
110 Nusbaum, Rckenbiklung bei den Insekten.

solange sich dieser wohl befindet konstant durchzieht. Die

g-reren festen Krper, welche im Wasser suspendiert sind, werden
durch die Kleinheit der Poren daran gehindert, in das Kanalsystem
des Schwammes einzudringen. Einige derselben gelangen aber trotz-

dem durch Verletzung der Haut ins Innere des Schwammes: das sind

die Sandkrner, fremden Kieselnadeln und dergleichen, welche viele

Hornschwmme zum Aufbau ihrer Skelete verwenden. Kleinere,

suspendierte Krper, vor allen weiche, durch Fulnis isolierte or-

ganische Gewebeteile, sowie alles, was sich im Wasser in Lsung
befindet, gelangen ins Innere des Schwammes. Hier wird alles, sei

es nun fest oder in Lsung, mit Ausnahme der unbrauchbaren

gelsten Mineralsalze etwa von den Kragenzellen absorbiert.

Einige dieser Substanzen die unbrauchbaren w^erden von den

Kragenzellen spcter wieder ausgestoen; andere die brauch-

baren werden in mehr oder weniger assimiliertem Zustande an

die Zellen der Zwischenschicht, welche jedenfalls den Nahrungs-

transport besorgen, abgeben.
Was nun die Bewegung der Spongien anbelangt, so zeigt sich,

dass schdliche Einflsse wie die Gifte Kontraktionen gewisser

Schwammteile, besonders der oberflchlichen, bewirken. Besonders

scharf reagieren die Sphinktermuskeln, welche die Hautporen um-

geben, auf Gifteinfluss. Nun knnte man annehmen, dass die Gifte

direkt auf die Muskelzellen wirkten und diese sich daraufhin als

Neuromnskelzellen fungierend zusammenzgen. Da nun aber die

Gifte in ganz hnlicher Weise auf diese Schwammmuskeln wirken,

wie auf die innervierten Muskeln hherer Tiere, so bin ich der

Meinung, dass diese Spongienmuskeln nicht aus Neuromuskelzellen

bestehen, sondern im Zusammenhang sind mit Sinneszellen, welche

in erster Linie von den Giften affiziert werden und die Afifektion

dann in Gestalt eines lokomotori sehen Nervenreizes auf die Muskel-

zellen bertragen. Die Przision der Thtigkeit dieser Muskeln, die

Erschlaftung derselben bei Curare -Schwmmen, die scharfe Kon-

traktion bei Strychnin- Vergiftung, das lethargische Verhalten nach

Cocainisierung, sowie die Verschiedenheit ihres Benehmens vorbei-

strmenden Milchkgelchen und Karminkrnern gegenber, weisen

darauf hin, dass in der That diese Muskeln mit spezialisierten Sinnes-

zellen in Verbindung stehen.

Zur Frage der RUckeiibildiing bei den Insekteiiembryonen.

Von Dr. Jzef Nusbaum.

(Zoot. Lab. am Zool. Garten, Warschau).

Je nher wir ein gewisses Problem betrachten und dessen Einzel-

heiten bercksichtigen, desto mehr neue Fragen erffnen sich vor
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uns, aber gleichzeitig desto streug-er begrenzt, tiefer und positiver

sind diese neuen Probleme. Ein schnes Beispiel dieser Wahrheit

finden wir in den glnzenden neueren Untersuchungen Grab er 's auf

dem Gebiete der lusektenontogenie. Der genannte Forscher liefert

uns einen ganzen Schatz neuer Thatsachen, lenkt unsere Aufmerk-

samkeit auf die erstaunliche iMannigfaltigkeit vieler Embryonalprozesse
der Insekten und zeigt hiermit, wie noch wenig bebaut und wie

dankbar die Forschungen im Gebiete der Insektenembryologie sind.

Was das Schicksal der Keimhlleu (amnion und serosa autorum,

entopygma und ektopygma nach Graber's Terminologie) und ihre

Anteilnahme an der Kckenbildung anbelangt, so knnen wir mit

Grab er') folgende, verschiedene Kckenbildungstypen unterscheiden:

1) Eckenbildung frei, obre Anteilnahme der Hllen {bei Stenobothnis).

2) Rckenbildung durch Vereinigung der Eckenfalte (notoptyche) ohne

vorhergehenden Eiss der Hllen (bei Lepidopteren, Hymenopteren)
oder nach vorhergehendem Riss der Auenhlle (bei Phryganiden,

Dipteren). 3) Eckenbildung durch die Innenhlle nach vorhergehen-
dem Riss derselben, ohne gleichzeitigem Riss der Auenhlle {Lina).

