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Nr. 99 11. 100. 1881. Pfitzncr, Morpliolog-isclies Jahrbuch Bd. VII.

1881), dass die erste Entstehung der Kernfden aus einer Reihe von

Krnchen erfolgt. Der letztere Beobachter hat diese Erscheinung bei

Salamanderlarvcn festgestellt, der erstere an den Ovarialepithelien

einer Orthoptere {Stenobothnis pratoruui) und an den Speicheldrsen
der Chironomuslarve. In der fr unsere optischen Mittel nahezu un-

geformten nur Krnchen von kaum messbarer Feinheit enthaltenden

Kernprotoplasmamasse beginnen also die Fden zu wachsen, um sich

schlielich Avieder aufzulsen, nachdem eine Reihe von Wanderun-

gen in dem kleinen Raum ausgefhrt wurde.

Eine groe Beachtung verdient ferner die Tatsache, dass an den

Zellen rasch wachsender Geschwlste die uuclearen Netzwerke eben-

falls vorkommen (Arnold, Arch. f. pathologische Anatomie Bd. 78

S. 279). Also auch pathologische Neubildungen sind der strengen

Regel unterworfen, dem uralt herrschenden Modus der Zellteilung un-

tertnig, auch ihre Elementarorganismen mssen dieselben Rrocesse

durchmachen, wie die normalen Geschwister, auch sie werden wieder

embryonal. Normale Zellen des entwickelten Krpers, wie patho-

logische mssen also embryonal werden, wenn sie sich vermehren

sollen. Sie bleiben der Tradition der Vorfahren, wie es scheint, alle

ohne Ausnahme treu
,

werden -der Karyokinese tributpflichtig. Fr
die Auffassung der Entstehung der Geschwlste ist dieses Ergebniss

von principieller Bedeutung.
J. liollmauu (Basel).

Sir John Lubbock, Observations on Ants, Bees and Wasps.
Liunean Society Journal, Zoology.

1) partVIII. Experiments witli Light of different Wave-lenghts (read Juni 1881,

pag. 362377). 2) part IX, On the Sense of Color among some of the Lower

Animals (read Nov. 1881, pag. 121127). 3) Colors of Flowers as an Attrac-

tion to Bees (read Nov. 1881 pag. 110 115).

Die Artikel, welche J. Lubbock seit einer Reihe von Jahren

unter dem Titel Beobachtungen an Ameisen, Bienen und Wespen"

verffentlicht, gehren sowol mit Rcksicht auf die erzielten Resultate

als namentlich auch wegen der Exaktheit der angewandten meist

statistischen Methode unstreitig zu den gehaltvollsten Erscheinungen

der experimentellen Biologie der Insekten und verdienen in weitern

Kreisen bekannt zu werden, als dies im Allgemehien bisher der Fall

war.

Ganz besonders gilt dies aber hinsichtlich seiner neuesten Studien

ber den Farbensinn der genannten und der niedern Tiere berhaupt,

ein Gebiet, auf dem J. Lubbock, untersttzt von einigen der ersten

englischen Physiker, wie Tyndall, De war u. A., ganz neue An-

sichten erffnet hat. Ueber eine der betreffenden grundlegenden
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110 Lubbock, Beobachtungen an Ameisen, Bienen und Wespen.

Piiblikatiouen (Nr. 1) ^Ymde, allerdings nur nacli einem (in der Na-

ture" enthaltenen) Auszug, in diesem Blatt (1881 S. 207) bereits ein

km-zes Keferat gebracht. Das Hauptergebniss der betrett'enden Arbeit

ist, um CS kurz mid in etwas andrer Fassung zu wiederholen, der

durch eine groe Reihe von sich gegenseitig untersttzenden und kon-

trolirenden Versuchen gelieferte Nachweis, dass bei den Ameisen,

bekanntlich lichtfliehenden Tieren, die Helligkeitskurve des Spektrums
hchst wahrscheinlich einen Aveseutlich andren Verlauf nimmt als bei

uns, indem die strkste Wirkung nicht durch die gelben, roten und

grnen, sondern durch die fr uns (zwar nicht absolut, aber doch

unter gewhnlichen Umstnden soviel wie ganz) unsichtbaren ultra-

violetten Strahlen hervorgebracht wird.

