen Fall, wo angebliche C. Ledgeriana briden gebrauche ich in gleichem Sinne.) 
tigkeit Howard's, dass er diese falschen Mittheilungen seines nicht hybridisirt worden sei, aber was beweist ein angebliches Nr. 2. Je unregelmassiger der Bastard ist, desto chininreicher 
Correspondenten, welche er in eine Anzahl Journale verbreitete, negatives Resultat von Hybridation gegen die zahlreichen posi- ist die Rinde; fiir den 2. Satz babe ich ausdriicklich nur C. Led
durch Nennung dei Cori'espondenten an gleichen Druckstellen tiven Beweise von Hybridation, die ich in meinem Werke aus geriana als die bisher einzig bekannte unregelmassige Hybride er-
rectificirt. meinen und Anderer Beobachtungen zusammengetragen babe. wahnt. Bei regelmassigen Hybriden mischen sich die Eigenschaften 

Es ist fernerhin unwahr, wenn Van Gorkom schreibt: ,dass Van Gorkom giebt eine Zahlentabelle, die wenig beweist: ftir der Elt~rn, bei unregelmassigen erscheinen sie meist unvermischt 
makrostyle und mikrostyle Bliithen auf einem Baume vorkommen das Jahr 1873 sind offenbar die geringeren Procentzahlen der nebeneinander, und kann dann die eine oder andere Eigenschaft, 
sollen, wie Kuntze (S. 4) meint, muss ich bezweifeln". Ich da- Rinde we~gelassen, und aus dieser Tabelle ist nicht ersichtlich, z. B. Chinin, in den nicht homogenen Organismus der Hybride 
gegen schrieb laut S. 4: ich babe diese .Mittheilung, dass lang- wieviel Kilo von circa 3 Ofo oder 4 Ofo oder 5 Ofo oder 6% oder vorherrschend werden. Letzterer Satz ist dadurch, dass ich die 
und kurzgrifflige Bliithen auf einem Baum sich finden sollen, von 7 Ofoiger Rinde in den Handel kam. chininreicheren Sorten nach den ausseren Eigenschaften der P:flan-
Herrn Moens und Dr. Scheffer erhalten, und bezweifelte sie selbst Ich babe die officiellen Verka fslisten von 1873-75 mit dem zen richtig nach dem Chiningehalt, ohne diesen vorher zu kennen, 
ansdrticklich. besten Willen nicht auftreiben konnen, dagegen neuerdings die sortiren konnte, fast his zur Evidenz erwiesen. Wenn man nun 

Van Gorkom bestreitet meine Angabe, dass C. Ledgeriana von 1876-78. 1876 sind nun: 155 Ko. a 7,2% (resp. 6,19 0/6), meinen Satz Nr. 1 auf C. Ledgeriana anwendete, so entsprechen 
meist unfruchtbar sei; er behauptet C. Ledgeriana sei sehr frucht- 805 Ko. a 6,7 %, 157 a 5,1 Ofo, 668'/, Ko. a 3,4-3,9 Ofo, 182 Ko. dem allerdings nicht die Thatsachen, aber meine Gegner kampfen 
bar; das steht ab er nicht blos mit meinen exacten Beobachtungen, a ? •!o und 1877: 216 Ko. a 7 °'o ( esp. 6,02 Ofo). 390 Ko. a 6- 6,2 dann nur gegen ihre eigenen Phantom e. Dafiir noch ein zweites 
sondern auch mit dem von Howard in seinem Werke ,The Qumo- Ofo, 1731/1 Ko. a 5,7 o 0 , 661 1

1 Ko. a 4,9 %, 2991/2 Ko. a 3,8- 4,1 Beispiel: Howard schreibt a. a. 0. *), dass die weisse Bliithe von 
logy of the East Indian Plantations II. Ill. 8.48" mitgetheilten Ofo, 64 Ko. a ? 0/o, und 1878: 50 Ko. a 8,3 Ofo (resp. 7,4 Ofo), 844 Ko. C. Ledgeriana meinem Erfahrungssatze widersprache: je dunkler 
Brief von Ledger in Widerspruch, welch letzterer sas-t, dass c. a 7,9-8 Of<• (resp. 6,88 Ofo)' 4011/9 Ko. a 7-7,3 l'/o (resp. 6,1 °/, ), die Bliithenfarbe, desto chininreicher die Rinde Letzteres erwahnte 
Ledgeriana- die beste Sorte - die letzten 4 Jahre keme Frtichte 1405 Ko. a 6,5-6,7 °/0 , 571/1 Ko. a 5 0/o, 12451/., Ko. a 4-4,1 o 0 ich aber ausdriicklich nur fiir die 2 regelmassigen Hybriden C. 
