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und der Insertion der Muskeln berrascht. Umfang'reichere dies-

bezgliche Untersuchungen, nach dieser ersten Arbeit angestellt,

haben nur dazu gedient, ihn in seinen Anschauungen zu befestigen.

In jedem lebenden Muskel findet eine fortwhrende innere Bewegung,
ein steter Wechsel von Wachstum und Verkleinerung, von Werden
seiner Fasern statt. Dieselben vermgen nicht, ad infinitum zu wirken,

sondern erreichen nach einiger Zeit das Ende ihrer Thtigkeit; eine

neue Generation, die wohl grtenteils von dem kernhaltigen Sarko-

plasma der alten abgespalten wurde, ist inzwischen an ihre Stelle

getreten und hat ihre Funktion bernommen. So lange die Leistungen
eines Muskels die gleichen bleiben, vollzieht sich auch dieser Um-

bildungsprozess in gleicher Weise. Werden aber seine Aufgaben ge-

steigert, so berwiegen seine Wachstums- und Regeuerationsprozesse
der Muskel wird grer vermindern sich die Leistungen, so

wird er kleiner. Werden durch irgend welche Umstnde die Leistungen
eines Muskels in ungewhnlicher Weise beeinflusst, so verlaufen die

Regenerationen nicht mehr in der alten Bahn, sondern passen sich

den Verhltnissen an, die neuen Fasern erreichen eventuell eine

grere Lnge, gewinnen damit neue Anheftungen in Gebieten, die

vorher auerhalb des Muskelbereiches lagen, oder sie verkrzen sich,

der Muskel giebt die bisher innegehabten Anheftungen auf die

Wanderung [Aberration] ')
des Muskels beginnt.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Sitzungsprotokolle
der biologischen Sektion der Warschauer Naturforschergesellschaft.

Sitzung vom 17. (29.) November 1889.

H. Hoyer machte eine kurze Mitteilung ber direkte (amitotische)
Kernteilung bei Ehabdonema nigrovenosum. Der Inhalt derselben ist in

ausfhrlicherer Darstellung in Nr. 1 des Anatomischen Anzeigers vom J. 1890

wiedergegeben.
J. P. Eismond hielt einen Vortrag ber den Saugmechanismus

bei der Ordnung Suctoria". Gesttzt auf eigene Untersuchungen an

ToTcophrya Steinii, Triclwphrya epistylidis und Dendrocometer paradoxus ge-

langte E. zu folgender Ansicht ber den Saugvorgang: Die Suctorien besitzen

bekanntlich pulsirende Vacuolen, die mit den sogenannten lacunren Kanlen
in Verbindung stehen, in welchen sich in Form von Tropfen Wasser und fls-

sige Umsetzungsprodukte ansammeln. Aus diesen Kauclen gehen letztere in die

Vacuolen ber und fllen dieselben an. Wenn das Maximum der Fllung er-

reicht ist, erfolgt eine Kontraktion der Vacuole und der Inhalt derselben wird

nach auen befrdert. Die Vacuole ist dann scheinbar geschwunden, doch

') Das Wort Aberration" in einem von dem gewhnlichen Sprachgebrauch
etwas abweichenden Sinne, nmlich um berhaupt Verschiebungen der Muskel-

anheftungen im Laufe der phylogenetischen Entwicklung zu determinieren,

gebraucht.
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bald sieht man sie wieder zum Vorschein kommen, sich vergrern u. s. w.

Auf diese Weise erfolgt Dank den Vacuolen eine periodische Befreiung des

Acinetenleibes von Wasser und den flssigen Sekreten und damit auch eine

Druckverminderung in den Kaulchen der Saugrhren, welche die Aufnahme

sowohl von Flssigkeiten, als auch von krnigem Plasma aus erbeuteten In-

fusorien ermglicht.

Hoyer referierte eine Arbeit von A. Kuczynski ber die Histologie
der Brunn er' sehen Drsen. Dieselbe wird in ausfhrlicher Darstellung

in deutscher Sprache verffentlicht werden.

Sitzung vom 8. (20.) Dezember 1889.