Auf Grund dieser (mglicherweise freilich auch durch ge^visse

andre Ursachen bedingten) Reaktionsweise hlt es dann Lubbock
ferner fr wahrscheinlich 1) dass die ultravioletten Strahlen den be-

treffenden Tieren in einer distinkten und separaten" Farbe erschei-

nen, ber die wir uns allerdings keine Vorstellung zu bilden ver-

mgen, und 2) dass bei diesen Geschpfen das Weisehen und ber-

haupt das ganze Farbenbild der Natur ein andres als bei uns ist.

In Nr. 2 geht Lubbock in eine nhere Kritik der vor lngerer
Zeit vom Physiologen Paul Bert^)'in der vorliegenden Farbemm-

terscheidungsfrage entwickelten Anschauungen ein. Gesttzt auf

einige Experimente an Daphniden, die angeblich hinsichtlich des

Spektrumempfindens vollkommen mit uns bereinstimmen sollen, hatte

Bert keinen Anstand genommen dasselbe nun auch von allen Tieren

ohne Unterschied anzunehmen, ind>em er folgende ziemlich dogmatisch

klingende Stze aufstellte. 1) Alle Tiere sehen dieselben Spektral-

farben, die wir sehen; 2) sie sehen keine jener Strahlen, die wir

nicht sehen und 3) im Bereich des sichtbaren Spektrumteils sind die

Helligkeitsunterschiede zwischen den verschiedenfarbigen Strahlen bei

den Tieren genau dieselben wie bei uns. Im Zusammenhang mit

diesen Thesen sprach dann ferner Bert die Vermutung aus, dass das

Sehen berhaupt in erster Linie nicht eine Funktion der Augen, son-

dern des Nervensystems sei (que le role des milieux de l'oeil est

tout fait secondaire, et que la visibilite tient rimpressionabilite
de Tappareil nerveux lui-meme).

Wie haltlos diese Anschauungen sind, zeigen auf das Schlagendste
die vorerwhnten Versuche mit den Ameisen. Lubbock begngte
sich aber nicht mit diesen Gegenargumenten, sondern stellte bezg-
lich der Daphniden selbst, auf welche Bert bekanntlich seine weit-

gehenden Schlsse basirte, eine eingehende Nachprfung an, ber

welche nun, zumal soweit es die angewandte Methode betrifft, etwas

ausfhrlicher als ber die erste Arbeit berichtet werden soll.

1) Archiv f. Physiologie 1869 S. 547.
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Zu den Versuchen diente ein hlzerner (mit Wasser g-eflillter)

Trog (von 14 und 4"), auf welchen von oben, mittels einer Spiegel-

vorrichtung-, ein Spektrum (wie es scheint von einem starken elek-

trischen Licht?) projicirt wurde. Der Trog ging* beiderseits etwas

ber die Enden des (uns) sichtbaren Spektrums hinaus. Das Gef

konnte ferner durch eingeschobene Glaswnde in verschiedene den

einzelnen Spektrumzonen entsprechende Abteilungen oder Kammern

geteilt werden.

Behufs einer ersten Orientirung wurden nun zunchst; bei aufge-

zogenen Schiebern
;
50 St. DapJmla pulex in den Trog gegeben, und

dieselben, nachdem sie vorher gleichmig- durch den ganzen Raum
verteilt worden waren, durch 10 Minuten der Einwirkung des Spek-
trumlichts ausgesetzt. Hierauf wurden in der nachstehenden Ordnung
zwischen den [leider nicht durch die Fraunhofer'schen Linien nher

markirten] Hauptzonen des Spektrums die Querwnde eingesetzt

und schlielich die in den betreffenden Kammern enthaltenen Ver-

suchstiere abgezhlt.
Ich fhre nun eine der einschlgigen Versuchsreihen ausfhr-

lich an.
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nur die Hlfte der gesammten Besnclierzalil (128) d. i. 64 in Rech-

nung bringt, immer noch eine weit grere Frequenz als das Gelb

(mit nur 38) aufweist.