geliefert hatte , wahrend doch alle and ern Cinchonen reichlich Chinin in die Auction en gebracht word en. Die Zahlen in Paranthese officinalis und C. lancifolia unter Satz N r. 1. Dagegen lst C. Led
fructificirt batten; fern er steht es im Widerspruch mit dem Berigt bedeuten die Ofo ftir Handelswaare, wahrend die anderen ftir ab- geriana eben ein unregelmassiger Bastard, wahrend von C. officinalis 
nopens de Gouvernements Kina-onderneming over het 4. Kwar- solut trockene Rinde, die ktinstlich ausgedorrt ist, maassgebend und C. lancifolia sich die in Mungpo spontan entstandenen hell-
taal 1877 (vergl. Just, bot. Jahresbericht, 1879, S. 832), wo mit sind; das Verhaltniss ist 1: 0,86. bliithigen Formen relativ chininarm gezeigt haben. 
trocknen W orten steht , die Samen der Ledger'schen Calisaya Ich babe nur bezweifelt, dass 7-13 Ofoige Rinde in den Handel Sagt nun V on Gorkom a. a. 0 . **) S. 47 selbst, dass die bo-
waren missrathen". Ausserdem steht im officiellen Bericht vom gekommen sei und muss dies nun nach der Ernte 1878, deren Be- tanische Bestimmung der ,China"-Arten noch ziemlich verwirrt sei 
2. Quarta1 1874 (vergl. Pharm. Handelsbl. 1874 Nr. 19): ,die richt nach Erscheinen meines B.uches herauskam auf 9-13 Ofo und dem Studium noch ein weites Feld offen lasse und hofft er, 
fruchttragenden C. C. Ledgeriana liefern noch wenig Samen und andern, bleibe aber dabei, dass die Zusammenstellung der Namen dass die Culturen in britisch Indien und Java insofern Licht ver
bereiten uns Enttauschung; von den schonsten Exemplaren haben und Begriffe von C. Ledgeriana und C. Calisaya Ledgeriana zu schaffen werden und sind andererscits auch Weddell und eelbst 
sich einige buchstablich todtgebltiht"; endlich im Bericht des 3. falschen Schltissen ftihrt. Die. e~hte C. Ledger1ana ist meist un- Howard (vergl. mein Buch S. 86) an der bisherigen confusen 
Quartal 1875 (Pharm. Handelsbl. 1875 Nr. 52); , von C. C. Led- fruchtbar, hat das meiste Chmm 1 und ist die Rinde der echten Systematik der Cinch on en fast verzweifelt , so ist es eigentlich un
geriana bringen bis jetzt nur noch 50 Ba~me da?n un~ wann C. Ledgeriana iiberhaupt noch mc~t in den Handel gekommen · begrei:flich, wie sie mich, der ich in einfacher, klarer Weise 4 Arten 
einige Friichte zur Reife!" Van Gorkom mdersprxcht s1ch also der Bastard von C. Ledgeriana Illlt C. Calisaya, den ich unte~ und deren Hybriden beschreibe, so haben anfeinden konnen. Ich 
selbst, denn die offici ell en Berichte sind entweder von ihm selbst masste als Wissenschaftlicher Forscher und konnte, weil unabhangig, 
verfasst oder unter seiner Oberleitung publicirt worden. Wenn . •) Die ubrigen 95 pCt. (5211~ Kilo) enthalten im 1\Iittel noch nicht 1 pCt. Chin In. die renommistischen Berichte iiber C. Ledgeriana rectificiren; 
Van Gorkom C. Ledgeriana von C. Calisaya nur instinctiv, etwa W1e Howard Iaut der Pliarm. Ztg. Nr. 85_ trotZ<lcm sag ·n kann dass ausser den ebenso wie ich nachwies, dass auf Java 1875 noch viel C. Pahudiana 

. lb t 'tth 'lt . . v· hh' t di . 1 e BUff 1 :r;ur Same!lgewipnung best!mmten be~ten B;!Umen die iibrigen au'sgerOttf' t wurden, d d' . d 't' te ffi . 11 B . ht k .. di 