0. J. Radoszkowski berichtete ber die von Mlokosiewicz auf

dem Arrarat gesammelten Hymen opteren. Er fand unter denselben

das bisher unbekannte Mnnchen vom Bombus Calidus; das Weibchen ist vor

37 Jahren von Eversmaun beschrieben worden und man hatte diese Art irr-

tmlicher Weise als Variett von Bomhus Zonatus Sit. und Bomhus Stewenii

Bod. angesehen. Ferner fand er das Weibchen, eine Arbeiterin und das

Mnnchen einer neuen Bombusart, die er Bomhus araraticus nennt. Das Weib-

chen und die Arbeiterin stimmen mit den von B. incertus M. und B. simulatilis

vollstndig berein und nur die Genitalauhnge der Mnnchen gestatten eine

Unterscheidung der Arten. Von B. melanogaster Lep., welcher von Evers-
maun als B. altaicus beschrieben worden ist, fand K. ebenfalls ein Mnnchen,
ein Weibchen und eine Arbeiterin. Endlich beschreibt K. noch folgende neue

Arten der Gattungen Psithyrus, Sclia, Dasypoda und Mutilla: Fsithyrus

MloJiOsetvzi n. sp. Mast Supra Intens, fascia iuter alas; segmentis abdomina-

ibus tertio , sexto, septimo nigris. Long. 19 mill. Dasypoda 31loJcosewitzi

n. sp. Fem.: Nigro pilosa; promto, scutello griseis; segmentis abdominalibus

quarto quintoque fulvis. Long. 16 mill. Scolia araratica n. sp. Fem. Nigra ;

segmentis abdominalibus margine posteriore fascialis, apice tarsisque aureo

pilosis, alis violaceo fuscis. Long. 23 mill. Mutilla araratica n. sp. Fem.:

Nigra, capite magno, thorace rufo, segmentis abdominalibus primo macula

parva, secundo maculis duabus magnis et uua parva, tertio fascia albis. Long.

10 mill.

0. P. Eismond machte folgende Mittheilung ber die Entwickelung
der Saug rhren von D endr o c ome tes paradoxus: An der Oberflche

des Tieres entsteht ein Vorsprung, der sich allmhlig vergrert und warzen-

frmig wird, wobei die den Gipfel der Warze bedeckende Cuticula sich immer

mehr verdnnt. Gleichzeitig entsteht an der Warzenspitze eine knpfchen-

frmige Anschwellung, die im optischen Durchschnitte einfach konturirt er-

scheint und wahrscheinlich dem Drucke des Rindenplasmas ihren Ursprung
verdankt. Demnchst bildet sich an dem Gipfel der Anschwellung eine kleine

Vertiefung. In spteren Stadien sieht man dieselbe in ein Kanlchen ber-

gehen, das sich allmhlich verlngert, das Plasma erreicht und endlich ins

Entosark eindringt. Weiter die Entwickelung zu verfolgen ,
ist E. nicht

gelungen.
W. J. Bjelajew. Ueber die Zellen des Pollenschlauches bei

Gymnospermen. Bekanntlich werden die Pollenzellen der Phanerorgamen
als den Mikrosporen der Gefkryptogamen homologe Gebilde betrachtet.

Diese Homologie beruht hauptschlich auf der Rolle, welche die letzteren

beim Befruchtungsproze spielen. Bisher sind jedoch nur wenig Versuche

gemacht worden zu einer Parallelisirung der Sporen- und Pollenzellen. Der



506 Meyer, Bedeutimg der borsteutrageiiden Fiihlercirren von Tomoptcrin.

Inhalt der Pollenzellen zerfllt bei den Angiospermen bekanntlich in zwei

Zellen, eine grere nnd eine kleinere. Frher hielt man die grere fr die be-

fruchtende. Vor Kurzem hat aber Strasb urger nachgewiesen, da die Eizelle

von der kleineren Zelle befruchtet wird. Im Pollenkorne der Gymnospermen zer-

fllt vor oder whrend der Keimung der Inhalt in eine grere und in eine oder

mehrere kleinere Zellen. Nach Strasburg er und Goroschankin spielen die

kleineren Zellen keine Rolle bei der Befruchtung. Auf Grund der Analogie
mit den Angiospermen gelangte Bj elaj ew schon vor 5 Jahren zu dem Schlsse,
da auch hier die letzte der kleinen Zellen die befruchtende sei. Im Frhjahr
1889 hatte er Gelegenheit, an den Blten von Taxus baccata die Richtigkeit

dieser Voraussetzung zu besttigen. Bei dem Auswachsen der Pollenkrner

von Taxus baccata entstehen nur zwei Zellen. Die grere derselben wird

schlauchfrmig und ihr Kern teilt sich in zwei Kerne. Die kleine Zelle

dringt zusammen mit diesen beiden Kernen der greren in den Pollenschlauch

und verbleibt whrend dessen Verlngerung stndig an seinem vorderen Ende.