4) Rckenbildung durch die Innenhlle nach vorhergehendem Riss

beider Hllen und einer Versenkung der Anenhlle in den Dotter,

wo sich ein lngeres oder krzeres Rckenrohr bildet, dessen Elemente

dann im Dotter zerstreut werden {He/drophilus , Melolontha, GrijKo-

talpUf Oecanthus zum Teil auch Libelluliden, wo anstatt eines Rcken-
rohres ein Rckensack vorhanden ist). 5) RUckenbildung durch den

dorsalen Teil der Auenhlle und den Schwanzteil der Innenhlle

(Dipteren). Zu diesen verschiedenen Rckenbildungsarten kann ich

wieder meinerseits einen neuen Typus hinzufgen und zwar: Rcken-

bildung durch die Innenhlle nach vorhergehendem Riss beider Hllen,
wobei ein Rckenrohr nur aus der dorsalen Hlfte der Auenhlle

gebildet und in den Dotter versenkt wird. Diesen Rckenbildungs-
modus habe ich bei Meloe beobachtet. Indem ich mir die Darlegung
der Einzelheiten dieses Prozesses fr eine vollstndigere Verffent-

lichung meiner Arbeit ber die Embryologie Aq^ Meloe vorbehalte, werde

ich micb hier sehr kurz fassen und zu einigen allgemeineren Schlssen

bergehen.
Der Riss des Entopygmas, dessen Kerne etwas kleiner als die

des Ektopygmas sind, erfolgt bei Meloe frher (am 9. Entwicklungs-

tage), der Riss des Ektopygmas dagegen viel spter (am 19. Entwick-

lungstage oder noch etwas spter). Die zerrissenen, mit dem Ektoderm

zusammenhngenden Teile des Entopygmas unterliegen ungefhr in

der Mitte der Hhe des Embryos (als Hhe bezeichne ich hier die

Entfernung zwischen der Bauchflche und der Rckenflche) einer

Vereinigung mit der Wand des noch nicht zerrissenen Ektopygmas.

1) V'ergleichende Studien ber die Keimhllen und die Rckenbildiiug der

Insekten. Wien 1888.
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Danu erfolgt die Zerreiung des Ektopygmas unterhalb der Vereinig-

ungsstelle, wobei der ganze untere, also ventrale Teil all-

mhlich untergeht, der dorsale aber samt den mit ihm verwach-

senen Teilen des Entopygmas nach einem gewissen Zusammen-

schrumpfen zur Rckenwand wird. Die definitive Begrenzung
des Embryorckens findet aber nur durch das Entopygma statt,

denn der ganze, den Embryo von oben begrenzende Teil des Ekto-

pygmas stlpt sich fast der ganzen Lnge des Eies nach in den

Dotter ein um ein Rckenrohr ^) zu bilden, dessen Zellen gleich darauf

im Dotter sich zerstreuen ohne am direkten Bau des Erabryokrpers

irgend einen Anteil zu nehmen. Wir sehen also, dass inbetreif der

Rckenbildung der Insekten eine groe Mannigfaltigkeit herrscht,

dass z. B. was die Coleopteren anbelangt, der Prozess anders bei

Lina, anders bei Melolontha und Hi/drophilus ,
wieder anders bei

Moloe verluft.

Prof. Grab er bemerkt, es sei eine auffallende Thatsache, dass

Insekten, welche systematisch einander nahe stehen, bezglich ihrer

Keimhllenzustude sich sehr verschieden verhalten mgen, whrend

umgekehrt wieder systematisch von einander weit abstehende Formen

in dieser Hinsicht einander hnlich sind.

Wir knnen also mit Grab er fragen wie soll nun diese ent-

schiedene Inkongruenz zwischen dem ausgebildeten und dem embryo-
nalen Zustand der Insekten, soweit letzterer berhaupt im Verhalten

der Keimhllen zum Ausdruck gelaugt, zu erklren sein?" Derselbe

Forscher behauptet, dass bisher kein einziger exakter Nachweis fr
die Annahme existiere, dass die Eier mancher Insekten relativ dotter-

reicher oder berhaupt grer sind, als die anderer Formen. Wird

aber auch fhrt Graber fort das Vorhandensein solcher Gren-
diflferenzen zugegeben, so bleibt doch die Annahme, dass diese auf

die Keimhllen Eiufluss haben, eine ganz willkrliche. In einigen

obigen Punkten kann ich diesem musterhaften Forscher nicht bei-

stimmen. Erstens, scheint es mir, dass in der relativen Dottermasse

der Insekteneier wirklich eine bedeutende Differenz existiere, so dass

z. B. das Ei der kleinen Schabe [B. germanica) viel mehr Dotter,

als das Ei des Meloe proscarahaeiis enthlt, wiewohl das erstere er-

wachsene Insekt kleiner als das letztere ist, und um ein weiteres

Beispiel zu nehmen, von zwei so nahe verwandten Arten, wie Meloe

majalis uud AI. proscurabaeus, die im reifen Zustande fast dieselbe

Gre haben, die erste Art wenigstens zweimal dotterreichere Eier

als die letztere besitzt. Zweitens, existieren ja wohl bedeutende

1) Es ist sehr interessant, dass noch viel frher (im 5. Entwicklungstage)

