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Es wrde uns zu weit fhren, die vielfach irreleitenden Wege
der mannigfachen Pfropfversuche auch nur im wesentlichen anzu-

deuten. Es gengt mir darauf hinzuweisen, dass wo heute in Frank-

reich in grerer Ausdehnung amerikanische Reben angepflanzt werden,
kaum mehr die direkten Produzenten in Frage kommen.

Dass wirklich nicht nur in den Augen der Franzosen der lange
von vielen Misserfolgen begleitete Kampf gegen die Phylloxera heute

einem erfolgreichen Ende entgegengeht, scheint uns der Bericht an

das Agrikulturdepartement des Kantons Neuenburg zu beweisen.

C'est la marche progressive, heit es in dem Berichte, pas de

geant, de la reconstitution des vignes francaises par les plants

americains portegreffes, supplantant tonte autre lutte contre le phyllo-

xera"'. In Beanjolais, in Midi Lyonnais ist die Zeit des bloen Herum-

tappens vorber. Ueberall
,
wo die Phylloxera die Weinberge ver-

wstet hat, wird heute an deren Wiederherstellung im grten Ma-
stabe und mit grtem Erfolg gearbeitet.

So ist kaum mehr zu zweifeln, dass Amerika, von welchem aus

der Todfeind der europischen Rebe in so erschreckender Weise ber

alle europischen Weingebiete sich verbreitete, berall des energischen

Kampfes, welcher mit Insekticiden gegen ihn gefhrt wurde, spot-

tend, da und dort im Marsche wohl aufgehalten, aber nirgends dauernd

zurckgedrngt, dass das gleiche Amerika uns auch wieder in seinen

Reben den sichern Schutz gegen die verheerende Thtigkeit der Reb-

laus bietet. Die bangen Gefhle, mit denen in stark phylloxerierten

Weingegenden die Weinbauern jedem neuen Jahre entgegensehen
mussten

,
das ihnen ja nur zum alten Schaden neue Wertverminder-

ungen ihrer Kulturen bringen konnte
, beginnen frohen Hoffnungen,

die keine trgerischen mehr sind, zu weichen. Gutes Mutes knnen
wir in die Zukunft schauen. Die Waffe, welche Frankreich im Kampfe
wieder die Reblaus fhrt, sichert den Sieg.

Dr. Rob. Keller (Winterthur).

Die Drsen am ersten Hinterleibsringe der Insektenembryonen.

Von J. Carriere.

Folgender Darstellung htte ich auch den Titel geben knnen:
Die sogenannten rudimentren Ab domin alb eine der In-

sekten und die Beziehungen zwischen Myriapoden und

Insekten", aber der gewhlte musste nicht nur als der krzere,

sondern auch, wie sich ergeben wird, sachgemere den Vorzug er-

halten. Es ist seit lngerer Zeit bekannt, dass sich bei einer An-

zahl von Insekten whrend des Embryonallebens auf dem ersten

Hinterleibsringe mehr oder weniger zapfenfrmige Fortstze erheben,

und zwar in vielen Fllen in gleicher Linie und Richtung mit den

Anlagen der Brustfe auf den drei vorhergehenden Ringen. Ebenso



Carrieve, Drsen der Insektenembryonen. 111

finden sich bei ungeflgelten Insekten an der Bauchseite vieler Hinter-

leibsringe Stacheln und kleine Sckchen, ja bei der Gattung Campodea
auf dem ersten Hinterleibsringe ein Paar zweigliedriger Anhnge.

Bei dem heutigen Stande unserer theoretischen Kenntnisse vom

Ursprnge der Insekten gilt wohl die Hypothese als magebend,
welche die Insekten in direkte Beziehung zu den Myriapoden bringt.

Dabei sieht man natrlich die ungeflgelten Insektenformen als Vor-

fahren der geflgelten an, um durch sie auf die Myriapoden zu kom-

men, was nicht so schwierig scheint. Ueber die Herkunft der

Myriapoden selbst wissen wir bis jetzt nichts. Da einige der ltesten

fossilen (carbonischen) Formen, die Euphoberiden, wie man an-

nimmt amphibische Lebensweise fhrten und intersegmentale Doppel-

paare von starken Chitinringen, bedeutend kleiner als die Stigmen
und an der Innenseite der Beine auf der Bauchseite gelegen als Reste

von Kiemen beziehungsweise als Kiemenffnungen gedeutet werden,

leitet man sie von Wasserbewohnern ab. Nun sind zwei, an den

felsigen Ksten Europas weitverbreitete Tausendfler bekannt, zu

der Gruppe der Geophiliden gehrig, Geophilus (Schendyla) submarinus

und Geophilus (Scolioplanes) maritimus und in ihrem Krperbau nicht

von ihren landbewohnenden Vettern verschieden, welche mit echten

Meereswrmern zusammen die Flutzone bewohnen, so dass sie wh-
rend jeder Flut unter Wasser sind. Felix Plateau ')

hat diese

und analoge Flle zusammengestellt und durch Versuche ber die

Fhigkeit echter Landinsekten, unter Wasser lngere Zeit lebendig

zu bleiben, ergnzt.
Daraus geht hervor, dass eine ganze Menge luftatmender Insekten

besonders aus den Familien der Kfer (Carabiden, Staphyliniden u. a. m.),

der Wanzen [Aepophilus) und der Thysanuren an den Ufern ser
Gewsser und den Meeresksten sich daran gewhnt haben, zum Er-

werb ihrer Nahrung (Carabus clathratus z. B. jagt unter Wasser auf

die Larven von Libelluliden und andere wasserlebende Insektenlarven)

freiwillig gelegentlich unter Wasser zu gehen oder passiv regelmige
Ueberschwemmungen durch die Flut zu ertragen, ohne sich durch

Vernderungen ihres Krperbaues an ein Leben im Wasser anzu-

passen. Es beruht das auf der zuletzt und am eingehendsten durch

Plateau nachgewiesenen Widerstandsfhigkeit echter Laudinsekten

gegen das Ersticken.

Ein in unseren Grten hufiger Tausendfler, Geophilus longi-

cornis, kann bei der Temperatur von Mrz und April (in Gent) mehrere

Tage ohne Nachteil unter Swasser zubringen, nur auf Berhrung

1) Felix Plateau, Les Myriopodes marins et la rsistance des Arthro-

podes a respiration arienne a la submersion. Journal de l'Anatomie et de la

Physiologie par Robin-Pouehet. Paris. T. XXVI. p. 236 69. Ich kann

an dieser Stelle nur einen ganz kurzen Auszug- geben und muss fr das brige
auf die interessante Abhandlung selbst verweisen.
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bin sich bewegend; ja, die Tiere reagierten darauf noch nach sechs,

einzelne nach vierzehn Tagen, ehe der Tod eintrat. Unter Seewasser

blieben sie ohne Nachteil im September und Oktober ununterbrochen

24 25, im Juli bis zu 12 Stunden lebend; wenn danach das Seewasser

dem Swasser gegenber eine geradezu giftige Wirkung zeigt, so

bleibt doch selbst im Hochsommer eine Versenkung darin auf die

doppelte Zeitdauer einer Flut ohne Nachteil fr das Tier. Landkfer
verfallen unter Wasser rasch in tiefe Betubung, aus der sie, recht-

zeitig zum Trocknen auf Fliepapier gebracht, ohne Nachteil, wenn
auch nach dem Grade der Betubung erst nach vielen Stunden, er-

wachen. Auch hier ist die Dauer der Lebensfhigkeit, das heit die

uerste Zeit, nach welcher die Tiere wieder zum Leben erwachten,
eine ganz auffallend groe; bei Anchomenus angusticollis z. B. be-

trgt sie 38, bei Carabus mtratus ll l

l2 ,
bei Agelastica alni 72, bei

Geotropes stercararius und Hylobius abietis 96 Stunden. Die an das

Wasserleben angepassten und deshalb unter Wasser abgesperrt sich

lebhaft bewegenden Schwimmkfer ersticken viel frher, Gyrinus
natator nach 3, Dytiscus marginalis nach Gb l

j2 Stunden.