Die weitern Experimente beziehen sich dann auf die genauere

Bestimmung der Sichtbarkeits -
[richtiger wol der Wirksamkeits -

!]

Grenzen an den beiden Enden des Spektrums und wurde zunchst

das Kot resp. das Ultrarot ins Auge gefasst.

In dieser Beziehung sei von den einschlgigen betreffs ihrer Er-

gebnisse auf das vollkommenste miteinander bereinstimmenden Ver-

suchen nur der letzte angefhrt; da dieser besonders zweckentspre-
chend erscheint.

Derselbe bestand darin, dass 60 Stck Daphnien in die ultrarote

Abteilung eingesetzt und denselben auerdem nur noch die rote und

dann, jenseits der letztem, eine durch Abbiendung der brigen Zonen

(also Gelb, Grn u. s. w.) hergestellte vllig finstre Kammer erffnet

wurde. Nach einer 5 Minuten langen Einwirkung der betreffenden

Strahlen wurde einerseits zwischen dem Bot und Ultrarot und an-

drerseits zwischen dem Bot und dem ganz finstern Raum eine Schei-

dewand eingeschoben und hierauf folgende Zhlung vorgenommen.
Dunkel Rot Ultrarot

Exp. 1 4 43 3

2 3 45 2

Aus diesen, wie man sieht, wieder in berraschender Weise ber-

einstimmenden Zahlen ergibt sich zur Evidenz 1) dass nahezu alle

die Daphnien aus dem (uns fr gewhnlich) dunkel erscheinenden

Ultrarot (in welchem sie sich zu allererst befanden) in die benach-

barte Rotabteilung berwanderten und 2) dass sie, gleich uns selbst,

zwischen dem Ultrarot und dem vlligen Dunkel keinen Unterschied

machen, [und dass also auch, wie ich beifgen ^vill, die Wrmewir-

kung des erstem fr sie im Allgemeinen nicht in Betracht kommt].
Wahrscheinlich ist dann ferner, dass die Sichtbarkeitsgrenze des roten

Spektrumendes bei den Daphnien im Ganzen und Groen mit jener
bei uns bereinstimmt.

Mit ganz besondrer Sorgfalt wurde, aus nach dem Frhern von

selbst einleuchtenden Grnden, das Verhalten der Daplmiden gegen-
ber den ultravioletten Strahlen geprft; ich erwhne zunchst fol-

genden Fundamentalversuch.

Der ganze (uns) sichtbare Teil des Spektrums wurde vom Rot

her abgeschnitten und den in den Trog eingesetzten 60 Stck Daph-
nien nur die Wahl zwischen diesem ganz dunklen Rume und der

angrenzenden Ultraviolettabteilung gelassen. Nach einiger Zeit

wurden dann die Schieber eingesetzt und zwar einer zwischen dem

ganz dunklen Raum und dem Ultraviolett imd ferner zwei im letztern

selbst [etwa den Absorptionsstreifen und G entsprechend], so dass

das Ultraviolett in 3 Abteilungen (von je 2" Breite = Violett) zerfiel,
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die ich nach dem Grade ilircr Entfernung vom Violett kurz mit

1 (ultraviolet) 2 (further ultrav.) und 3 (still further ultrav.) be-

zeichnen will.