Nachdem der Pollenschlauch das Archegonium erreicht hat, erweitert sich sein

Endteil und in dieser Erweiterung liegen dann die zwei Kerne der groen
Zelle und die kleinere Zelle. Den Befruchtungsvorgang selbst hat B. nicht

beobachten knnen, doch hegt er bei dem Vergleiche seiner Prparate mit den

Zeichnungen von Goroschankin imd Strasburger keinen Zweifel daj'an,

da bei dem Befruchtungsprozesse diejenige Zelle beteiligt ist, deren Uebergang

von der Basis des Pollenschlauches bis zu dessen Gipfel er direkt beobachtet

hat. Ist nun sowohl bei den Gymnospermen wie bei den Angiospermen die

kleine Zelle die befruchtende, so wird die Homologie des Pollenschlauches mit

dem Antheridium sichergesellt. Die groe Zelle und der aus ihr entstehende

Schlauch sind der Wand des Antheridium homolog, die kleine Zelle dagegen

dem spermatogenen Komplex.

Sitzung vom 26. Januar (7. Februar) 1890.

Ed. Meyer: lieber die morphologische Bedeutung der

borst entragenden Fh lere irren" von Tomopteris. Das lange, mit

je einer krftigen Borste versehene zweite Fhlerpaar", welches die Gattung

Tomopteris charakterisirt und allgemein als der Kopfregion angehrig be-

trachtet wird, deutet der Vortragende als ein Paar ber den Mund nach
vorne hinaus vorges chobener Rumpfparapodien. Begrndet wird

diese Auffassung vor Allem durch die an ganz jungen, nur wenige Segmente
zhlenden Individuen vom Vortragenden beobachtete Thatsache, dass die be-

sagten Organe im Jugendzustande hinter der Mundffnung gelegen sind und

erst im weiteren Verlaufe der Entwickelung allmhlich bis in die Gegend des

Kopflappens vorrcken
;
ein hnliches Stadium wurde bereits von Carpenter

& Claparede beschrieben, ihre Angabe jedoch von Greeff mit Mitrauen

behandelt. Bei solchen jungen Tieren ist das zweite Fhlerpaar" den

brigen Parapodien sehr viel hnlicher als bei den ausgebildeten Tomopteriden,

indem es wie diese ein Paar von ihrer Basis an frei beweglicher, zylindrischer

Krperfortstze vorstellt
,

welche am Ende ebenfalls zweiteilig sind. Die

beiden Endhcker, bestehend aus dicht gedrngten Ektodermzellen, entsprechen

den zwei flossenartigen Parapodialcirren der folgenden Schwimmfchen ,
die

sich auch als ektodermale Zellknospen anlegen. Neben dem einen Hcker
befindet sich die junge Borstendrse, aus welcher zum Unterschiede von allen

weiteren Parapodien schon jetzt eine, wenngleich noch kleine Borste hervor-

ragt; whrend nun dieser Hcker am Vorderrande des sich zu bedeutender
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Lnge aiisclehnenden Chaetopocliums zu einem nach vorn gerichteten Flossen-

saiime auswchst, bleibt der andere Hcker unentwickelt und erscheint nachher

als unansehnliche Zellkuospe an der Basis des Organs, in dem Winkel, den

dieses dann mit der Seitenwand des Kopflappens bildet. Nach Vejdovsky,
Greeff und Pruvot soll das zweite Fhlerpaar" von Tomopteris durch ein

krftiges Nervenpaar direkt vom Gehirn aus iunervirt werden. Den Beob-

achtungen des Vortragenden nach geht nun dieses Nervenpaar wohl zur Basis

der Organe, gehrt jedoch nicht ihnen an, sondern begibt sich zu den hier

befindlichen Wimperorganen; die in Rede stehenden Fhlercirren" aber er-

halten ihre Nerven vom Bauchstrange, und zwar nicht einmal vom vordersten,

sondern vom zweiten, schon deutlich hinter dem Munde gelegenen, ganglisen

Anschwellungenpaare. Infolge des Nachweises, da die borsteutragenden,

langen Fhlercirren" von Tomopteris Rumpfparaxodien sind, kann dieser Fall

nicht mehr als Beispiel fr das Vorkommen echter Parapodien am Prostomium

zur Geltung gebracht werden
;
mit der Widerlegung dieses einzigen, bisher fr

beweiskrftig gehaltenen Beispiels aber gelangt der Satz, da die Para-

podien einen ausschlielich dem segmentirten, postoralen
Leibesabschnitte, d. h, den Rumpfmetameren zukommenden

Organisationscharakter der Annuliden bilden, zu voller Giltigkeit.