Es kann danach nicht mehr auffallen, dass eine ganze Anzahl

von durch Stigmen luftatmenden Strandinsekten ohne sichtbare Aende-

rung ihrer Organisation sich daran gewhnt haben, in Felsenritzen

oder dem Sand und Schlamm unter Steinen die verhltnismig kurze

Zeit einer Flut regelmig zu berstehen und so mindestens ihr halbes

Leben unter Wasser zuzubringen. Diese amphibische Lebensweise

ist dann keine zeitweilige, sondern eine dauernde; die Tiere mssen
ihr ganzes Leben, auch ihre Entwicklung unter den gleichen Be-

dingungen verbringen. Von einem Kfer, Aepus Eobinii, der unter

Steinen in Gesellschaft von Meeresschnecken (issa) lebt, ist das

durch das Auffinden seiner Larve am gleichen Orte nachgewiesen,
fr die anderen marinen Insekten und Myriapoden aus verschiedenen

Grnden zweifellos; aber manche interessante Frage, namentlich inbezug
auf die Fortpflanzung und Entwicklung, harrt da noch ihrer Lsung.

Zwischen den nur bei Ebbe an die Luft kommenden Tieren und

ihren trocken lebenden Vettern ist eine Reihe von Zwischenstufen

eingeschaltet, deren Glieder, hher den Strand hinauf lebend sich

nur ganz kurze Zeit oder nur bei Hochfluten (wie ein anderer Geophilide,

Scolioplanes acuminatus) unter Wasser befinden. Wenn nun ein amphi-
bisches Leben unvernderter Landtracheaten sich als durchaus keine

Seltenheit und sicher als eine sekundre Erscheinung erweist, drfen
wir jetzt nicht mehr aus dem mutmalich amphibischen Leben einer

fossilen Myriapodengruppe Beweis oder Sttze fr die Annahme eines

Ursprunges dieser Tausendfler aus Wassertieren herleiten.

Die kleinen doppelpaarigen Oeffnungen an der Innenseite der

Beine, welche als kiemenartige Organe oder Branchienffnungen be-

zeichnet werden, lassen sich vielleicht ganz direkt auf andere, noch
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heute bei Myriapoden an der gleichen Stelle befindliche Organe be-

ziehen. Eine Anzahl von doppelfigen Myriapoden (Juliden u. a.),

als deren Ahnen jene carbonischen Euphoberiden betrachtet werden,

und Scolopendrella, ein eigentmlicher, kleiner Myriapod mit voll-

kommen zurckgebildeteu Augen, besitzen an der Bauchseite einwrts

von den Beinen kleine Blschen, welche bei Scolopendrella freiwillig,

bei den Diplopoden durch ueren Druck vorgestlpt werden knnen,

allerdings nur in der Einzahl, whrend sich bei einer einzigen Insekten-

gattung Machills, auf einer Anzahl von Segmenten entsprechend liegende

Doppelblschen finden. Die Sckchen jener Diplopoden sind drsiger

Natur, und vertreten anscheinend die nur bei der Gruppe der Chordeu-

miden vorhandenen Hftdrsen, unter den Chilopoden finden sich nur

bei den kurzbeinigen Formen {Llthobius z. B.) eine grere Anzahl

von Drsen an den vier letzten Hftpaaren, der wohl den Myriapoden
zuzuzhlende Peripatus trgt an der Unterseite der Beine je 1, 2 oder

3 Schenkeklrsen, whrend ber die Bedeutung der Sckchen von

Scolopendrella und einiger flgelloser Insekten nur Vermutungen be-

stehen. Wir sollen in ihnen in feuchter Luft zur Anwendung kom-

mende Atmungsorgane, Kiemen sehen, die in Ergnzung eines unvoll-

stndigen Tracheensystemes sich sekundr aus weit verbreiteten

drsigen Bildungen entwickelt haben.

Aus der Organisation der Tausendfe lsst sich also kein Beweis

dafr anfhren, dass die Ventralorgane der Euphoberiden Kiemen

und nicht wie heute Drsen gewesen seien; vor allem aber zeigen

die heutigen Nachkommen jener alten Formen, dass dies Myriapoden
zu einer amphibischen Lebensweise auch ohne Kiemen vollkommen

befhigt sind.

Viel schwieriger als das Auffinden von wirklichen oder schein-

baren Beziehungen zwischen Myriapoden und ungeflgelten Insekten

mchte aber die Aufgabe sein, von letzteren, die sich hpfend und

kriechend in ihren Gebieten anscheinend ganz wohl befinden, auf die

beflgelten zu kommen. Umgekehrt die heutigen ungeflgelten Insekten

von geflgelten abzuleiten wre eigentlich viel sinngemer und ein-

facher; denn fr die Rckbildung und den Verlust von Flgeln in

einzelnen Fllen haben wir bei den verschiedensten Gruppen zahl-

reiche Beispiele. Aber dann verlren wir den direkten Zusammen-

hang mit den Myriapoden. Doch sollte man immerhin in Betracht

ziehen, dass die Entwicklung von Flgeln bei Tieren, die hauptsch-
lich unter Steinen und Moos leben, eben so unwahrscheinlich ist, wie

die von Augen bei in Dunkelheit lebenden. Die Rckbildung bezw.

das Fehlen der Sehorgane bei Campodea drfte wenigstens die An-

nahme zulassen, dass bei dieser Urform infolge des Aufenthaltsortes

auch die Flgel verloren gegangen sein knnen. Und merkwrdiger
Weise haben die ltesten fossilen Inseckten, die wir bis jetzt kennen.

2 Paare wohlausgebildete Flgel.
XI. 8
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Es lag- nun nahe, die Stacheln oder Griffel und die Ventral-

sckchen an den Hinterleibsringen ausgewachsener, flgelloser In-

sekten ebenso wie die vorbergehenden Anhnge am ersten Hinter-

leibsringe vieler Insektenembryone als rudimentre Myriapodenfe
zu betrachten, durch deren Verlust aus dem gleichmig gegliederten

Myriapodenkrper der ungleichartig gegliederte Insektenkrper entstand.

Wie verhalten sich nun in dieser Beziehung bei genauerer Unter-

suchung einerseits die Embryone der geflgelten Insekten, anderseits

die Borstenschwnze (Lepismatiden) und die Campodeiden, erstere

eine hoch Entwickelte, letztere die tiefstehende Form der ungeflgelten
Insekten [Aptenjcjota)?