Das Zhlung-sresultat war dann dies:
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Ultraviolett dem vlligen Dunkel vor, sie sind auch, wie

weitere Experimente lehren, gegen ein geringes Mehr oder

Weniger des erstem auerordentlich empfindlich, indem

beispielsweise hei einer Reducirung der eingeschalteten Lsung der

obgenannten, das Ultraviolett abschwchenden resp. ganz aufhebenden

Substanz von 1" auf Vs"? ^^^ Durchschnittszahl der in der betreffen-

den Abteilung befindlichen Tiere von ca. 4 auf ca. 7 stieg,

Nr. 3 endlich enthlt eine Reihe hchst interessanter neuer Ver-

suche ber die relative Anziehungskraft, welche die verschiedenen

Farben speciell auf die Bienen ausben. Dieselben richten sich zu-

nchst gegen G. Bonnier's bekannte Anschauung, dass die Insekten,

welche Blumen besuchen, in keiner Weise durch die Farben derselben

angezogen oder in ihrer Wahl bestimmt werden. (Vgl. Cbl. I. Nr. 5.)

Lubbock zeigt nun vor Allem, dass Bonnier's Experimente
durchaus nicht beweiskrftig sind, indem, abgesehen von der fixen

Aufstellung seiner groen prismatischen Honigtrger und der vlligen

Weglassung einer blauen Unterlage, gleichzeitig so viele Bienen die

betreffenden Behlter umschwrmten, dass hier die Wirkung der ver-

schiedenen Farben der letztern unmglich zur entsprechenden Geltung
kommen konnte.

Dagegen lassen Lubbock's eigne einschlgige Versuche an Fin-

digkeit des Entwurfs und au Sorgfalt der Durchfhrung wol kaum
etwas zu wnschen brig.

Als Honigtrger bediente er sich 7 kleiner Glasstreifeu
,
wie wir

sie als Objekttrger benutzen. Davon wurde einer mit blauem, ein

2. mit grnem, ein 3. mit orange
-
farbnem, ein 4. mit gelbem, ein 5.

mit rotem und ein 6. mit weiem Papier berklebt, whrend der 7.

ganz leer gelassen wurde. Diese (verschiedenfarbigen) Glser legte

er in gleichen Abstnden (von 1') nebeneinander auf einen Rasenboden,

wobei, wie man beachten wolle, die Ansicht des nicht berklebten

Glases genau mit jener der Umgebung bereinstinmite (whrend
Bonnier zu dem Zweck einen mit grnem Papier berzogenen und

daher von der Pflanzendecke stark abstechenden Wrfel bentzt hatte).

Im Folgenden wird das leere Glas mit Gras" bezeichnet werden.

Jedes der 7 bezeichneten Glser bedeckte er dann mit einem zweiten

gleichen, aber nicht beklebten (also ganz durchsichtigen) Glas, auf

das als Lockmittel fr die Bienen ein Tropfen Honig gegeben wurde.

Dieses ebenso einfache als sinnreiche Arrangement ermglichte es,

die ber den verschiedenfarbigen Unterlagen befindlichen Honigglser
untereinander zu vertauschen und dadurch den allflligen Einfluss,

den die relative Lage, Form und Gre des Honigtropfens auf die

Bienen ausben kann, zu eliminiren. Auerdem wurde auch von Zeit

zu Zeit die Position der gefrbten Unterlagen gewechselt.
Lubbock's Verfahren unterschied sich dann vom Bon nie r'schen

hauptschlich noch dadurch, dass gleichzeitig nicht mit vielen Bienen,
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sondern nur mit einer experimentirt wurde, und zwar in der Weise,

dass, wenn die betreffende Biene an einem Honigbeblter einige Mi-

nuten genascht hatte, das obere (eigentliche) Honigglas von der Un-

terlage weggenommen und sie dadurch gezwungen wurde alle die

verschiedenfarbigen Houiglager (aber jedes nur einmal) aufzusuchen.

Die Reihenfolge, in der diese Visiten bei Blau, Grn, Gelb u. s. w.

stattfanden, wurden dann durch die fortlaufenden Zahlen 1, 2, 3 u. s. w.

bis incl. 7 ausgedrckt ;
diese Zahlen stehen offenbar im umgekehrten

Verhltniss zur Anziehungskraft der betreffenden Farben [resp. deren

Helligkeit], indem vorausgesetzt wird, dass die Bienen (im Allge-

meinen!) zuerst jene Honigtrger aufsuchen, deren Frbung ihnen

am meisten zusagt, whrend sie sich den Besuch der ihnen minder

zusagend gedeckten Tische auf zuletzt aufsparen.