N. Bystroumuff ber die Entwickelung des Zahn fortsatzes

bei Sugetieren". Am Zahnfortsatzes des Hundes, des Fuchses, der

Katze, des Iltis, des Kaninchens, des Haasen und des Meerschweinchens lassen

sich zwei Hauptabschnitte unterscheiden : ein vorderer und ein hinterer, wobei

nicht blo der Hinterrand des Zahnfortsatzes vom Krper der Axe durch ein

Intervertebralknchelchen geschieden ist, sondern auch die beiden Teile des-

selben, den vorderen und hinteren, ein solches Knchelchen von einander

trennt. Diese Scheidung gestattet eine Deutung der zwei Abschnitte als

selststndige Teile der Wirbelsule. Bei Wiederkuern bildet sich der Zahn-

fortsatz von zwei Ossifikationspunkten aus, welche sich aber sehr bald ver-

einigen. Hier ist nun der Fortsatz niemals in zwei Abschnitte geteilt, wie

bei den vorher genannten Tieren, sondern erscheint immer als eine ungeteilte,

kncherne Bildung. Bezglich der Entwickelung des Zahnfortsatzes ist somit

in diesen zwei Fllen eine bedeutende Verschiedenheit zu konstatiren: whrend
bei den Wiederkuern derselbe einen einheitlichen Krper vorstellt, besteht

er im ersten Falle aus zwei Stcken, welche als rudimentre Wirbel auf-

zufassen sind. Prof. Mitrophanoff machte auf die eventuelle Verein-

barung der Angaben By stroumoff's mit der Albrecht'schen Unter-

suchung ber den Proatlas bei Amnioten aufmerksam.

Sitzung vom 8. (20 )
Mrz 1890.

Ed. Meyer sprach ber die Nephri dien und Geschlechtsorgane
von Lopadorhynchus.'' Nicht vereinbar mit der allgemeinen Regel, dass bei

allen mit einer sekundren Leibeshhle ausgestatteten Metazoen die Geschlechts-

produkte direkt oder indirekt vom Coelomepithel ihren Ursprung nehmen, ist

die Angabe Klein enb er g' s, nach welcher bei Lopadorhynchus Hoden und

Eierstcke auf einer ziemlich vorgeschrittenen Entwickelungsstufe des Wurmes

durch Einstlpung vom Ektoderm entstehen sollen. Den Beobachtungen des

Vortragenden zufolge liegt hier ein Irrtum vor, welcher mit dem Umstnde
in Zusammenhang steht, da genannter Autor die Nephridien bei seinem Unter-

suchungsobjekte nicht auffinden konnte. Diese Organe sind nun, und zwar in

typischer Form, versehen mit schnen Wimpertrichtern, auch bei Lopaclo-
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rhynchiiis vorhanden und befinden sich, angefangen vom 6. Segment, zu je

einem Paare bei L. hrevis in zwei aufeinanderfolgenden, bei L. Krolinii aber

auch in allen weiteren Rumpfmetamereu. Bemerkt sei hierbei, da nur junge,

nicht ausgewachsene Individuen untersucht wurden
,

das Verhalten bei den

Erwachseneu, also dem Referenten unbekannt geblieben ist. In jedem Seg-

mente liegen die ueren Mndungen der Nephridien gleich hinter den Para-

podialganglien, und hier sitzen den Nephridiaischluchen die Geschlechtsdrsen

auf, welche, wie bei allen Anneliden nichts anderes als spezialisirte, wuchernde

Stellen des Peritonealepithels, in unserem Falle des Peritonealberzugs der

Nephridien, vorstellen. Im jngsten Stadium der Entwickelung erscheinen die

Drsen als einige, wenige, plasmareichere und etwas vergrerte Peritoneal-

zellen, welche zu dieser Zeit hufig das hintere Ende des Nierenschlauches,

gerade ber dem Hauptporus umgeben. Im Falle einer nicht ganz gelungenen

Konservirung oder Frbung des Objektes werden sich nun gerade an dieser

Stelle die aneinandergrenzenden Elemente der peritonealen Genitaldrsen-

anlage ,
des Nephridialschlauchendes und der Haut uerst schwer von ein-

ander unterscheiden lassen, und dann erhalten wir den Eindruck, als wrde
sich hier zur Bildung der Geschlechtsdrse das Ektoderm nach innen ein-

stlpen. Dass Kleinenberg in einen derartigen Irrtum verfiel, ist um so

begreiflicher, als er von dem Vorhandensein der von ihm bersehenen Ne-

phridien keine Kennntnis hatte, also auch um so leichter deren Ausmndungs-

poren fr Invaginationsffnungen der Hoden- oder Eierstockanlagen halten

konnte.