Zunchst letztere Frage ist im Jahre 1889 von E. Haase 1

)
in

sehr eingehender Weise trefflich behandelt worden. In den einzieh-

baren Ventralsckchen, welche bei Macliilis vom 1. 7., bei Campodea
vom 2. 7., bei Japijx nur am 2. und 3. Hinterleibsringe ausgebildet

sind, finden sich weder Tracheen noch Gefe. Sie treten heraus,

wenn die Tiere sich in feuchter Luft in Khe befinden (und beim

Abtten in Alkohol) und wren somit vielleicht als Hilfsorgane
der Atmung, als Blutkiemen zu betrachten, in Ergnzung des zum
Teil sehr unvollstndigen Tracheensystemes. Ganz hnliche Sckchen
finden sich bei einem kleinen, sehr zarten Myriapodeu, Scolopendrella,

welcher mit Campodea zusammenlebt, an der Innenseite der meisten

Beinpaare und am gleichen Orte bei verschiedenen Species der doppel-

figen Myriapoden. Bei dieser Gruppe handelt es sich um Drsen
;

sie kommt aber bei der Frage nach den Verwandtschaftsbeziehungen
zu den Insekten nicht inbetracht; den hierfr wichtigen Chilopoden

(nur ein Fupaar an jedem Segment) fehlen derartige Bildungen.
Haase nimmt an, dass die Ventralsckchen der Thysanuren,

Scolopendrellen und Diplopoden Abnderungen weit verbreiteter dr-

siger Bildungen seien, nicht primre Bildungen.
Bei Campodea, Machilis und anderen verwandten Formen steht

auf der Bauchseite der Hinterleibsringe, vom zweiten angefangen, je

ein Paar von starren, beweglich eingelenkten Griffeln oder Borsten,

an deren Innenseite eben die Ventralsckchen liegen. In diesen

Griffeln glaubte man rudimentre Fe und damit den Hinweis auf

direkte Beziehung der genannten Tiere zu den Myriapodeu sehen zu

mssen. Haase zeigte, dass bei Scolopendrella an der Innenseite
der Beine, zwischen dem Hftgliede derselben und dem Ventral-

sckchen, je ein solcher Hftsporn oder Coxalgriffel steht; bei Cam-

podea finden sie sich vom 2. 7. Hinterleibsringe ab auerhalb der

Linie, in welcher sich die Brustbeine fortsetzen wrden, und bei

Machilis stehen ganz gleiche, nur unbewegliche Griffel auch auf der

Auenseite des zweiten und dritten Beinpaares. Auch noch an

1) Erich Haase, Die Abdominalauhnge der Insekten mit Bercksich-

tigung der Myriopoden. Morpholog. Jahrbcher, 1889, Bd. 15.
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anderen Krperstellen vieler Insekten treffen wir ganz gleichgebaute

Borsten oder Griffel und die gleichfalls beweglichen Griffel von

Scolopendrella sind nicht an Stelle der Beine, sondern neben den-

selben vorhanden M. Fassen wir alles zusammen, so drfen wir weder

in den Ventralsckchen, noch in den Ventralgriffeln der Insekten

und Myriapoden Anzeichen oder Beweise dafr sehen, dass an den

betreffenden Krperabschnitten frher Beine saen, von denen diese

Bildungen Ueberreste darstellten, noch viel weniger die Griffel direkt

als verkmmerte Abdominalfe betrachten. Denn die Ventralsckchen

liegen bei Scolopendrella nicht in, sondern neben den Hftgliedern
der Beine, und die Ventralgriffel treten gleichfalls unabhngig von

den Beinen auf. Will man die Ventralgriffel der Insekten aber als

rudimentre Beine ansprechen, dann muss man folgerichtig die Brust-

beine der Insekten nicht den Beinen der Myriapoden homolog setzen,

sondern den Ventralgriffeln der Scolopendrella, oder die Beine der

Myriapoden den Hftsporen an den Beinen von Machilis, wie Wood-
Mason es ausspricht.

Die Griffel stehen bei den Insekten mit Ausnahme der Gattung

Japyx vom 2. Hinterleibsringe an, die Sckeben bei Machilis vom

ersten, bei Campodea und Japyx vom 2. Hinterleibsringe ab; letztere

Gattung besitzt in dem Bauchringe des 1. Hiuterleibssegmentes paarige

Drsen, Campodea dagegen hier ein paar zweigliedriger Anhnge.
Diese sind die einzigen Bildungen, welche nach Haase als rudimentre

Abdominalfe betrachtet werden drfen: ich werde spter darauf

zurckkommen.
Ueber das Vorkommen und den Bau der Anhnge am 1. Hinter-

leibsringe bei Embryonen von Insekten hat krzlich Wheeler 2
) eine

grndliche und umfassende Untersuchung angestellt, bei welcher er

alles ber diesen Gegenstand bis jetzt verffentlichte Material sam-

melte und durch eigene wichtige Befunde vermehrte. Dabei ergaben
sich folgende Hauptpunkte.

Auer den beinhnlichen Anhngen, welche entweder fingerfrmig,

birnfrmig, zwiebeifrmig, breitlappig oder becherfrmig sind, finden

sich an der gleichen Krperstelle bei einer Anzahl von Embryonen
solide, unter die Krperoberflche eingesenkte, grozellige Organe,
welche festes (fadenfrmiges) oder flssiges Sekret liefern und zweifel-

los Drsen sind. Aber auch die ueren Anhnge mssen bei ge-

1) Es knnte mancher einen schwerwiegenden Unterschied zwischen den

beweglichen Ventralgriffeln und den unbeweglichen Sporen an den Beinen von

Machilis u. s. w. sehen zu mssen glauben; ich mchte deshalb hier betonen,

dass auch bewegliche Griffel an verschiedenen Stellen des Insektenkrpers

hufig vorkommen, wie z. B. au den Hinterleibsbauchplatten der Laufkfer

und den Beinen (Tibia) vieler Kfer.

2) W. M. Wheeler, On the appendages of the first abdominal Segment
of Embryo Insects. Transactions of the Wisconsin Academy of Science, Arts

and Letters. Vol. VIII. 1890.
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nauerer Untersuchung als Drsen bezeichnet werden; denn abgesehen
von den becherfrmigen Orgauen, bei welchen die Spitze eingestlpt
und der entstandene Hohlraum von Drsenzellen umgeben ist, er-

scheint bei den zwiebel- oder birnfrmigen der verdickte Teil aus

groen, keilfrmigen, nach auen divergierenden Zellen zusammen-

gesetzt, welche den feineren Bau von Drsenzellen zeigen, whrend
bei den mehr abgeplatteten Formen die Zellen der ueren Seite

durch Gre und Struktur sich von denen der inneren Seite des

Organes unterscheiden. Ein gemeinsames Kennzeichen aller derartiger

Anhnge (mit Ausnahme der becherfrmigen) besteht darin, dass der

verengte Stiel, mit welchem sie dem Krper ansitzen, hohl, d. h. nicht

gleich den Beinanlagen von Mesodermzellen erfllt ist, sondern nur

gelegentlich einzelne Wanderzellen, niemals Nervenfasern, Tracheen

oder Muskeln enthlt.

Es wurde ferner nachgewiesen, dass die spter birn- oder zwiebei-

frmigen sowie die becherfrmigen Organe zunchst als finger- oder

zapfenfrmige Anhnge auftreten, und erst allmhlich ihre sptere Ge-

stalt erlangen. Die fingerfrmigen Anhnge sind somit ein frhes

Entwicklungsstadiuni der birn-, zwiebel- und becherfrmigen und

mssen in den Fllen, in welchen sie keine weitere Vernderung er-

leiden sollten, als rudimentre Drsenanhnge betrachtet werden.

