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wie er sonst fr die Blepharoccridcn noch nicht bekannt geworden
ist. Die asselhulichen Larven dieser sonderbaren Mcke zeigen einen

mit tiefen Segmenteinschnitten versehenen Leib, bauchstndige Tra-

cheenkiemen und eine Mittellngsreihe bauchstndiger Saugnpfe, mit

Hilfe deren sie sich im wildesten Wasser des Garciabaches und seiner

Zuflsse an Felsen festhalten und munter umherkriechen; sie ver-

Avandeln sich daselbst in halbovale, schildfrmige, mit der flachen

Seite an den Felsen festsitzende Mumienpuppen, gehen dagegen, in

ruhiges Wasser gebracht, zu Grunde. Unabhngig von den Entdeck-

ungen F. Mll er 's hat fast gleichzeitig H. Dewitz^) die gleiche

Art der Lebensweise und Entwicklung fr eine europische Blepha-

roceride, fr Liponenra brevirosfris H. Loew nachgcAviesen, deren

Larve er in dem schnellflieenden Gebirgsbache des Ockertals bei

Goslar aufgefunden hat. Nach ihm besteht der myriopodenhnliche

Larvenkrper aus neun Segmentabschnitten, dem lange Antennen tra-

genden Kopf, dem in seinen drei Teilen verwachsenen Thorax und

sieben Abdominalsegmenten, deren fnf vordere jederseits mit einem

krallenartigen und tentakelartigen Anhang, sowie mit Tracheenkiemen

ausgerstet und bauchwrts mit einer unpaaren Saugscheibe versehen

sind. Eine sechste Saugscheibe befindet sich in der Mitte der Brust.

Die schildkrtenartige, auf dem Kcken schwach dachfrmig gewlbte,
stark chitinisirte, bauchwrts platte, schwach chitiuisirte Puppe lsst

nur acht Krperabschnitte erkennen, deren vorderster Kopf und Brust

vereinigt (Cephalothorax) und zwei an die Fhler der Lamellicornier

erinnernde vierbltterige Hrner trgt. Der Unterlage wird die Chi-

tinhlle des Krpers nicht auf der ganzen Flche der Bauchseite, son-

dern nur an ihrer Peripherie angeklebt. Ist das Insekt zum Aus-

schli)fen reif; so platzt der Cephalothorax der Lnge nach auf dem
Kcken.

F. Karsch (Berlin).

Der Teiluiigsvorgang bei den Rhizopoden.

Da ein Aufsatz
,

welcher ber den Teilungsvorgang bei einem

monothalamen Khizopod Englypha aheolata handelt (Zeitschr. fr
wissensch. Zool., Bd. XXXV), in diesem Blatte ErAv hnung gefunden

hat, drfte es vielleicht von Interesse sein, hier nochmals auf diesen

Gegenstand zurckzukommen, nachdem ich meine Beobachtungen auf

die ganze Gruppe jener Protozoen ausgedehnt habe (Zeitschr. fr
wissensch. Zool. Bd. XXXVI).

Da SS die Fortpflanzung durch Teilung allen Khizopoden zukom-

men muss, war von vornherein anzunehmen, da -wir in ihr die ur-

1) Berliner entomolog. Zeitschrift 1881, 1. Heft p. 61-66, Taf. IV, Fig. 3-16.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Gruber, Teilungsvorgang bei deu Rhizopoden. 457

spriiglicliste aller Vcrmeliriiiigsweiscii zu sehen haben. Genaues war

aber darber nicht bekannt und auer der Beobachtung- F. E. Schulze' s

an Amoeba pohjpodia ') hatte man nirgends ber das Verhalten des

Kerns bei der Teilung- Klarheit erhalten. Doch auch in diesem letzten

Falle war nur eine Einschnrung- des Nucleus und ein Ausziehen der

beiden Kernhlften zu sehen gewesen, whrend jetzt die fr die Kern-

teilung- charakteristische streitige Struktur nachzuweisen war, Avic sie

schon lngst bei den Infusorien bekannt ist.