Ed. Meyer: Ueber die Anwendung des Photoxylins bei Herstellung

mikro- imd makroskopischer Prparate. Das von S. Krysinsky (Virchow's

Arch. 1887) empfohlene Photoxylin, welches seiner vollkommenen Durchsichtig-

keit und Farblosigkeit wegen dem Celloidin vorzuziehen ist, kommt in drei

verschiedenen Lsungen (in Alk. abs. + Aether zu gleichen Teilen),

I =r 1/2 "/o, II = 2 "Zu und III = 5 "'(,
zur Verwendung, mit welchen das

Objekt suceessive durchtrnkt wird, wozu je nach der Gre desselben ein

Zeitraum von 24 Stunden bis zu einer Woche oder mehr notwendig ist. Sowohl

fr histologische als auch fr anatomische Zwecke geschieht die Einbettung

und Hrtung (durch sehr allmhliche Verdunstung des Alkohol-Aethers) auf

dieselbe Weise, wie bei Anwendung von Celloidin in einer Glasdose mit

flachem Boden oder einem Pappkstchen, auf dessen Boden eine Glasplatte

liegt. Nachdem die Einbettungsmasse erstarrt ist, befindet sich das Objekt

in einer glashellen Photoxylinplatte eingeschlossen, welche nach einigem Ver-

weilen in 70" Alkohol von der Unterlage leicht abgenommen und mm in

solchem Alkohol, ohne sich weiter zu verndern, aufbewahrt werden kann.

Eine eventuelle Trbung, welche anfangs auftreten sollte, verschwindet im

Alkohol mit der Zeit ganz. Auf diese Weise lassen sich verschiedenartige,

sehr demonstrative und zugleich uerst dauerhafte, makroskopische Prparate
fr zoologische, vergleichend-anatomische und embryologische Sammlungen
herstellen. Die Vorzge solcher Prparate liegen auf der Hand. Die in der

glashellen Photoxylinplatte eingeschlossenen und in einen Glaszylinder auf-

gestellten Objekte scheinen im Alkohol frei suspendirt zu sein und lassen bei

Lupenvergrerung die auf beiden Seiten befindlichen Details deutlich er-

kennen; dabei sind alle Teile in ihrer Lage vollkommen fixivt, woher ein Ab
reisen oder eine Beschdigung selbst bei heftigem Schtteln des Gefes aus-

geschlossen sind. Endlich ist auch eine Zerstrung des Prparates durch

Mazeration, durch welche so viele Sammlungsprparate ihren Untergang finden
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nicht mglich, da sich das einmal erhrtete Photoxylin auch im schwchsten

Alkohol nicht verndert. Der Vortragende demonstrierte eine Reihe von

Prparaten, welche in der beschriebenen Weise angefertigt waren. In der

mikroskopischen Technik lt sich das Photoxylin ebenso anwenden, wie das

Celloidin. Empfohlen wurde eine Modifikation der Kultschitzky 'sehen

Combination der Celloidin- und Paraffinmethode fr Objekte, deren einzelne

Bestandteile von sehr verschiedener Konsistenz sind, so z. B. fr Wrmer mit

starken Borsten, Arthropoden und ganz besonders fr Embryonen, deren Ge-

webe stark erhrtende Dotterkrnehen enthalten. WMe oben angegeben ,
in

Celloidin oder Photoxylin eingebettet und in 70" Alk. gehrtet, kommen die

Objekte in 95 " Alk.
,
dann in Orignum- , Bergamottl (bis zur vollstndigen

Aufhellung) oder Chloroform und werden endlich wie gewhnlich in Paraffin ein-

gebettet, wonach man trocken und je nach Belieben schrg oder quer schneiden

kann. Bei kleineren Gegenstnden bietet diese Methode noch den Vorteil,

da man nach Beschneiden der Celloidinplatte in dieser die Lage des Objektes
unter dem Mikroskop fortstellon kann und bei der Einbettung in Paraffin dann