Eingesenkte Abdominaldrsen fand Wheeler bei einer ameri-

kanischen Wasserwanze, Zaitha fluminea und der Cicada septendecim,

sie sind abgeplattet kugelig und dicht, so dass jede der groen Drsen-
zellen mit ihrem verschmlerten Ende auf der ebenen Krperober-
flche ausmndet, nach innen zu sich stark verbreitert, also die um-

gekehrte Gestalt besitzt wie bei den uerlichen Organen. Wheeler
nennt beide Arten von Hinterleibsdrsen Pleuropodia", weil sie

alle mehr oder weniger im Laufe ihrer Entwicklung von der Mitte

der auchflche weg nach der Seite des Krpers hin, in einzelnen

Fllen selbst hoch hinauf an die Pleuren wandern (Oecanthus niveus,

Grilotalpa, Stcnobothrns). Er mchte aber den Namen Adenopodia"

vorschlagen, falls seine Annahme, dass wir es in allen Fllen mit

drsenartigen Organen zu thun haben, sich als richtig erweist. Ich

werde statt dieser Bezeichnung mit Rcksicht auf die allein ma-
gebende ausgebildete Form der Organe einfach den Ausdruck Ab-

dominaldrsen" gebrauchen.
Was erfahren wir nun ber das Schicksal dieser merkwrdigen

Bildungen? Ueber die eingesenkten Drsen hren wir, dass bei

Cicada septendecim in einem jngeren Stadium an den entsprechenden
Stellen Verdickungen im Ektoderm vorhanden sind, deren groe Zellen

sich einer etwas vertieften Stelle der Oberflche zuneigen; dann ist

der Zustand hchster Entwicklung bekannt, in welchem dem tief

unter das Epithel hinabreichenden kugeligen Organ eine klare Sekret-

masse vorgelagert ist, und seine Auflsung gegen Ende der Embryonal-
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entwicklung. Von Zaitha fluminea wurden die Abdominaldrsen nur

im Zustand hchster Ausbildung mit Sekretfden, welche einen ber

die Krperflche vorragenden dicken und langen Piusel bilden, be-

obachtet. (Geformte Sekrete sind zwar nicht sehr hufig, aber auch

nichts Ungewhnliches bei Gliedertieren und Mollusken.)

Was die Anhnge betrifft, so sind die fingerfrmigen zum

Teil nur aus einem Embryonalstadium bekannt (Mantis n. Wheeler
und Grab er) oder nicht weiter verfolgt {Neophylax concinnas nach

Patten), lassen also keine weiteren Schlsse zu, oder mssen, wenn

sie (wie bei Sialis infumata n. Wheeler) nur bei einem weitent-

wickelten Embryo beobachtet wurden, den rudimentren Abdominal-

drsen zugezhlt werden. Von den birn- und zwiebeifrmigen sind eine

Anzahl 1

)
von ihrem ersten Auftreten an bekannt, welches in Gestalt

fingerfrmiger Zpfchen geschieht; von anderen kennt man nur die

entwickelte Form 2
). Aus dem Zpfchen geht durch Vergrerung

der Zellen an der Spitze der zwiebel- oder birnfrmige Krper hervor;

dieser zerfllt dann bei Blattei germanica, wenn am 25. oder 26. Tage
die Chitinbildung vollendet ist, und wird abgeschnrt, das gleiche

Schicksal erleidet er bei Xiphidium ensiferum whrend des Aus-

schlpfens. Bei Melolontha und Gryllotalpa entsteht aus dem knopf-

frmigen Organ ein, namentlich bei ersterem unverhltnismig groer,
flach taschenfrmiger Anhang, der bei Melolontha ungefhr die Lnge
von 4 Segmenten und die Breite von mehr als der halben Bauch-

flche erreicht, dann wieder an Gre abnimmt und zur Zeit des

Ausschlpfens noch ein Schppchen von der Breite eines Segmentes
darstellt. Eine hnliche Rckbildung und Erhaltung bis zum Ver-

lassen des Eies erfolgt bei Gryllotalpa. Die Pleuropodien von Oecanthus

niveus sollen spter atrophieren, bei Periplaneta orientalis verschwinden

sie ebenfalls, wahrscheinlich durch Resorption in das Innere des

Krpers; die Hinterleibsanhnge des Hydrophilus piceus sind kurz

vor dem Ausschlpfen noch als kleine Wrzchen hinter der Basis

der Hinterbeine deutlich mit der Lupe zu erkennen. Whrend also

in den einen Fllen die Organe schon einige Zeit vor dem Ausschlpfen
der Larve zurckgebildet werden und verschwinden, ist fr andere

Flle ebenso ihr Bestand noch zu dieser Zeit, und zwar in verhltnis-

miger Gre, festgestellt.

Was nun die becherfrmigen Organe betrifft, welche bei Acilius

durch Patten und bei Meloe durch Nu sbum beobachtet wurden,

so hren wir ber erstere, dass zuerst zpfchenfrmige Hervorrag-

ungen auftreten, deren Ende spter tassenfrmig eingestlpt wird;

1) Blattei germanica n. Patten, Choloclo vsky, Wheeler, Xiphidium

ensiferum n. Wheeler, Melolontha n. Graber, Hydrophilus piceus n.Kowa-
1 e w s k y ,

G r a b e r
,
H e i cl e r.

2) Oecanthus niveus n. Ayers, Gryllotalpa vulgaris n. Rathke, Korot-

neff, Graber, Stenobothrus n. Graber, Periplaneta orientalis n. Wheeler.
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die Drsenzelleu scheiden kurze Fden aus, die sich ber der Mn-
dung' zu einer dicken, gestreiften Schicht vereinigen; zur Zeit der

Degeneration fallen sie nicht ab, sondern werden in den Dotter ge-

stoen und resorbiert. Bei Mcloe proscarabus treten nach den Kopf-

Brustanhugen die des ersten Hinterleibsringes als zylindrische Sckchen

auf, welche dann in einen basalen zylindrischen und distalen kugeligen
Abschnitt zerfallen. Die Zellen des ueren Poles des letzteren stlpen
sich ein und vergrern sich, die Rnder der Einsenkung nhern sich

bis auf eine kleine Oeffnung, die in eine rundliche, sonst geschlossene

Hhle fhrt. Nach einigen Tagen wird das Plasma der Zellen faser-

frmig, in der Hhle huft sich klebriges, homogenes Sekret an,

welches herausquillt. Das rundliche, endstndige Glied (die Drse)
wird wahrscheinlich abgeworfen, der basale Teil wird verkrzt und

verschwindet spurlos.

Wheeler unterscheidet danach zwei Grundformen, die ausge-

stlpten und die eingestlpten Organe, welche letztere wahrscheinlich

den ersteren (den Pleuropodien) homolog seien. Doch gelang es ihm

nicht auer der gleichen Lage eine weitere Beziehung zwischen beiden

Formen aufzufinden, und er wie die Mehrzahl der anderen Beobachter

sind ber das schlieliche Schicksal wenigstens der ueren Adeno-

podien vielfach im Ungewissen.

Untersuchungen ber die Embryonalentwickluug von Tcnebrio

molitor und Meloe proxcarabns, welche im gelegentlich meiner Mono-

graphie der Entwicklung von Chalicodoma muraria zu macheu ge-

ntigt war, und von welchen ich wenigstens fr ersteren vollstndiges
Material vom abgelegten Ei bis zum ausgebildeten Kfer in Bearbei-

tung habe, sowie einige gelegentliche Funde ermglichen es mir,

gerade diese Lcken auszufllen.