Die Verhltnisse der ersten zwei Gnge waren nun folgende :

Gras Blau Grn Gelb Orange Rot Wei
1. Gang 6 13 5 4 7 2

2. 7 5 4 3 6 12
Beim ersten Gang wurde demnach zuerst das Blau (1), dann das

Wei (2), hierauf das Grn (3) u. s. w. imd zuletzt das Rot (7) auf-

gesucht. Das Ergebniss des 2. Ganges ist dagegen, wie man sieht,

ein ganz anderes, indem hier das Blau erst an 5. Stelle an die Reihe

kam und diesmal der erste Besuch dem Rot galt. Daraus folgt

aber selbstverstndlich noch nicht, dass die Frbung [resp. der Grad

der Helligkeit] der Honiglager den Bienen ganz gleichgiltig ist, denn

aus zwei derartigen Versuchen kann offenbar gar kein sichrer Schluss

gezogen werden. In der Tat zeigt sich aber eine entschie-

dene Constanz in der Reihenfolge der Besuche bei den

verschiedenfarbigen Glsern, wenn man die betreffenden Zahlen

einer grern Reihe (etwa von 10) Gngen in den einzelnen Vertikal-

kolumnen zusammenzhlt.

Lubbock notirte die Ergebnisse von nicht weniger als 100

solchen Gngen und die Summen der betreffenden Zahlen sind nach-

folgende :

Gras Blau Grn Gelb Orange Rot Weiss

491 275 427 405 440 413 349

Beachtet man nun, dass die Zahl des Blau (275) um 125 kleiner

ist als das Mittel [(1 + 2 -f- 3 . . . -h 7) . 100 : 7 = 400] und

ca. um 200 kleiner als die Zahlen der meisten brigen Farben (das

Wei ausgenommen), so kann es wol nicht zweifelhaft sein, dass

das Blau von den Bienen in der Tat den brigen Farben
bei weitem vorgezogen wird, und die Frage, welche aber Lub-

bock nicht berhrt, knnte nur die sein, ob es gerade der bestimmte

(blaue) Farbenton ist, der die Bienen besonders anlockt oder etwa

der besondre Grad von Helligkeit, der dem Blau gegenber den an-

dern Farben eigen ist. Es wre jedenfalls das obige Experi-
8*
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ment noch durch einen Kontrolversucli mit verschieden-

farbigen, aber gleich hellen Glsern zu ergnzen.
Beachtenswert ist ferner, dass auf das unbedeckte oder das die

Ansicht der grnen Pflanzendecke bietende Glas, welches, wie zu

erwarten, auf die Bienen die geringste Anziehung ausbt, in der Tat

auch Aveitaus die hchste Zahl (491) entfllt, die bekanntlich, wie ich

noch einmal erwhnen will, andeutet, dass die betreffende Stelle im

Allgemeinen zu allerletzt Ijcsucht wird.

Auf die im Zusammenhang mit diesen Experimenten entwickelte

Hypothese Lubbock's zur Erklrung der relativ geringen Hufigkeit
der Blaufrbung der Blumen glaube ich hier um so weniger eingehen
zu sollen, als sich dagegen mehrere sehr schwer wiegende Einwrfe
machen lassen. Ich mchte diesfalls nur kurz dem Gedanken Aus-

druck geben, dass bei der Frbung resp. Farbenzchtung der

Blumen ja wol nicht die, wie es nach dem Obigen scheint, in

der Tat fr das Blau schwrmenden Bienen allein und vorwie-

gend magebend sind.

Zum Schlsse des gegebenen Referats, in welchem ich im We-
sentlichen dem Gedankengange des Verf. gefolgt bin, sei es mir ge-

stattet noch einmal auf die beiden ersten Versuche zurckzukommen.