Wie er se s ID1 ei ' Wie em le Ir e emze n n e yerst~he •eh mcht ; das Jst zu~ mmdesten sehr Ul~klar. Uebrigrn~ betriigt dicse gebaut wur e, Ie m em Cl Ir n o cxe en erxc mer wur ger 
seiner Heerde, unterscheiden kann und dennoch darauf hin ktihne Javamsche Ernte J)Ur 1 pet. der G~sammternte ~on 18 js; cnglisch Ostimlien lieferte W eise gar nicht erwahnt ist. W arum hat V an Gorkom nicht da
Schlussfolgerungen baut, mit den en er mich zu wiederlegen g1aubt, etwa 9 Mal s~ v1el und Suda.menka fas.t 90 ~la I so vtel als Java; trotzdem ist der 
so ist das unlogisch und unklar. Und ebenso unklar sind noch Bedarf noch mcht gedeckt, w•e nalJ!entl•ch · d•e. h~hen Preise von Chininsulfat be-

weisen, fii~ welcbcs nach Gebe & C1e. allew em Jl\hrlicber Bedart' vou 100 000 Kilo 
die letzten officiellen Berichte iiber C. Ledgeriana: Zufolge der vorhanden 1st. ' 

*) The Pharmaceutical Journal and Tr:msactions, 1877, S. 208. 
**) Die China-Cultur auf Java von K. W. van Gorkom. Leipzig, 1869. Engelmann. 



gegen opponirt? Sind doch 1875 noch 827 Kilo Rinde von C. Pahu- pflanzenphysiologischen Verdienste stets mit Achtung behandelt und die Chininarmuth der Arten und den grosseren Chiningehalt der diana geerntet word en I *) nach ihm sogar eine der 4 Cinchona-Species benannt. Hybrid en hingewiesen und unterliess deshalb die Statistik. Die Meiner durch Thatsachen gestiltzten Hypothese fiir die kilnst- Wenn nun Howard seine Autorita.t in die Waagschale wirft letzte Auctionsliste javanischer Chinarinden von 1878 bringt indess liche Erzeugung der C. Ledgeriana setzen meine Gegner nichtige, und bestreitet, dass Kreuzung irgend etwas mit dem W erthe der so reiches Material, dass ich diesen statistischen Beweis fur meine fruchtlose Meinungen, zu denen sie gar nicht competent sind, ent- C. Ledgcriana zu thun babe, so durfte es wohl, um zu zeigen, wie Thesis Nr. 1 nachholen will. Erstens die Arten: gegen und schaden dadurch nur der Entwickelung der Cinchona- wenig Anrecht er darauf hat sich als Systematiker hinzustellen, C. Howardiana 0. Ktze. (= C. succirubra pro parte) = I*) hat cultur. Wenn z. B. Van Gorkom den durch zahlreiche Ex- am Platze sein, seine Leistun'gen in dieser Hinsicht kurz anzu-1 0,98°/0 Chinin als Mittel von 17 Analysen ilber 21763 Kilo 'Rin-p erim en te von Darwin, F. Hildebrand, H. Muller-Lippstadt u. s. w. fuhren: 1) hat er die Pavon'schen Cinchona· Arten mit dessen Ab- den (1878). ' bewiesenen Satz, dass heterosty1e Blilthen in der Rege1 von bildungen ~d~eschreibung7n publicirt, deren zah1reiche:Ifehl;r i?! C. Pa~u.diana H?ward (= C. Carabayensis p. p.) -= II, hat wechse1seitiger Befruchtung a~hangig sind, um. gute Samen. zu Text. und Bild 1ch nac~gew1esen, UJ.!d we1che ~rten al.s mstinctlv 0,15 Ofo · Chmm als Mit.te1 yon ~ An~ysen uber 244 Kilo. (Einze1ne liefern, nur als Vermuthung hinstellt, so zeugt dies eben von semen beze1chnet werden mussen, weil die Untersch1ede zw1schen den Baumanalysen beruckstchtigte 1ch mcht.) mangelhaften botanischen Kenntnissen. meist an und fur sich wenig verschiedenen Cinchona-Formen von C. Pavoniana 0. Ktze. (= C. micran.tha p. p.) = III hat Ich bezweifle gar nicht, dass in den Cinchonaplantagen auch Favon nicht diagnostisch gekennzeichnet wurden; 2) hat er C. Cara- 0,01 /00, d. h. stets nur Spuren von Chinin. ' Hummeln vorkommen und wohl auch mitunter