Da ber Meloe schon ausfhrlichere Mitteilungen vorliegen, be-

ginue ich mit dieser Gattung und kann zunchst Nu sbum 's
1
) An-

gaben besttigen. Die Abdominaldrsen treten in der Reihenfolge

der Beine auf, gleich diesen zunchst zpfenfnnig: dann wird das

Ende des Zapfens eingezogen und die eingestlpten Epithelzellen ver-

wandeln sich in groe Drsenzellen, welche im Zentrum der apfel-

frmigen Drse einen kugeligen, durch eine kreisfrmige Oeffnung
ausmndenden Hohlraum frei lassen. Durch das Wachstum der Zellen

und die Bildung der Sekrethhle hat sich der Umfang der Drse be-

deutend vergrert, so dass sie den unvernderten basalen Teil des

Zapfens nach allen Seiten berragt und die Gestalt des ganzen Organes
der eines Rheinweinglases (Rmers) mit enger Mndung und kurzem

1) Nusbaum, Zur Frage der Segmentierung des Keimstreifens und der

Bauchanhnge der Insektenembryonen (Biol. Centralblatt, Bd. IX, 1889), gilt

auch eine grere Abbildung. Die von ihm angegebenen Drsenanlagen auf

den andern Hinterleibsringen kann ich nicht besttigen.
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Fue gleicht Fig. 1 u. 1.4 1

). Von Sekret habe ich, vielleicht infolge

anderer BehandluDgsweise, nichts bemerkt. Zu dieser Zeit liegen die

Abdominaldrsen noch dicht an der Ganglienkette, rcken aber bei

m m

Fi<j. 2A.

An.~

Kc, l

St.

I G

Fig.
2;

Fig. i u. 1 A, 2 n. 2A sind je ein sagittaler Lngsschnitt imd ein Querschnitt

durch einen jngeren und einen dem Ausschlpfen nahen Embryo von Meloc

prosearbus, bei ersterem die Abdominaldrse becherfrmig hervorragend, bei

letzterem eingezogen, I, II, III die Anstze der Brustbeine.

weiterem Wachstum des Embryo zugleich mit den Beinen mehr nach

der Seite hin. Dann tritt eine ziemlich pltzliche Vernderung in der

ueren Form des Embryo, vor allem darin ein, dass die bisher

kurzen Beiue sich verlngern; die Hinterbeine, welche bisher kaum
bis an den dritten Hinterleibsring reichten, erstrecken sich nun bis

zum achten. Zur nmlichen Zeit werden die becherfrmigen Drsen
unter die Oberflche des Krpers eingezogen, wobei sie unter geringer

Aenderung ihrer Form etwas grer, breiter und flacher werden. Die

Sekrethhle wie deren kreisrunde, jetzt in der Krperoberflche ge-

legene Oeffnung bleibt erhalten. Es tritt auch eine weitere Ver-

schiebung der Organe nach dem Rcken zu ein: bei dem reifen

1) Anm. Die Abbildungen sind nur Skizzen, um die Lage und relative

Gre der Abdominaldrsen zu zeigen; genauer ausgefhrt werden sie in dem
betreffenden Abschnitte der Entwicklung von Ghalicodoma erscheinen.
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Embryo liegt die Drse an der Seite des Krpers ,
dicht unter dem

Stigma des 1. Hinterleibsringes und kann wie in den vorhergehenden

Stadien leicht an gefrbten und ganz in Lack eingeschlossenen Em-

bryonen beobachtet werden. Whrend dieser Vorgnge findet keine

Rckbildung der Drse statt, die Drsenzellen mit groem kugeligen

Kern, in ihrem ueren Ende dickwandig mit homogenen oder flssigen

Inhalt bewahren ihr Aussehen bis kurz vor dem Ausschlpfen unver-

ndert. Embryonen aus dieser Zeit selbst fehlen mir leider, so dass

ich nicht angeben kann, auf welche Weise das bei der jungen Larve

nicht mehr vorhandene Organ verschwindet.

Ganz hnlich ist der Bau der Abdominaldrsen bei Tenebrio

molitor, dem Mehlkfer, nur sind sie bedeutend grer, haben

grere Zellen und weitere Mndung, auch ihre Entwicklung findet

in ganz hnlicher Weise statt. Die Spitze der kleinen Zpfchen
wird zunchst massiv eine Strecke weit ins Innere zurckgezogen,
und dann entwickelt sich durch kugelige Erweiterung des ueren

Abschnittes die rmerfrmige Drse. Der Stiel oder Fu ist aber

hier so kurz, dass man sie besser als becher- oder schalenfrmig
mit verengter Basis bezeichnen drfte. Der Raum unter der Drse
ist nicht wie in vielen anderen Fllen von Flssigkeit mit einzelnen

Zellen, sondern von zusammenhngender Fettkrpermasse erfllt 1

).

Wie bei Meloe ist auch hier das innere, basale Ende der Drsen-

zellen aus krnigem Protoplasma mit groem, kugeligen Kern ge-

bildet, whrend das uere Ende rhrenfrmig ist, d. h. ein ziemlich

dicker Mantel von Protoplasma eine homogene Sekretmasse bezw.

den Raum, in welchem diese enthalten war, umgibt. Der Sekret-

behlter, in welchen die Drsenzellen mnden, ist nicht so kugelrund

wie bei Meloe, sondern etwas flacher.

Whrend der weiteren Ausbildung des Embryo rckt die Drse
etwas mehr nach der Seite und wird dann unter die Oberflche des

Krpers eingezogen, wobei sie sich etwas verbreitert und abflacht,

whrend die Zellen und namentlich die Sekretrume in deren Vorder-

ende sich vergrern. Ich sehe in letzterem Verhalten einen deut-

lichen Beweis dafr, dass die Drse, auch nachdem sie eingezogen

ist, noch in Thtigkeit ist. Bei der Larve ist sie zur Zeit des Aus-

schlpfens noch vorhanden, kurz darauf aber verschwunden. Whrend
der ganzen Dauer ihres Bestehens ist sie an den gefrbten und ein-

gelackten Embryonen auch von auen deutlich sichtbar.

An Embryonen von Hydrophilus piceus mit mittellangen, noch

nicht vollkommen gegliederten Beinen, etwas lter als Hei der 's

Fig. 12, fand ich die Abdominaldrsen als gestielte, dicke, scheiben-

frmige, aus groen und dicken Zellen zusammengesetzte Organe vor.

Die Scheibe war etwas in den vorne erweiterten Stiel eingezogen,

1) An in. Auch fr Entwicklung und Bau dieser Drsen folgen die Ab-

bildungen in der Abhandlung ber Chalicodoma,
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doch ohne dass es zur Bildung einer Sekrethhle kam, sondern mit

leicht konvexer Oberflche. Auch diese Organe gehren also trotz

ihrer uerlichen Aehnlichkeit mit den birnfrmigen von Blattet dem

becherfrmigen Typus an. Da sie von Grab er kurz vor dem Aus-

Fig. 3. Teil eines Querschnittes durch einen ganz entwickelten Embryo von

Hydrophilus caraboides.