eine temporre Anhcufung der Dotterzelleu am Rcken im Hinterteile des

Embryos unter dem Blastoderm stattfindet. Die Zellen dieser Anhufung zer-

streuen sich gleich im Dotter. Diese Bildung hat nichts gemeinschaftliches

mit dem viel spter hervortretenden Rckenrohr.
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Differeuzen in der Konsistenz des Dotters, so z. B. wie viel mehr flssig

ist der Dotter im Eie der Schaben, als im Eie der Meloiden. Drittens,

existieren auch groe Verschiedenheiten in der Zeit der Entwick-

lungsperiode; so z. B. in der Gruppe der Coleopteren endet die

Embryonalentwicklung hei Lina tremulae in weniger als 9 Tagen, bei

andern, wie Meloe proscarabaeus ,
dessen Eier verhltnismig klein

sind (0,9 mm Lnge und 0,3 mm Breite) dauert die Entwicklung bis

29 Tage, also mehr ale dreimal so lange.

Nun scheint es mir, dass solche Momente, wie die relative Quan-
titt des Nhrdotters, die Konsistenz desselben und die Zeitdauer

der Entwicklung wahrscheinlich einen nicht unbedeutenden Einfluss

auf solche Prozesse wie die Rckenbildung ausben. Dauert nmlich
die Entwicklung sehr kurz, so muss die Rckenbildung schneller, also

auch auf einfachere Weise vor sich gehen als, im Falle einer lang-

samen Entwicklung; vielleicht knnten wir diese um so viel ein-

fachere Rckenbildungsart bei Lina als bei Melolontha und Meloe da-

durch erklren, dass die erstere ihren Entwicklungszyklus in 8 bis

9 Tage vollendet, whrend bei den zwei letztern der Prozess der

Rckenbildung erst am 18. oder 20. Entwicklungstage anfngt und

bei Meloe 5 6 Tage dauert, also verhltnismig sehr langsam vor

sich geht. Was die Konsistenz des Nhrdotters anbetrifft, so ist es

sehr wahrscheinlich, dass falls er mehr flssig ist, die Zusammen-

wachsung z. B. der zerrissenen Ekto- und Entopygmas schneller vor

sieh geht als im Falle, wenn er mehr zhe ist, sonst knnte der

Dotter in groer Menge ausflieen. Vielleicht ist auch die Zer-

streuung der Zellen des Rckenrohres im Dotter eine Art Anpassung,
die zur Verflssigung desselben dient; angenommen, es sei wirklich

so, wren wir dann nicht berechtigt anzunehmen, dass diese Anpassung
auch im gewissen Zusammenhange mit der Konsistenz des Dotters

stehe? Es scheint mir also, dass wir gewissermaen das Recht

haben die Verschiedenheiten in der Rckenbildung der Insekten in

vielen Hinsichten als cenogene tische d. h. im Zusammenhange
mit der Quantitt und Qualitt des Nhrdotters und mit der Ent-

wicklungsdauer stehende Prozesse zu betrachten. Es wre von Interesse,

allen diesen Angelegenheiten eine grere Aufmerksamkeit zu schenken.

Ueberhaupt aber scheint es mir, dass im Allgemeinen den ceno-

genetischen Prozessen eine zu kleine Bedeutung fr die Phylogenie
selbst zugeschrieben wird. Da die cenogenetischen Prozesse d. h.

spezielle Lebensanpassungen des Keimes oder der freilebenden

Larve nicht momentan sondern allmhlich im Laufe der Zeiten ent-

standen sind, und wie alle erblichen Eigenschaften dem Gesetze der

Divergenz unterliegen, so haben wir ein Recht, den Grad der Aehnlich-

keit oder Unhnlichkeit solcher Anpassungen in vielen Fllen einem

grern oder kleinern Grade der Divergenz zuzuschreiben
;
die Gre

der Divergenz der Charaktere ist aber ein Ausdruck der phylogene-
X. 5
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tischen Affinitt der Lebensformen und deshalb scheint mir auch

Graber's Vermutung- nicht unwahrscheinlich, dass die Insekten mit

gleicher Rckenbildungsart auch phylogenetisch nher einander ver-

wandt sein knnen, als solche, bei denen dieser Prozess verschieden

sich verhlt.

Die Placenta des Kaninchens.

Von Charles-S. Minot.
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