Befruchtung ver- baye.ais Weddell als C. Pahudiana nochma1s beschrieben und zwar C. W eddelliana 0. Ktze. ( = C. Calisaya p p.) = IV hat mitte1n, obwohl die Beschaffenheit des Pollens kaum zum Insecten- exacter, sodass ich diesen Namen beibehie1t; ilbrigens hat er wegen 0,84 Ofo Chinin als Mittel von 41 Analysen uber 21 076 'Kilo transport geeignet ist, sondern mit dem Pollen von anemo- dieserArt den berilhmtenBota · erMique1, welcher nachwies, dass Rinden (1878). ' phi 1 en B 1 ut hen, d. h. so1chen, die von Wind befruchtet worden, C. Pahudiana schon beschrieben sei, auf unedle W eis~ angegriffen; 3) Zwe1tens die regelmassigen Hybriden: v o 11 i g u be reins t i m m t, aber die relativ wenigen Hummeln ge- hat er folgende werthlose Arten aufgestellt: C. PeruVIana und C. For- C. pubescens Vahl = I X II, hat 0, 72 Ofo Chinin als Mittel nugen nicht, um den unbeschreiblich reichen Fruchtreichthum aller besiana, Synonyme der gartnerischen C. micrantha = C. Pavoniana von 5 Analysen iiber 823 Kilo von C. caloptera Miq., welches wie Cinchonen mit Ausnahme von C. Ledgeriana zu ermoglichen und 0. Ktze.; C. Calisaya Anglica bybrida, ohne Beschreibung (!), nur C. purpurea R. et P. URd C. cordifolia Mutis, ein jiingeres Syn~nym die zabllosen Hybriden zu erklaren. von Fitsch abgebildet, die ich nicht von der gartnerischen C. succi- ist und deshalb nicht mehr angewendet werden darf. In englisch Betreff des Geruches der Cinchonabliithen babe ich bona fide rubra unterscheiden kann; ebenso ist C. Ledgeriana nur abgebildet, Indien wird dieser Bastard unter succirubra mit gebaut. geschrieben, dass sie geruchlos seien; ich babe nichts davon ge- nicht wissenschaftlich beschrieben. - V on C. Pitayensis giebt er ein C. heterophylla Pavon = I X III, wird nicht besonders culti· merkt, selbst als mich Hoveling darauf aufmerksam machte , babe ,Phantasiebild"; diese Species beruht iiberhaupt auf nachgewiesenen virt und ist deren Rinde noch nicht analysirt. aber, wie ich infolge dieser mir auch von anderer Seite gemachten Irrthilmern von Weddell und Ka.rsten. Fernere werthlose Arten von C. lancifolia Mutis = I X IV, hat 1,20% Cbinin als Mittel Opposition erst merkte, keinen sehr ausgepragten Geruchssinn. Howard sind: C. Reicheliana, nur nach einer Rinde benannt,ohne Bild, von 5 Analysen iiber 758 Kilo (1878). Absolut geruchlos ist uberhaupt wohl kein Organism us und wenn ohne Beschreibung; C. rosulenta hat braunzottig beha.arte Blatter C. ovata W eddell = II X Ill, nicht besonders cultivirt und man eine Scala einfilhren konnte oder wollte, z. B. Dahlia 1, und 6 mal langere Corolle ala der Kelch und ist gar keine Cinchona ; analysirt. Primel 2, Reseda 3, Neroli 4 ..... Vanille 10 oder Pensee 1, aber trotzdem kann sie Howard von C. succirubra, die hochstens C. Humboldtiana Lambert = II X IV, hat 0,700/0 Chinin als Zaunrose 2, Veilchen 3, Centifolienrose 4 ..... Patchouli 10, so farblos flaumige Blatter und halb so lange Corollen hat, nur in der Mittel von 15 Analysen iiber 6173 Kilo Rinden (1878) von C. Hasswiirde ich die Cinchonabliithen zu Nr. 2 stellen. Rinde unterscheiden. Cosmibuena obtusifolia R. & P. (D. C.) karliana, welcher Name nur ein jilngeres und deshalb nicht anzu-Wenn nun Van Gorkom sagt, dass meine Anweisungen zur