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prachtvoll metallisch glnzende Farben, was auf langem Aufenthalt

auerhalb der Feigen hinzuweisen seheint ^). Sie gehren teils zu

Blastophaga, teils zu jener andern Chalcididengattung, fr die man
den unpassenden Namen ^^Ichneumon^^ vorlufig beibehalten hat, und

bieten mannigfache Abstufungen von Anpassung an die von ihnen

gekreuzten Feigen dar.

Von den brieflichen Bemerkungen, mit denen Fritz Mller
seine Feigensendungen begleitet hat, verdient folgende ihrer biolo-

gischen Wichtigkeit wegen wol hier mitgeteilt zu werden:

In einer einzigen Feige von Ficus VII (unter mehr als 300) fand

ich ausschlielich Mnnchen von Blastophaga ,
und zwar war der

ganze innere Raum damit vollgepfropft, whrend sie sonst bei dieser

Art immer vielmal seltner waren als die Weibchen. Die Feige war
noch unversehrt, also noch keine Wespen ausgeflogen und es

waren keine wespenhaltigen Frchtchen mehr vorhanden. Dieser

Fund scheint mir kaum anders zu erklren, als durch die Annahme,
dass wie bei Apis unbefruchtete Eier Mnnchen liefern. Bei der

groen Ueberzahl der Weibchen konnte leicht das eine oder andre

unbefruchtet bleiben, und drang ein solches ohne eine Begleiterin in

eine junge Feige, so musste diese statt eines Harems zu einem Kloster

in unfreiwilligem Clibat lebender Mnche werden."

Hermauu Mller (Lippstadt).

Keimblller und Gastrulaform der Maus.

Von Emil Selenka.

Die rtselhafte Erscheinung, dass die Bltter in der Keimblase

einiger Nagetiere die umgekehrte Lage haben, wie bei den brigen

Tieren, hat mir Veranlassung gegeben, die Entwicklung der Hausmaus

{Mus musctihis, weie Variett) zu verfolgen.

Ich teile hier in Krze einige Resultate meiner Untersuchung mit,

mich dabei auf die Anlage der Keimbltter und des Amnion beschrn-

kend. Die ausfhrliche, von zahlreichen Abbildungen begleitete Arbeit,

welche auch die sptem Phasen des Embryonallebens bercksichtigt,

wird noch im Laufe des Winters zur Publikation gelangen.

Der Process der Furchung ist mir imbekannt geblieben. Das Ei

auf der Wanderung oder unmittelbar nach seiner Befestigung an das

Uterusepithel aufzufinden, ist hier wegen der Kleinheit de Objekts
mit groen Schwierigkeiten verknpft. Ueber 100 Muse wurden al-

lein zu diesem Zwecke geopfert und mehr als 30 L^teri in Schnitt-

serien zerlegt; ich bin zwar endlich auch in Besitz mehrerer in Fur-

1) Vergl. Anmerkung 1 S. 546.
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cliiing' begTiffener Eier gelangt, aber meine Prparate geben mir nicht

den gewnschten Anfschlus.s, Vermittels einer geeignetem Unter-

suclmngsmethode habe ich jedoch gegrndete Hoffnung, diese Lcke
in nchster Zeit schon ausfllen zu knnen.

1. Deckzellen und formative Zellen.

Ich beginne mit der Schilderung eines ab-

gefurchten Eies, wie es Fig. 1 im Lngsschnitt
darstellt. Innerhalb eines ]\Iantels von Deckzel-

len e liegt ein Haufen formativer Zellen, von

welchen sich an einer Stelle die Deckzellenschicht

abgehoben hat, sodass eine Hhle f entstand.

Die wenigen (9 10) an der Wandung des Uterus

haftenden Deckzellen e haben sich auf Kosten

der schon ganz oder teilweise resorbirten Uterus-

epithelzellen vergrert; die l)rigen Deckzellen

unterscheiden sich von den formativen Zellen

zum Teil gar nicht, zum Teil nur durch ihre ab-

geplattete Gestalt.

2. Scheidung der formativen Zellen in

die beiden Grundbltter.

Die nchste wesentliche Vernderung besteht

in der Scheidung der Grundbltter. Diejenigen

der formativen Zellen nmlich, welche den lunen-

raum f begrenzen, werden zum Entodermkeim;
es mgen deren anfnglich 4 7 sein. Sowol

durch ihre Auslufer (die auch schon in Fig. 1

sichtbar sind), als durch Krnelung ihres Inhalts

und starke Tinktionsfhigkeit heben sich diese

Entodermzellen aufs Deutlichste von den hellem

brigen formativen Zellen, dem Ektodermkeim, ab.