blos die Platte zu richten braucht
,
um ber die Orientierung des Objektes im

Paraffin sicher zu sein. Das Aufkleben der Schnitte auf den Objekttrger

geschieht am Besten mit Eiwei. Will man ohne Paraffin schneiden, so ist

ein Einlegen des Celloidin- oder Photoxylinstckes, welches das Objekt ent-

hlt, in wasserfreies Glycerin auf ca. 24 Stunden anzurathen, wodurch die

Masse bedeutend fester wird und viel weniger federt; das Messer mu dann

entweder mit Glycerin oder mit 50 70" Alkohol befeuchtet sein. Zur

Wiederherstellung von Schnittserien, welche mittels Schellack aufgeklebt
waren und, wie das hufig vorkommt, nach lngerem Liegen durch Aus-

scheidung einer Menge von glnzenden Krnern unbrauchbar geworden sind,

empfiehlt der Vortragende ,
von solchen Prparaten durch Lsung in Chloro-

form das Deckglas und den Balsam zu entfernen, dann sie rasch mit einer

dnnen Schicht der 2 "/o Photoxylin- (oder auch Colloidin-) Lsung zu ber-

gieen, nach Erstarrung der letzteren (nach einigen Sekunden) in 70 " Alkohol

und hiernach zur Lsung des Schellacks in 90 "/ Alkohol zu bertragen.

Nach einigen Minuten kommt das Prparat wieder in 70 " Alkohl zurck und

hier kann man das Photoxylinhutchen mit den auf der Unterseite festhaften-

den Schnitten vom Objekttrger abziehen, um es endlich von Neuem in reinen

Balsam einzuschlieen. Zu vermeiden ist natrlich hierbei der absolute Al-

kohol und alle Oele
,
welche Celloidin oder Photoxylin lsen. Die im Photo-

xylinhutchen eingeschlossenen Schnitte knnen je nach Bedarf auch nochmals

gefrbt werden.

62. Versammlung deutscher Naturforscher uud Aerzte zu Heidelberg.

(FortsetzAing.)

Abteilung fr Anatomie.

Sitzung vom 19. September 1889.

Herr Kollmann (Basel). Krperform und Bauchstiel eines
menschlichen Embryos von 2,5 mm Lnge. Der Embryo ist 14 bis

16 Tage alt und hat einen fast geraden, in der Hauptsache zylindrischen

Krper. Aus der ventralen Seite ragt das primitive schlauchfrmige Herz

hervor und dann folgt der Dottersack, der noch in groer Ausdehnung mit

dem Urdarm in Verbindung steht. Der Dottersack ist lnger als der Embryo
(3 mm) ,

so dass bei der ersten Betrachtung der Dottersack hauptschlich die

Aufmerksamkeit erregt. Aus dem Leibesuabel kommt am hintern Ende der
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Bauchstiel hervor, der bei dem Menschen statt der Allantois die Verbindung
der Frucht mit der Mutter herstellt. Die Dorsalseite des Embryos zeigt im

Bereich des Kopf- und oberen Halsabschnittes die Medullarplatte noch offen.

Im brigen Bereich ist sie bereits geschlossen. Dieser Embryo befindet sich auf

einer Entwickelungsstufe, welche die erste Entstehung einer Cranioschisis ver-

stndlich macht. Denn die Medullarplatte ist nur im Bereich des spteren

Kopfes offen, von der Mitte des Halses aber schon vereinigt, gerade wie bei

Missbildungen, deren Kopf weit klafft, whrend die Wirbelsule das Rcken-
mark umschliet. Dieser Embryo ist fr die Lehre von den Cranioschisen

noch deshalb wertvoll, weil durch ihn etwas ber den zeitlichen Anfang einer

solchen Hemmungsbildung zu erfahren ist. Denn wenn am 14. und 16. Tag
im unteren Hals- und Rumpfabschnitt die Medullarplatte geschlossen, im oberen

Halsabschnitte und im Bereich des Kopfes aber noch weit geffnet ist, und

bei manchen Craniochisen das nmliche Verhalten beobachtet wird, dann darf

man daraus schlieen, dass diese Hemmungsbildung schon in diesen frheren

Tagen ihren Anfang nimmt. Die Sicherheit der Zeitbestimmung wird um so

grer, als nach den von His beobachteten Embryonen zu urteilen, 24 bis

48 Spter die Medullarplatte des Gehirns ebenfalls in der ganzen Ausdehnung

geschlossen ist. Der Embryo von Bulle (so nenne ich ihn, weil ich ihn Herrn

Dr. Perroulaz in Bulle verdanke) hat 13 Metameren. Wie bei allen Wirbel-

tieren, so entstehen sie auch bei dem Menschen im Halsteil zuerst und reihen

sich hintereinander auf. Mehr als 20 Ursegmente mssen aus dem kleinen

stumpfen Krperende noch hervorwachsen. Auch darin folgt der Menschen-

embryo alten Entwickelungsregeln der Wirbeltiere. Hirn- und Rckenmarks-
nerven fehlen noch dem Embryo von Bulle, sie treten erst bei Embryonen von