bildete er unter dem alten, irrigen, langst von Ruiz und Pavon wendendes Synonym von C. Humboldtiana ist. ktinftigen Erzeugung der 9-13 Oj 0igen, meist sterilen, echten selbst corrigirten Namen CinchoHa grandiflora neuerdings nochmals C. officinalis L. = III X IV, hat 2,580,'0 Chinin als Mittel von Ledgeriana, deren Rinde indess uberhaupt noch nie in den Handel ab I Die Abbildungen sind noch dazu ausschliesslich nur eine 6 Analysen uber 1351 Kilo Rinden (1878). kam, iiberflilssig seien, und dass man auf Java sehr gut weiss und Leistung des als Pflanzenzeichner riihmlich bekannten Mr. W. Fitsch, Die ternaren und die 1 quaternare Hybrhle haLen kdnen prac-auch thut, was behufs einer fortdauernden Verbesserung durch einem Mitglied der Linne'schen Gesellschaft in England. tischen, sondern nur wissenschaftlichen Werth und sind wedcr bc-Auswahl zu thun ist, kann ich nur erwidernd fragen, warum einige Ich glaubte dadurch zu meinem Urtheil (S. 79) berechtigt zu sonders analysirt noch angebaut. Millionen Gulden auf Java in Cinchonaculture:x:perimenten verloren sein : ,Ho ward zeigt ernstes und eifriges Bestreben fiir Cinchona, Schliesslich sei es mir gestattet, einige von Fliickigcr im gegangen sind, ehe man zu einem lohnenden Betrieb kam, wenn aber sehr wenig botanisches Geschick." Howard hat mir keinen Pharm. Archiv 1878 S. 473 u. f. erhobene Bcdenken zu erwagcn, doch die Cultivateure, zu denen Van Gorkom viele Jahre gehorte, Fehler in meinen neuen, nach lebendem Material entworfenen und soweit dies nicht z. Th. in Vorstehendem geschehen ist. so gescheidt sind und Alles besser wissen. Auch muss ich es der deshalb richtigeren Beschreibungen der Cinchonen nachweisen konnen, V on C. Howardiana sind aus Sudamerika Blatter von fast 60 Einsicht der betreffenden Regierungen und grosseren Privatcultiva- und nur dann ware seine AnfeinduBg gerechtfertigt. Ich muss ge- cm. Lange und 40 cm. Breite bekannt, (aber nicht an Blutbenteuren iiberlassen, ob sie den Rathschlagen eines erfahrenen stehen, dass ich Ho ward, der wohl ein bedeutender Chininfabrikant zweigen stehend) und wird daraus gefolgert, dass desshalb in Amcrika Botanikers, wie ich wohl von mir sagen darf, folgen wollen, welcher ist und seine wissenschaftlichen Werke mit bestechender Pracht noch andere Formen sich fin den konnten; das sind aber nur Blatter voraussichtlich enorm lohnende Experimente empfiehlt, die keine ausstattete, gar nicht fur einea botanischen Systematiker halte. von geilen Wurzeltrieben, die ich als solche aus Asien nieht beExtrakosten verursachen, und der nunmehr durch 5 botanische Die einzigen 2 Speciesdiagnosen, welche er selbst geliefert hat, die sonders erwahnte; die darangekntipfte Folgerung ist daher J.infalli". selbststandige W erke und eine Anzahl kleinere Abhandlungen in von C. Pahudiana und Peruviana - die von C. Forbesiana und Den Chiningehalt babe ich nicht als diagnostisches, sonder~ gelehrten Zeitschriften gezeigt hat, was er leisten kann, dessen rosulenta lieferte 'Weddell - sind offenbar mit Milhe und Noth nnr als accessorischcs Merkmal fUr die Gattung Cinchona erwahnt. literarische Arbeiten den angesehnsten, z. Th. sogar gegnerischen der, wie ich in meinem Buche zeigte, gedankenloseu Beschreibnngs- Ich muss dab er selbst