Zugleich mit der Erweiterung der Hhle f und

der Vergrerung des Ektodermkeims vermehren

sich auch die Zellen des Entodermkeims und

breiten sich zu einer Kappe aus (Fig. 3, en). Ver-

einzelte Entodermzellen lsen sich jedoch bei

dieser Gelegenheit aus diesem Zellverbande und

durchsetzen in Form isolirter sternfrmiger Zel-

len mit langen Auslufern die Hhle f, um sp-
ter, nach erfolgter Vermehrung, die Hhle f aus-

zutapczireu; d.h. einen (unvollkommenen?) Dot-

tersack zu bilden.

Fig. 1.

Fig. 1 Lngsschnitt
u Uterusepithel a ein-

ziger Anhaftiingsort des

gefurchten Eies an die

Uteruswanihmg c

Declvzellen f Ili'ihle

liier wie in allen i'ol-

gentlcn Figuren sind

die Kerne der Em-
b r y () n a 1 z e 1 1 e n

schwarz gedruckt.

Fig. 2.

Fig. 2 Lngsschnitt
a Aiiaftiingstlclie der

Enibryonalanlage an die

Uteruswand e Deck-

zellen f Hijhle

en Entodennzellen

(dui'ch Schrafrimg
hervorgehoben).
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Fig. 3.

Fig. 3 Lngsschnitt
aaa Anhaftungsoite

an die Uteni.swanilung
e Deckzellen

f llhle en Ento-

dermzellen (durch

Schraffirung hervor-

gehoben).

3. Der Process der Umkelivung- der Keimbltter.

In den Figuren 2 und 3 findet sich von der

zuknftigen Umkehruug der Keimbltter noch

keine Andeutung: das Entoderm ruht noch in

Scheibeuform auf dem Haufen Ektodermzellen.

Die Umkehrung der Keimbltter wird vielmehr

erst dadurch bewerkstelligt, dass der Haufen Ek-

todermzellen in Form eines Kegels gegen den

Innenraum f vordringt, ein Vorgang, durch wel-

chen die sich mehrenden Entoderm zellcn ver-

anlasst oder gentigt werden, bei ihrem Vor-

rcken eben dieser Kegelform zu folgen, d. h.

die Ektodermzellen zu umwachsen und damit

zum uern Keimblatt zu werden.

Dieser Process der Umkehruug der Keim-

bltter wird aber von einem hchst auffallenden

Vorgang eingeleitet.

Nachdem die Entodermzellen sich zur Kap-

penform ausgebreitet haben, beginnt an der, der

Kappe gegenberliegenden Seite des Ektoderms

eine lebhafte Zellenwucherung, welche endlich

zur Bilduug eines nach auen sich ffnenden

Napfes oder Sackes fhrt (die schraffirtcn Zellen

der Fig. 4, mit der uern Oeffnung g). Es war

unmglich, aus meinen Prparaten zu entnehmen,

ob dieses Gebilde, welches als Trger oder

Zapfen" (Hensen) zu bezeichnen ist, entweder

von den Zellen des Ektoderms oder aber von den

Deckzellen abstamme. Herr Professor Kupffer,
dem ich meine Zeichnungen und Prparate vor-

zulegen das Vergngen hatte, teilte mir mit, dass

bei der Feldmaus dieses Gebilde whrend seiner

Entstehung gar nicht in Kontakt stehe mit dem

Ektoderm, sondern als ein Produkt der Deck-

zellen anzusehen sei. Ich muss daher wol an-

nehmen, dass auch bei der Maus dieser Tr-

ger" aus wuchernden Deckzellen hervorgehe.

Sclmittserien von 9 Embryonen geben
mir Aufschluss ber die Gestaltvernderungen
des Trgers. Dersell)e besitzt anfangs nur

eine kleine grubenartige Vertiefung; unter Ver-

mehrung seiner Zellen senkt sich die Hhle immer

tiefer ein, erreicht im Maximum das Doppelte
der in Figur 4 gezeichneten Tiefe, bis endlich

Fig. 4.

Fig. 4 Lngsschnitt
e Deckzellen en Ento-

derm d die durch

Dehiscenz der Ekto-

dermzellen entstandene

Ektodermhhle g
Oetthung der von den

Trgerzellen umschlos-

senen Hhle die

Trgerzellen sind durch

Schraffirung hervor-

gehoben. Die Deck-
zellen sind grtenteils
schon mit der Uterus-

wand verbunden.
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die uere Ocflfnmig" sich schliet. Das restirende Lumen verschwindet,

bakl frher, bald spter, ebenfalls.

Der naheliegende Gedanke, dass es sich hier um eine Gastrula-

bildung' handele, wird schon durch die Tatsache ausgeschlossen, dass

der Trger sich gar nicht am Aufbau des Embryos beteiligt, Avenn-

gleich ein Teil desselben von der Entodermkappe berwuchert Avird,

ein Verhalten, das bis um die Mitte des Embryonallabens bewahrt

bleibt (Fig. 6 u. 9), l)is endlich der Trger aus dem Niveau der kugel-

frmigen Embryonalhlle wieder herausgedrngt wird.