.D = Abdominaldrse; A = Antenne; 1, 2 = Vorder- und Mittelkiefer ;

I, II, III = die Brustfe; 67 = Ganglion des 1. Hinterleibsriuges ;

St = Stigmen.

schlpfen noch in Form kleiner Wrzchen beobachtet wurden, wre

anzunehmen, dass es hier nicht zu einer Einsenkung der Drse unter

die Oberflche komme. Hei der wird hierber wohl genauen Auf-

schluss geben. Anders liegt die Sache bei dem so nahe verwandten

Hydrophihis caraboides, Fig. 3. Hier liegen die auffallend groen
Abdominaldrsen bei fast ganz ausgebildeten Embryonen (nur solche

standen mir zur Verfgung) seitlich an der Uebergangsstelle der

Bauchflche in die Seitenflchen, in gleicher Linie mit den Anstzen

der Brustbeine. In die Krperoberflche eingezogen sind sie flach,

unregelmig kreisfrmig, weitgeffnet ungefhr von der Form einer

flachen Schale mit einwrts gebogenem Rande; die groen prisma
tischen Zellen, aus welchen der Boden der Schale besteht, fllen den

Hohlraum derselben ganz aus. Auch hier zeigen wie bei Tenebrio

und Meloe die uere und innere Hlfte der Drsenzellen verschie-

denen Bau, diese den kugeligen Kern und krniges Protoplasma ent-

haltend
,
whrend in jener, umgeben von sehr dnnem Protoplasma-

mantel ein stark lichtbrechendes Sekret liegt, so dass oberflchliche

Betrachtung das Bild einer kurzen, auf dicken Zellen sitzenden

Stbchensaumes vortuschen kann. In manchen, ebensogut erhaltenen

Prparaten sieht man statt eines dicken Sekret - Stbchens eine

grere Anzahl hnlicher, dnner Fasern im ueren Ende der Zellen,

einen dicken Pinsel bildend; es handelt sich dabei vielleicht um ver-

schiedene Sekretionszustnde. Zuweilen liegen die Organe nicht unter

der Krperoberflche, sondern sie ragen gerade um ihre eigene Dicke

ber dieselbe hervor, wie sowohl Ansichten ganzer Embryone als

auch Schnitte zeigen; bei letzteren Fllen, in welchen es sich ent-

weder um etwas jngere Stadien oder verschiedene Kontraktions-
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zustnde handeln wird, tritt eine allgemeine Aehnlichkeit mit den

AhdominaMrsen von Hydropltilus pioeus noch strker hervor. Ab-

gesehen davon, dass das Organ nicht gestielt ist, stimmt sein Bau
anseheinend mit dem der von Patten bei Acilius beschriebenen Ab-

dommaldrsen; besonders wichtig erscheinen mir aber die Zustnde,
bei welchen die zahlreichen feinen Sekretfasern in der ueren Hlfte

der Zellen einen direkten Vergleich mit der sonst vereinzelt dastehen-

den Form der Abdominaldrsen von Zaiiha (mit pinselfrmigen Sekret-

massen) und so eine Verknpfung derselben mit den brigen gestatten.

Welche Bedeutung drfen wir diesen Organen zuschreiben und

in welche Beziehung sind sie zu den Ventralsckchen der Thysanuren
zu bringen?

Haase sah sich schon auf Grund der damaligen Kenntnisse nicht

im stnde, die Pleuropodien als rudimentre Beine oder den Beinen

homologe Anhnge zu betrachten, und sprach die mit Flssigkeit er-

fllten Zpfchen (die ersten Entwicklungsstadien der Drsen, wie wir

heute wissen) gleich den Ventralsckchen als lutkiemen an. Be-

sonders nahe lag ihm diese Deutung mit Rcksicht auf die 4 5glie-

drigen, beinhnlichen Anhnge an den Seiten der ersten sieben Hinter-

leibsringe der Larven von Sialis, welche noch von Niemand als Abdominal-

beine, dagegen allgemein als Tracheenkiemen bezeichnet wurden. Ob
aber die Pleuropodien den Ventralscken homolog oder beide als

sekundre, unabhngig von einander aus drsigen Organen entstandene

Anpassungserscheinungen aufzufassen seien, lsst er unentschieden.

Wbeeler kann auf Gruud seiner eigenen Untersuchungen und des

ganzen vorliegenden Materiales die Pleuropodien ebenfalls nicht fr
Beine halten. Er bespricht die drei auerdem jetzt umlaufenden

Hypothesen ber die Bedeutung dieser Organe; dabei ist zu beachten,

dass manche Forscher den Pleuropodien mehrfachen Charakter zu-

schreiben, so Grab er und Nusbaum sie als Kieme, aber auch mg-
licherweise als Drse bezw. umgekehrt bezeichneten, Patten als

Drse oder vielleicht als Sinnesorgan.
Die lteste Hypothese ist die von Rathke, welcher nur die

groen gestielten Scke von Gryllotalpa kannte, und sie als Atmungs-

organe des Embryo, als Kiemen, deutete; ihm schlssen sich dann

Grab er besonders mit Rcksicht auf die Scke von Melolontha, und

Nusbaum an. Diese Hypothese passt aber nur auf die Organe von

Melolontha, nicht auf alle die anderen Formen von Pleuropodien und

kann deshalb zur Erklrung derselben nicht gengen. Ebenso verhlt

es sich mit der Annahme von Patten und Cholodovsky, welche

die Pleuropodien der manchmal geformten Sekrete oder haltereuhn-

lichen Form halber als Sinnesorgane, hnlich den kammfrmigen
Anhngen an dem zweiten Hinterleibsringe der Skorpione bezeichnen.

Schlielich glauben Patten, Graber, Nusbaum in einzelnen,

"Wheeler in allen Fllen die Pleuropodien als drsige Organe
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ansehen zu drfen. Dafr sprche der Bau der Zellen auch bei den

weniger weit entwickelten Formen und deren Aehnlichkeit mit sonstigen

Drsenzellen von Insekten, der Nachweis eines Sekretes bei den hher
entwickelten Pleuropodien und das Fehlen des Chitins auch ber den

einfachen gebauten von Blattei, Periplaneta, Xiphidium und Stenobothrus,

whrend das Fehlen eines deutlichen Nerven nicht gegen die Funktion

als Hautdrsen anzufhren sei
1

).

Eine direkte Beziehung zu den Ventralsckchen nimmt kein Autor

an, und ich glaube mich der Ansicht Haase's anschlieen zu mssen,
dass fr beide hchstens die Mglichkeit einer gemeinsamen Anlage
mit selbstndiger Entwicklung nach verschiedenen Richtungen hin an-

zunehmen sei
;
auch fehlen bei verschiedenen Thysanuren die Ventral-

scke gerade am ersten Hinterleibsringe.

Dagegen drften die Anhnge am ersten Hinterleibsringe von

Campodea hierher zu beziehen sein; sie sind zwar in einen ueren
und inneren Abschnitt gegliedert, aber eine hnliche Gliederung findet

sich an vielen Pleuropodien, und im brigen sind sie nicht beinhn-

lich. Eher machen sie den Eindruck von Abdominalorganen, welche

sich nicht zu Drsen eingestlpt sondern bei weiterem Wachstum ihre

ursprngliche Gestalt beibehalten haben. Dafr sprche, dass sie,

relativ am grten bei ganz jungen Tieren, dann in der Entwicklung-

Zurckbleiben, ganz besonders aber der Umstand, dass der uere

Abschnitt, welcher bei den embryonalen Organen zur Drse wird,

auch hier rein drsiger Natur ist, whrend das Eintreten von Muskel-

zgen in den inneren Abschnitt (dem Stiel der becherfrmigen Ab-

dominaldrsen entsprechend) sehr gut als sekundre Bildung, ver-

anlasst durch die besondere Art der Ausbildung des Organes in diesem

Falle, betrachtet werden kann. Jedenfalls wird man bei dem Ver-

suche einer Erklrung jetzt nicht mehr von dem isolierten postembryo-
nalen Vorkommen bei Campodea, sondern von den allgemein verbrei-

teten und sehr gleichartig ausgebildeten Abdominaldrsen derEmbryone
ausgehen mssen. Haase konnte sie damals gar nicht anders be-

zeichnen als in der Entwicklung zurckgebliebene Beine, die sich zu

drsigen Organen umgebildet htten nach dem heutigen Stande

unserer Kenntnisse sind sie von den fingerfrmigen Entwicklungs-
stadien der Abdominaldrsen abzuleiten. Ihre Embryonalentwicklung
ist unbekannt, kann aber kaum ein anderes Bild als die der Abdominal-

drsen bieten.