20 Metameren auf; ebenso fehlen Kiemenbogen und Kiemenspalten. Aus

diesen wenigen Einzelheiten lsst sich entnehmen, dass der Embryo seiner

Gre entsprechend wohl ausgebildet ist; denn alle bisher erwhnten Merkmale

entsprechen normalen Verhltnissen. Dasselbe gilt auch von dem Bauchstiel,

der den Embryo mit dem Endochorion verbindet. Pathologisch verbildete Em-

bryonen sind sehr hufig. Es ist deshalb unerlsslich, die Frage nach der

normalen Beschaffenheit stets mit aller Umsicht zu stellen. Ebenso wichtig

ist die frische Beschaffenheit einer Frucht, welche fr die Untersuchung em-

bryologischer Verhltnisse verwendet wird. Der mit Abbildungen versehene

Artikel (Archiv fr Anatomie und Physiologie, Anat. Abteilung) wird aus-

fhrlicher ber diesen Punkt berichten. Der Embryo von Bulle hat keine

freie Allantois. Auch das ist ein Zeichen normalen Baues. Er hilft da-

durch eine wichtige Entscheidung herbeizufhren. Er beweist mit anderen,

dass menschlichen Embryonen eine freie Allantois fehlt. Jngst ist be-

kanntlich durch V. Preuschen das Gegenteil angegeben und an einem

menschlichen Embryo eine freie Allantois beschrieben worden, hnlich der-

jenigen, die Johannes Mller, K. E. v, Baer, J. Fr. Meckel, Burdach,
R.Wagner etc. wiederholt erwhnt haben. Schon von mehreren Seiten sind

laute Bedenken gegen die Beweiskrftigkeit des Greifswalder Embryos (so

nenne ich den von v. Preuschen beschriebenen) aufgetaucht, wie von

Bardeleben, His, Janosik, Giacomini und Born. Ich muss mich

diesen ablehnenden Urteilen anschlieen auf Grund der Untersuchung nor-

maler Embryonen, kann aber gleichzeitig die seltsame Missbildnng aufzeigen,

welche v. Preuschen und wahrscheinlich vielen Beobachtern eine freie

Allantois bei menschlichen Embryonen vorgetuscht hat. Es ist dies eine

eigenartige Vorbildung des hinteren Krperendes, wobei ein schwanzartiges
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Anhngsel entsteht, das sich hakenfrmig umbiegt. Die Spitze des Hakens

kann anschwellen, und dadurch die Tuschung steigern Wie bei allen miss-

bildendeu Organen, so werden auch hier manche Varianten vorkommen, man

wird sie allmhlich kennen lernen und damit einen vollkommenen Einblick in

die hufige und seltsame Quelle von Tuschungen erhalten, welche so lange

die besten Beochter irre gefhrt hat. Die genauere Beschreibung muss hier,

wo Abbildungen fehlen, unterbleiben, ich will nur ausdrcklich erwhnen, dass

es sich um eine Missbilduug handelt, welche wahrscheinlich mit der so-

genannten Sirenenbildung zusammenhngt. Bei Gelegenheit der Diskussion,

die sich au meine Mittheilung anknpfte, bemerkte Herr His, das haken-

frmige Ende an dem Greifswalder Embryo, welches eine freie Allantois vor-

tusche, sei lediglich das abgerissene und herabgeschlagene, sonst normale

Schwanzende. Herr Born hatte schon frher (Jahresbericht ber die Fort-

schritte der Anatomie und Physiologie Bd. XL S. 373) die nmliche Ver-

mutung ausgesprochen. Allein diese Deutung trifft den wahren Sachverhalt

durchaus nicht, wie die Vergleichuug der Greifswalder und eines Basler Em-

bryos sofort ergibt. Um die pathologische Natur des ersteren zu erweisen,

bedurfte es aber eines pathologischen Seitenstckes, das ich der Gte des

Herrn Physikus v. Sury verdanke. Es fhrt allein zu der richtigen Be-

urteilung jener Fehlerquelle, welche in der Entwickelungsgeschichte des

Menschen lange Zeit eine irrtmliche Auffassung bezglich der ersten Ver-

bindung zwischen Mutter und Frucht begnstigt hat, bis Herr H i s den Avahren

Sachverhalt aufdeckte. Der Mensch hat also keine freie Allantois. Von

welchen Urformen her die eigenartige Anordnung des Bauchstieles stammt,

ist freilich noch nicht aufgeklrt. Ueber die Thatsaehe selbst kann kein Zweifel

mehr bestehen seit dem jngst von S p e e beschriebenen Embryo. Es ist der

kleinste von allen bisher genau studierten, und auch er hat schon einen Bauch-

stiel und keine Allantois.