diese (ausser dem BliltheiJgcruch ?) einzige Kritikern zufolge von niichterner Beobachtung und vie1 Scharfsinn manier von Pavon nachgeahmt. Hat sich aber Howard als botani-~ mir vorgeworfene Ungenauigkeit ablehnen. Dass es wirklich abso.zeugen so lien und auch wol als reiche QueUe von Anregung und scber Systematiker fast nicht bewahrt, so ist auch der von ihm lut chininfreie Cinch on en giebt, mochte ich ubrigens bezweifeln; Belehrung empfohlen wurden. Auch mein W erk t1ber Cinchona a. a. 0. gemachte Einwand, dass man C. succirubra nicbt C. Ho- C. micrantha zeigt stets Spuren, und Karsten, auf den sich Fliickifand von competenter Seite gilnstige Aufnahme, z. B. die oster- wardiana benennen solle, ziemlich werthlos; ausserdem hat er dabei ger beruft, hat Cascarilla mit Cinchona confundirt. reichische botanische Zeitschrift schreibt , dass es gerechtes Auf- nicht berilcksichtigt, dass unter C. succirubra 1 Art und 1 Bastard Die Vermuthung von Fliickiger, dass die Samen von Cinchonen sehen erregen winl und eine Autoritat, wie Prof. F. A. Fluckiger, begriffen werden, nud dass deshalb eine Verwerfung des Namens auch von Vogeln verbreitet werden, kann ich nicht theilen· die gegiebt ilber dieselbe im Archiv filr Pharmacie eine 7t/9 enggedruckte C. succirubra nothig ist. Will man aber die alteren confusen, fliigelten Samen sind eine Adaptation an Windverbrcitung,' und die Seiten lange Kritik, laut welcher er mir zum Schluss ein bleibendes wenn auch in der Praxis z. Th. eingefuhrten Namen gelten lassen, von Cinchonen sind ausserdem noch zart und weich, wahrend Verdienst zugesteht, selbst wenn meine Lei~ noeh wesentliehe so mtisttte au C. • eh C yensis Weddell Fruchte fur Vogelverbreitung meist saftig sind und sebr harte oder Einschrankung erfahren sollte. erse z wer en. . er e ne amen haben, so dass diese unzerbisseR und unbescha.-Trotzdem ich nun das Chaos der bisherigen CinchoBa-Systematik Howard zeigt laut einem Artikel im , Pharm. Jo nal and digt den Magen passiren konnen. von Grund aus aufgeraumt und den bef:effenden Autoren Feh.ler I Tr~sactions" 1877 S. 207 eine komische ~'rucht vor Hybr en _und Fiir die ~nnah!lle von Fluckiger einer geschwinden Umanderuber Fehler nachgewiesen babe, ubte 1ch doch stets nur e1~e hefurwortet sogar den Ausspruch .von AleXIa Jordan,, dass :ciybn~en ung der S~eCies, w1e z. B. durch schnellen, menschlichen Transmaassvolle Kritik, wie auch Flilckiger erwahnt. .Selbst John Elh?t u?d dere~ Sa.me_n auszurotten se1e!l. N~n, wer d~e Natbr nwht I port der Cm~honapflanzen aus Amerika nach Asien, oder durch Howard, dem wir die meiste Confusion in der Cmchon~ystematik mmmt, w1e s1e. 1st, handelt eben mcht w!ssenschaftl_Ich. .Aber II~- S~menverbre1tun~ von Peru nach Columbien diirften kaum analoge verdanken, babe ich in Anbetracht seiner pharmaceutischen und ward macht m1r. ebend?rt den Vo~w!-lrf, 1ch babe fur. meme :r~~s1s Falle bekannt sem; dagegen stiitzcn sich mcine Erklarungen und Nr. 1: ,Es ste1gert stch der Chmmgehalt durch dte Hybnd1tat" Hypothesen der Veranderungen infolge Hyhridation auf zahlrciche nicht den tiblichen Beweis erb1acht. Nun babe ich aber Ofter auf 1 T.batsachen. •) Vergl. Pharmac. Handelsblatt 1876, Nr. 61. 

C. A. Voigt'i Buckdruckerei (G. Wol!') in Bunzlau. 