Nachdem es mir gelungen ist, in zwei Fllen die ganze Entwick-

lung der Abdominaldrsen von ihrem ersten Auftreten als fingerfrmige

1) In Beziehung auf letzteren Punkt mchte ich hinzufgen, dass bei den

Insekten die innere Embryonalhlle (Amnion) vielfach als Drse thtig ist,

und ein Sekret in den Raum zwischen den Embryonalhllen und dem Embryo
absondert, welches bei Xiphidium, Cicada septendeeim u. a. krnig gerinnt,

ohne besondere Innervierung zu besitzen.



124 Carriere, Drsen der Insektenembryonen.

Zpfchen durch den becherfrmigen Zustand hindurch bis zur ein-

gesttipten Drse nachzuweisen und somit die vorher vereinzelt auf-

gefundenen Organe letzterer Art mit jenen in direkte Beziehung- zu

bringen, werden die von verschiedenen Seiten gefhrten Untersuchungen

gengen, um ein klares Bild von den Organen des ersten Hinterleibs-

ringes bei Insektenembryonen zu geben.
Bei vollkommener Ausbildung sind es verhltnismig groe Drsen,

welche sich zunchst auf kleinen Stielen entwickeln, whrend des

letzten Drittels des Embryonallebens unter die Oberflche eingezogen
werden und hier den Hhepunkt ihrer Entfaltung und Thtigkeit er-

reichen. Der Grund, weshalb sie whrend ihrer Anlage und der ersten

Zeit ihrer Thtigkeit ber die Krperoberflche erhoben sind und

vielfach in gleicher Linie mit den Brustbeinen auftreten, ist vielleicht

in rein uerlichen Ursachen zu suchen. Bei jenen Insekten, bei

welchen sie in den frhen, finger- und becherfrmigen Zustnden ge-

funden wurden, ist und bleibt der Keimstreif lange Zeit ungemein

schmal, zwischen dem Rume fr die Ganglien- und Stigmenanlagen
nur einen ganz schmalen Ektodermstreif enthaltend; alle sonstigen

ektodermalen Organe, welche wir spter auf der Bauchflche oder an

der Seite der Tiere finden, mssen aus diesem schmalen Streifen und

folglich in einer Reihe hervorgehen, wenn sie auch noch so verschie-

dener Natur sind. Da die Drse schon frhzeitig einen relativ be-

deutenden Umfang erreicht, kann sie bei diesen Verhltnissen sich

nicht in der Krperoberflche, sondern nur ber oder unter derselben

entwickeln; dass bis jetzt nur der erstere, nicht der letztere Fall be-

obachtet wurde, mag einen Grund darin haben, dass dort der locus

minoris resistentiae liegt. Somit erhebt sich die Drse zunchst ber

die Oberflche, gewinnt hier ihre Gre und beginnt ihre Thtigkeit.
Wenn gegen Ende der Embryonalentwicklung das Ektoderm sich um
den Dotter herum nach dem Rcken zu ausdehnt, die Dottermasse

erweicht und grtenteils geschwunden ist und die Stigmen an der

Seite in die Hhe rcken, tritt auch die Drse in und unter die nun-

mehr Platz gewhrende Krperoberflche zurck. Hier bleibt sie bis

zum Ausschlpfen der Larve oder kurze Zeit lnger (bis zur ersten

Hutung?) erhalten, lteren Larven fehlt sie. Diese Drse, welche

ihre Hauptentwicklung' im letzten Drittel des Embryonallebens gewinnt,

muss nach Allem als ein wohl ansgebildetes embryonales Organ be-

trachtet werden, nicht als rudimentres, etwa den Beinanlagen der

Bienenembryone vergleichbares
1

).

Nicht in allen Fllen erreichen aber die Abdominaldrsen diese

vollkommene Ausbildung, fters bleiben sie mehr oder weniger rudi-

mentr. Bei starker Rckbildung finden wir nur kleine Zpfchen

1) Die eben geschilderten Verhltnisse schlieen natrlich nicht aus, dass

unter anderen Umstnden (wie vielleicht bei Cicada septendecim) die Abdominal-

drsenanlage sich in der Krperoberflche statt ber derselben entwickeln kann.



Carriere, Drsen der Insektenembryonen. 1?-.

ohne weitere drsige Bildung-, bei geringerer entwickelt sich die Drse
bis zu einem gestielten Knopf; die flachen Sckchen mssen trotz

der bedeutenden Gre, die sie in dieser Form erreichen knnen, als

rudimentre bezw. von der zapfenfrmigen Anlage aus dann nach

anderer Richtung ausgebildete Abdominaldrsen bezeichnet worden.

Als eine extreme Bildung der Art, welche postembryonal erhalten

bliebe, wren die beinfrmigen Anhnge am ersten Hinterleibsringe

von Campodea zu betrachten.

Welche Funktion und welche Bedeutung diese Drsen haben,

wissen wir noch nicht, wohl aber ist festgestellt, dass sie ein mehr

oder weniger flssiges Sekret ausscheiden und somit fr zahlreiche

Insekten whrend des Embryonallebens von Bedeutung sind. Niemand
wrde daran gedacht haben, diese Organe als rudimentre Beine zu

bezeichnen
,
wenn man zuerst die ausgebildete Drse kennen gelernt

htte, s-tatt zuflliger Weise die frhen Entwicklungszustnde derselben.

Sehr auffallend ist der Umstand, dass die Abdominaldrsen nicht

bei allen Familien der Insekten auftreten; ich gebe die Zusammen-

stellung nach Wheeler mit einzelnen Verbesserungen und Zustzen.

Ordnung Orthoptera.
Oecanthus niveus Servil le: Abdoininaldrsen vor-

ragend, zwiebelfrmig (Ayers).

Gryllotalpa vulgaris L. : vorragend, zwiebelfrmig

(Rathke, Korotneff, Grber).
Xiphidium ensiferum Scud. : vorragend, wirbeifrmig

(Wheeler).
Stenobothrus : vorragend, zwiebelfrmig, mit gelbem,

krnigem Sekret (Grab er).

Mantis religisen vorragend, fingerfrmig; abnorm

einmal ein kleineres Paar am 2. Hinterleibsring ge-

gefimden (Grab er).

Mantis Carolina L. : vorragend, lang birnfrmig

(Wheeler).
Blatta (Phyllodromia) germanica L. : vorragend, birn-

frmig (Patten, Cholodovsky, Wheeler).
Periplaneta Orientalis L.: vorragend, birnfrmig

(Wheeler).

G r y 1 1 i d a e :

Locustidae:

A c r i d i i d a e ;

M a n t i d a e :

Blattidae:

Ordnung Hemiptera.
A p h i d i d a e :

C i c a d i d a e :

Be lastomatidae:

Ordnung Coleoptera.
II y d r o p h i 1 i d a e :

Aphis pelargonii, A. saliceti, A. rosae . keine Abdomi-

naldrsen beobachtet (Will).
Cicada septendeeim L. : eingestlpt, zwiebelfrmig, ohne

Sekrethhle, mit klarem Sekret (Wheeler).
Zaitha fluminea Say : eingestlpt, kugelig, ohne Sekret-

hhle mit faserigem Sekret (Wheeler).