Herr His (Leipzig). Ueber die Differenz der Zellen in der An-

lage des Zentralnervensystem. Schon in der Medullarplatte treten

zweierlei Zellen auf: Neuroblasten und Spongioblasten, von welchen erstere

spterhin sich zu Ganglienzellen ausbilden, indem sie zuerst einen Axen-

zylindenfortsatz, spter die verstelten Fortstze aussenden.

Herr Stieda (Knigsberg) demonstrirt eine Anzahl von Prpa raten,
welche verschiedene Formen der Os trigonum Bardeleben dar-

stellen. Er bemerkt, dass er hier keine Beschreibung der Knochen gebe, weil

dieselbe krzlich im Druck erschien (Anat. Anzeiger), dass er auch auf die

Deutung der Knochen hier nicht eingehe. Nur auf einen Umstand mache er

hier aufmerksam: Baur habe das Os trigonum als Sesambein bezeichnet

eine Betrachtung der vorliegenden Prparate, an denen das Os trigonum nur

durch Bndermasse u. s. w. befestigt sei, lehre ohne Weiteres, dass die An-

sicht Baur's nicht haltbar sei. Ferner weist der Vortragende i;nter Vorzeigen
von Prparaten auf eine nicht hufig vorkommende Furche am Sustentaculum

tali, welche dazu dient, um die Sehne des langen Kopfes der M. flexor digit.

aufzunehmen. In den gelufigen Beschreibungen des Muskels und des Verlaufs

der Sehne finde sich keine Notiz darber, dass die betreffende Sehne am
Sustentac. tali vorbei gleite ;

ebenso wenig sei von jener Furche die Rede.

Weiter weist der Vortragende ein Prparat vor, dass die gewhnliche Be-

schreibung des Verlaufs der Sehne des Pron. longus, nach welcher die Sehne
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in der Rinne des Os cuboideiun liegen soll, nicht genau sei. Die betreffende

platte Sehne laufe ber die Hcker des Os cuboideum und nur der Rand
der Sehne liege in der betr. Furche. Schliesslich legte der Vortragende zwei

mit Glycerin behandelte Prparate von menschlichen Herzen vor.

Herr Hermann v. Meyer (Zrich) bespricht die sehr vorbereitete Ge-

wohnheit, beim Sitzen die Beine ber einander zu schlagen, d. h.

die Oberschenkel zu kreuzen. Er zeigt, wie diese Art zu sitzen gerne gewhlt
wird, weil sie grere Ruhe in die Sitzhaltung bringt, indem sie die Be-

wegungsmglichkeit des Beckens gegenber den auf der Unterlage ruhenden

Oberschenkeln vermindert. Die Bewegung des Beckens nach hinten wird

dadurch beschrnkt, dass durch die bei der Kreuzung ausgefhrte Adduktion

und Rotation der Femora nach auen das lig. ileo-femorale angespannt wird;

die Hemmung der Bewegung nach vorn geschieht durch die an dem tuber

ischii angehefteten Muskeln (Adduktoren und Kniebeuger) ,
welche durch die

starke Beugung des berliegenden Oberschenkels angespannt werden. In

praktischer Beziehung verdient diese Gewohnheit Bercksichtigung, weil sie

Ursache fr Entstehung einer Skoliose werden kann. Die besprochene Haltung
beschrnkt sich nmlich nicht auf die Lagerung der Beine, sondern es ist in

derselben auf der Seite des berlagernden Beines eine Hebung des Beckens

als begleitende Erscheinung zu beobachten
,

als deren notwendige Folge bei

dem Bestreben gerade aufrecht zu sitzen
,

eine seitliche Einknickung der

Lendenwirbelsule gegeben ist. Die Gefahr ist nicht zu verkennen, dass bei

hufiger Uebung der besprochenen Gewohnheit auf derselben Krperseite diese

seitliche Einknickung der Lendenwiibelsule zuerst als Haltungsfehler und

dann als ausgesprochene Lendskoliose permanent werden und damit Ausgangs-

punkt weiterer Skolionsenerscheinungen sein kann.
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