Es drngt sich mir nmlich die wol sehr naheliegende Frage auf, ol)

denn die, wie wir gesehen haben, in der Tat relativ sehr intensive

Reaktion der Ameisen auf das Ultraviolett auch wirklich, wie Lub-
bock ohne Weiteres annehmen zu drfen glaubt, auf einer Seh- resp.

auf einer Helligkeitsempfindung beruht. Indem ich diesfalls zugebe,

dass unter den obwaltenden Verhltnissen diese Annahme viel Wahr-

scheinlichkeit an sich hat, scheint mir andrerseits mit Rcksicht auf

gewisse Tatsachen doch die Mglichkeit, dass es sich hier z. T., even-

tuell vorwiegend, nur um rein chemische Wirkungen auf ge-

wisse leicht zersetzliche Stoffverbindungen (z. B. von Pigmenten) in

der Haut (resp. auch in andern Teilen des Krpers) der betreffenden

Tiere handelt, keineswegs vllig ausgeschlossen, und wre diese

Eventualitt namentlich auch betreffs der mit einer relativ sehr durch-

sichtigen Leibesdecke versehenen Daphniden in Betracht zu ziehen.

Jedenfalls scheint es mir, ehe man aus dem angeblichen Ultraviolett-

Sehen weitere Konsequenzen zieht, notwendig, einen leicht auszufhren-

den Kontroiversuch mit geblendeten Tieren (etwa durch Ueberklebung
der Augen) zu machen. Sollte sich dabei herausstellen, dass sich

auch diese, gleich den sehenden, vom Ueberviolett in die (uns) sicht-

baren Spektrumzonen flchten, dass sie sich also in ersterm relativ

unbehaglicher als in den letztern fhlen, so wre damit offenbar der

exakte Beweis erbracht, dass die Wirkung der genannten dunkeln

Strahlen zum Teil wenigstens eine rein chemische ist. Ich sage aus-

drcklich zum Teil", weil ja auch in diesem Fall neben der allgemeinen
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chemischen Wirkung* auf die Haut resp. auf den Krper noch eine

Einwirkung- auf die Augen resp. eine Lichtempfindung stattfinden

kann, genau so, wie die (uns) sichtbaren Strahlen bekanntlich auer

den optischen auch thermische und eventuell chemische Keizungeu

veranlassen knnen.
V. (xraber (Czernowitz).

Dimitrij Anutschin, Ueber einige Anomalien am menschlichen

Schdel mit besondrer Bercksichtigung des Vorkommens der

Anomalien bei verschiedenen Rassen.

III. Ueber die Stirnnaht beim erwachsenen Menschen.

Die letzte Abhandlung (S. 109 117) bespricht die Verbreitung

des Metopismus bei verschiedenen Rassen.

Es ist lngst bekannt, dass die beim Embryo und Neugebornen
beide Hlften des Stirnbeins trennende Naht (Sutura mediofron-

talis, Suture metopique Broca) in einzelnen Fllen sich zeitlebens

erhlt. Der Verfasser gibt eine sehr genaue Uebersicht der ein-

schlgigen Literatur, welche wir natrlich nicht wiederholen knnen;
dann aber gibt er eine 16,000 Schdel umfassende Tabelle, welche

wir reproduciren :

Volksstamm oder Rasse Zahl der Proc.

woher? geprften Schdel metopisch. Schdel

Balkan-Halbiusel-Bevlkerung

Auvergnaten
Grber d. Gouv. Jaroslaw und Twer
Deutsche (Welcker)

Hollnder, Schweden, Deiitsche

Deutsche (Welcker)

Alt-Aegypter (Davis, Flower)

Mong.Stmme, Nepal, Assam u.s.w.(Davis) 83

Kaukas. Rasse (Welcker)

Italiener (Flower, Davis)

Pariser (Topinard)

Bretonen (Calmettes)

Negritos (Davis u. A.)

Englnder und Irlnder

Italiener

Sd-Russen, Kurgan-Bevlkerung
Chinesen (verschiedene Autoren)

Englnder (Flower)

Deutsche (Simon)

Pariser (Leach)

Grber in Nowgorod
Pariser (Pommerolles)

145
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