Hydrophilus piceush. : vorragend, fingerfrmig (Ko wa-
1 e w s k y, H e i d e r) ;

lter : vorragend, zwiebelfrmig

[becherfrmig ohne Sekrethhle] (Carriere), kurz

vor dem Ausschlpfen: zwiebelfrmig (Grab er).

Hydrophilus caraboides: eingezogen, schalenfrmig

[breit becherfrmig ohne Sekrethhle] (Carriere).
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Dytiscidae: Acutus: vorragend, becherfrmig ohne Sekrethhle

(Patten).
Scarabidae: Melolontha vulgaris Fabr. : vorragend, breit, flach,

taschenfrmig (Grabe r).

Meloidae: Meloe proscarabaeus L.: vorragend, becherfrmig mit

Sekrethhle (Nusbanm); eingezogen, abgeplattet-

kugelig mit Sekrethhle (Carriere).
Ten ebrionidae: 'Tenebrio mlitor L. : eingezogen, abgeplattetkugelig,

mit Sekrethhle (Carriere).

Chrysomelidae: Lina tremulae Grneh: keine Abdominaldrsen (Gra-
ber, Carriere).

Chjthra lviuscula: keine Abdominaldrsen (Car-

riere).

Doryphora eccmlineata: keine Abdominaldrsen

(Wheeler).

Ordnung Neuroptera.
Sialidae: Sialis infumata Newm.: vorragend, zapfenfrmig

(Wheeler).

Ordnung Tvichopteva.

Phryganeidae: Neoplnjlax concinnus: vorragend, zapfenfrmig (Pat-

ten).

Ordnung JLepidoptera.

Boinbycidae: Bei keiner bisher untersuchten Species Abdominaldrsen

gefunden (Tic ho mir off, Grber, Wheeler).
Sphinx populi : Abdominaldrsen vorhanden? (Kowa-
lewsky).

Ordnung Diptera.
Chironamidae: i Bei keiner bisher untersuchten Species Abdominal-

T a b a n i d a e : / drsen gefunden (W e i s m a n n
, Vltzkow, G r a-

Muscidae: I ber, Wheeler).
Ordnung Hymenoptera.

Apidae: Bei keiner bisher untersuchten Species Abdominal-

drsen gefunden (B t sc hl i, Grassi. Carriere).

Ordnung Tht/sainu-a und VoUetnbola. Die Entwicklungsgeschichte dieser

Ordnung (ausgen. Collembola) noch unbekannt.

Bis zu ihrer Auflsung bezw. bis zum Ausschlpfen der Larve

wurden die Abdominaldrsen bis jetzt nur bei Tenebrio molitor, Meloe

proscarabus, Melolontha vulgaris, Hi/drophilus piceus, Cicada septen-

decim, Periplaneta orientalis und Blatta germanica verfolgt, von den

brigen sind nur einzelne Stadien untersucht. Aus den Ordnungen
der Bienen, Zweiflgler und Schmetterlinge sind sie bis jetzt nicht

bekannt geworden; in Anbetracht des Umstandes, dass in diesen

Gruppen nur einzelne Familien genauer in Beziehung auf die embryo-
nale Entwicklung studiert sind, und dass einzelnen Familien der Kfer
die Abdominaldrsen fehlen, whrend sie in anderen vorhanden sind,

drfen wir sie auch jenen Ordnungen noch nicht absprechen. In der

Gruppe der ungeflgelten Insekten (Apterggota) scheinen den Abdominal-

drsen wahrscheinlich homologe Bildungen postembryonal erhalten zu

bleiben die Anhnge am ersten Hinterleibsringe von Campodea aus
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der Ordnung der Thysanuren und das als Colloplior oder Ventral-

tubus bezeichnete, ausstlpbare drsige Organ der Springschwnze
(Collembola), von welchem wenigstens fr eine Gattung Anurida

maritima die embryonale Entwicklung aus gleich den Tentakelanlagen

paarigen papillentormigen Erhebungen der Seitenflche der Bauch-

platte festgestellt ist. (J. A. Ryder, American Nuturalist, Bd. XX,
1886, p. 299302. The development of Anurida maritima Guerin,
Zitat nach Wheeler.)

Die in neuerer Zeit bekannt gewordenen Drsen in der Oberseite

des Hinterleibes von Blattiden sind mit den Drsen des ersten

Hinterleibsringes nicht in Beziehung zu bringen und treten wahr-

scheinlich erst postembryonal auf.

Eingehenden Untersuchungen, aber nicht theoretischer sondern

praktischer Art drfte auf diesem, wie aus obiger Zusammenstellung

ersichtlich, sehr ungengend durchforschtem Gebiete noch mancher

wertvolle Fund zu danken sein.

Anm. V. Grab er verffentlichte unter dem Titel Ueber den Bau und die

phylogenetische Bedeutung der embryonalen Bauchanhnge der Insekten" in dem
9. Bande des Biol. Centralbl. 1889 einen Aufsatz ber das nmliche Thema. Der
Autor kommt darin zu den oben erwhnten Ergebnissen; von einem weiteren

Eingehen auf denselben im Texte glaubte ich absehen zu drfen, da darin

teils aus ungengender Kenntnis der zitierten Litteratur teils aus der damals
noch mangelhaften und einseitigen Bekanntschaft mit den Formenreichtum der

Abdominaldrsen ein falsches Bild der Sachlage entworfen wird.

Da ich mich aber gentigt sah
,
von dem Artikel eingehendere Kenntnis

zu nehmen, bin ich gezwungen, zwei auffallende lapsus calami zu er-

whnen, damit nicht mein Schweigen au dieser Stelle der Flchtigkeit oder
dem Einverstndnis zugeschrieben werde. S. 356 sagt Grab er weitere Bei-

trge zur Kenntnis dieser . . . Gebilde verdanken wir unter anderen vorzugs-
weise Btschli und Grassi, die bei der Biene allen Segmenten hcker-
artige Ausstlpungen zuschreiben" in Wirklichkeit aber erklrt Grassi
ausdrcklich, dass er daselbst an den Hinterleibsringen keine Ausstlpungen
gefunden hat, und Btschli erkannte die durch seinen Schler 14 Jahre spter
erfolgte Berichtigung stillschweigend an.

S. 361) heit es : Besonders auffallend ist unter andern die Aehnlichkeit
zwischen Machilis (Insekt) und Scolopendrella (Myriopod). Bei beiden Formen
findet man nmlich vom zweiten bezw. ersten Bauchsegment an keine eigent-
lichen, d. h. gegliederten Beine, sondern statt derselben je zwei andere Organe,
ein ueres in Form eines ungegliederten Griffels (und ein inneres in Form
der Ventralsckchen)". Gerade in einer fr weitere Kreise bestimmten Dar-

stellung sollte man doch vermeiden dem Leser die Vorstellung zu erwecken, es

gbe insektenhnliche Tausendfler mit nur 3 Beinpaaren. Scolopendrella

wenigstens hat zwar nicht tausend Fe, aber doch betrchtlich mehr als drei

oder vier Beinpaare, und namentlich auch an allen Segmeuten, an welchen die

zwei andern Organe vorkommen.

Ueber die Schaumstruktur" hauptschlich bei Muskel- und

Nervenfasern.

Von Dr. Stefan Apthy,
Professor an der Universitt Kolozsvr.

Nachtrag.
Erst whrend der Korrektur dieses Artikels kam die Abhandlung

des Herrn Prof. Btschli und Schewiakoff in meine Hnde.
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