Ganz anders stellten sich bei den beschlten Rhizopoden die Be-

ziehungen zwischen Kernteilung- und Zellteilung heraus, als bei den

nackten
;
denn whrend bei letzteren die Einschnrung am Zellkrper

mit derjenigen am Kerne zusammenfllt, entsteht bei ersteren ein

vollkommen neues Teilstck, ehe am Nucleus Vernderungen wahrzu-

nehmen sind. Die Rhizopoden liefern also einen neuen BeAveis fr
den Satz, welchen zuerst Flemming und dann Strasburger aus-

gesprochen, dass Kernteilung- und Zellteilung unabhngig von einan-

der verlaufen knnen.
Ich habe nun zu zeigen versucht wie aus dem Verhalten bei den

nackten sich das bei den beschlten Rhizopoden herausentwickelt hat.

Betrachten wir zunchst die Formen, welche eine sehr weiche

Schale besitzen, die dem Krper allerseits wie eine Haut dicht auf-

liegt, so finden wir bei ihnen noch ganz dieselbe Art der Teilung wie

bei den Amben, indem sich der Krper in der Mitte sammt der

Schale in zwei Hlften spaltet, Avobei die Kernteilung gleichzeitig mit

der des Protoplasmas erfolgt.

Gehen Avir aber zu den brigen Reprsentanten der Thalamo-

phoren ber, avo die Aveiche Sarkode lose in einer festeren Kapsel

liegt, so Avird durch diese eine andere Form der Fortpflanzung ge-

fordert: EntAVcder es muss der Krper und der Kern innerhalb der

Hlle sich teilen und die eine Hlfte daraus hervorAvandern, oder es

muss sich die Sarkode vor der Mndung ansammeln und sich dort

zum neuen Tier ausbilden. Das erstere kommt vor, und solche nackte

SchAvrmssprsslinge sind z. B. A^on HertAvig^) bei Microgrouiia so-

cialis beschrieben Avorden. Das letztere Verhalten scheint aber das

hufigere zu sein und Avurde von mir bei allen Abteilungen der Mono-

thalamieu nachgcAviesen.
Das Wachstum dieser Tiere geht also nicht durch uerlich sicht-

bare Vergrerung des Umfangs vor sich, sondern besteht darin, dass

die in der Hlle liegende Sarkode immer mehr an Concentration zu-

nimmt, solange bis dadurch der Ansto zur Teilung gegeben Avird.

Von diesem Augenblick an kommt in das Protoplasma die Tendenz

sich auszudehnen und dies geschieht durch Vordrngen aus der Scha-

1) Archiv fr mikr. Anat Bd. XI.

\) Arch. f. mikr. Anat. Bd. X.
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leuffnung und zwar so weit, bis die Masse auerhalb dasselbe Volum

besitzt, wie die innerhalb befindliche. Jetzt teilt sich auch der Mut-

terkern und die eine Hlfte wird vom Protoplasma in das neue Teil-

stck hinbergeleitet. Damit aber auch die Beschaffenheit der beiden

Hlften eine mglichst vollkommene sei, gert jetzt die ganze Pro-

toplasmamasse in eine Strmung, welche eine Mischung der beiden

Weichkrper herbeifhrt. Dann erst erfolgt die Trennung der beiden

Tiere, die nun mglichst gleichmig ausgestattet sind.

Noch habe ich der Neubildung der Gehuse keine nhere Er-

whnung gethan. Da dieselben als Schutzvorrichtung fr den weichen

Protoplasmakrper zu dienen haben, so kommt es darauf an, dass

der neue Teilspross rasch mit seiner Hlle umgeben werde, "svenn er

sich zum freien Leben anschickt. Bei den oben schon erwhnten

Schwrmsprsslingen, die nach dem Ausschlpfen meist noch ein be-

deutendes Wachsthum durchzumachen haben, ersetzt die grere Zahl

und die Raschheit, mit der sie entstehen, die schtzende Ausstattung.

Anders bei der Zweiteilung, wo ein vollkommenes neues Tier ent-

stehen soll.

Bei den weichhutigen Formen, die den nackten Amben noch

am nchsten stehen, erhlt bei der Einschnrung jedes Teilstck auch

seinen Schalenanteil. Wo ein hrteres chitinses Gehuse vorhanden,

ballt sich das austretende Protoplasma vor der Mndung derart zu-

sammen, dass es genau die Form des Muttertiers annimmt und dann

scheidet sich in kurzer Zeit die Hlle um dasselbe aus.

Andere Formen haben eine Schutzvorrichtung fr ihren Weich-

krper dadurch erzielt, dass sie sich ein Gehuse aus allerlei Fremd-

krpern, hauptschlich Sandkrnchen zusammengebacken haben.

Hier muss das Muttertier vor Beginn der Teilung das Material

fr den Aufbau des neuen Gehuses sammeln und in sich aufnehmen,

damit sich dasselbe nach dem Austritt des zum Tochterindividuum

bestimmten Protaplasmas als Panzer um dasselbe lagern kann.

Diese Art des Schalenaufbaus ist zwar nicht direkt beobachtet,

ergibt sich aber mit groer Sicherheit aus den Beobachtungen, welche

bei der vierten Gruppe von Monothalamien gemacht wurden, nmlich

bei denjenigen, deren Gehuse aus allerlei Platten und Scheiben be-

stehen, welche von dem Tiere selbst erzeugt wurden.

Dafr ist eben die oben genannte Euglijpha das beste Beispiel,

und es wurde an ihr gezeigt, wie das Muttertier die Schalenplttchen

in seinem Innern erzeugt, wie dieselben bei der Teilung von einer

Protoplasmastrmung hinausgeschoben werxlen und sich schlielich um

das neue Teilstck zu einer mit der des ursprnglichen Tieres voll-

kommen bereinstimmenden Schale zusammenlegen. Auf diese Weise

wird dann in der Tat der Zweck erreicht, mglichst rasch ein voll-

kommenes, lebensfhiges Geschpf entstehen zu lassen, ohne dass

darum an dem Muttertier ein Substanzverlast sichtbar wird.
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Es sei schlielich noch erwhnt
,
dass ich in der letztgenannten

Gruppe auch fr diejenigen Formen dieselbe Art der Schalener-

zeugung nachzuweisen suchte, bei welchen das Gehuse nicht aus

greren Platten, sondern aus einer sehr groen Anzahl kleinster

Elemente aufgebaut wird, wie bei Arcella
, Cyphoderid etc.

Bei letzteren sind wir auch im Stande ^Mutter- und Tochterindi-

viduum von einander zu unterscheiden, nicht etwa weil die Ueberein-

stiramung nach Form und Inhalt eine weniger vollkommene wre,
sondern weil die Schalen, so lange sie jung sind, ganz hell erscheinen,

whrend sie mit dem Alter eine gelbliche bis dunkelbraune Frbung
annehmen.

Wie weit die hier beschriebenen Vorgnge auch bei der Ver-

mehrung der vielkammerigen Rhizopoden Anwendung finden, ist vor

der Hand noch nicht zu sagen, wol knnen wir uns aber die Anlage

jeder neuen Kammer der Polythalamien auf einem hnlichen Prozesse

beruhend denken, wie ihn die Zweiteilung der Monothalamien darstellt.

A. Gruber (Freiburg i./B.).

Die ,,Kopfiliere" der ausgewachsenen Teleostier und Ganoiden.

Von

F. M. Balfour,

Trinity College, Cambridge.

Bei den Teleostiern und Ganoiden bestehen die Nieren gewhnlich
aus zwei schmalen Streifen, einer an jeder Seite der Wirbelsule,
welche sich durch die ganze Lnge der Krperhhle erstrecken und

sich meist nach vorn zu einer Anschwellung erweitern, welche von

Hyrtl die Kopfniere genannt wurde.

Rosenberg (Untersuchungen ber die Entwicklung der Teleostier-

nicre) fand beim Hechte, dass die Kopfuiere (Pronephros oder Vor-

niere) noch vor dem brigen cxkretorischen System auftritt und sich

von diesem sowol in einigen Strukturverhltnissen, wie auch in der

Art ihrer Entwicklung unterscheidet. Da er die Pronephros der Larve

in die vordere Anschwellung des ausgebildeten Organs glaubte ver-

folgen zu knnen, so wurde die sog. Kopfniere der ausgewachsenen
Tiere mit den Vornieren der Larven der Teleostier und Ganoiden
identificirt. Bei den Marsipobranchiern und den Amphibien ent-

wickelt sich im Larvenzustande ein exkretorisches Organ, das ohne

Zweifel der Pronephros der Larven der Teleostier und Ganoiden ho-

molog ist. Dieses Organ tritt aber nur vorbergehend auf und ver-

schwindet entweder vollstndig oder fuuktionirt im ausgewachsenen
Zustande nicht mehr.

Bei meinen Untersuchungen ber die Histologie der Exkretions-

organe der erwachsenen Ganoiden {Acipenser, Lepiosteus) fand ich
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