4. Die Keimblase.

Whrend der geschilderten Umbildung des Trgers entstand im

Centrum des Haufens von Ektodermzellen durch Dehisccnz eine

Hhle, die Ektodermhhle (Fig. 4, d); die Embryonalanlage hat da-

mit die Form einer Keimblase angenommen, Avelche also 1) aus

dem innern einschichtigen Ektoderm, 2) aus dem uern einschich-

tigen Entoderm besteht. Beide Grimdbltter sind durch einen deut-

lichen Basalkontur (spter zeitweilig sogar durch einen Z^vischen-

raum) von einander getrennt (Fig. 6). Die Trgerzellen bleiben von

den anstoenden Ektodermzellen lngere Zeit hindurch sehr scharf

abgesetzt.

Bald vergrert sich die Keimblase nnter

Erweiternng ihres Lumens und streckt sich in

die Lnge. Das Ektoderm erscheint in seinem

obern Teil, der als Keimzone bezeichnet w-er-

den mng, doppelschichtig, in Wahrheit stellt

es jedoch ein einfaches Zellenlager dar, wie

man besonders aus Querschnitten ersieht : jede
oder fast jede Zelle berhrt die Grenzflchen,
reicht also durch die ganze Dicke des Ekto-

derms
;
nur die Kerne stehen nlternirend, so-

wol jetzt als auch noch spter (Fig. 9).

Die in Fig. 5 abgebildete Keimblase besa

zwei ringfrmige Einschnrungen ;
allein nur die

vordere, dem Buchstaben d zunchst gelegene
ist von Interesse, indem sie nmlich den Ort

markirt, w^o sich spter die seitlichen Amnion-

faltcn erheben (vergl. Fig. 8, am).

en

V e r g 1 e i c h u n g
Maus mit der

der Keimblase der
des Kiminchens.

Ich habe bisher angenommen, dass die

Deckzellen" der Umhllungshaut von den

Embryonalzellen gebildet werden, ohne die

Richtigkeit dieser Annahme bewiesen zu haben

Fig. 5.

Fig. 5 Lngsschnitt e Deck-
zellen en Entoderm
(1 Ektodermhhle z Ti'ger

(Zapfen) b Blutkrperchen
des lakunsen Blutraums
Die vereinzelten, an die Uni-

hiillnngsliant e in Form von

Suspensorien herantretenden

Deciihiazellen sind nicht mit-

gezeiehnet (vergl. Fig. 9, u)

Es wre aber auch
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denkbar, dass dieselbe durch iimwiicherndeDeciduazellen des Uterus ent-

stnde. Gegen diese letztere Ansicht spricht jedoch die nrsprng-liche

Gleichartig-keit der Deckzellen und formativen Zellen^ ferner die Fhig-
keit der Deckzellen das Uternsepithel (grtenteils) zu resorbiren und

zu verdrngen, und endlich die frappante Uebereinstimmung der Keim-

blase der Maus mit der des Kaninchens. Die Umhllungshaut der

Maus entspricht den Eauber'schen Deckzellen des Kaninchens; der

Haufe von formativen Zellen innerhalb dieser Zellenhlle bei der Maus
aber ist mit dem von Ed. van Beneden beim Kaninchen als gastro-

disque beschriebenen Gebilde zu vergleichen, aus welchem bei beiden

Tieren Ektoderm n n d Entodcrm hervorgehen ! Diese willkommene

Uebereinstinmiung wird vollstndig aufgehoben, wenn man annimmt,
dass die undillende Schicht von Deckzellen bei der Maus vom Uterus-

epithel herstamme.

Im Weiterverlauf der Entwicklung unterscheiden sich die Keim-

blasen der Maus und des Kaninchens sehr wesentlich. Beim Kanin-

chen breiten sich zunchst die Entoderm-, dann auch die Ektoderm-

zellen an der Innenseite der Deckzellenschicht aus und bilden so mit

der letztern eine dreischichtige Keimblase, welche von auen nach

innen 1) aus der Deckzcllenschicht, 2) dem Ektoderm, 3) dem Ento-

derm besteht. Anders bei der Maus
;
hier beginnt zwar auch die Ento-

dermkappe schon frhzeitig sich auszubreiten, sodass ihre Bnder sich

bereits auf die Innenseite der Deckzellenschicht umzuschlagen begin-

nen (Fig. 3, die schraffirten Zellen links), aber dieser Process wird

unterbrochen durch die Einwucherung des, die Ektodermblase vor

sich her treibenden Trgers, welche eben die oben besprochene Um-

kehrung der Keimbltter zur Folge hat.

Der Akt der Umkehrung der Keimbltter bei der Maus kann also

in ganz plausibler Weise als ein mechanischer Process aufgefasst werden,

welcher sich infolge Vordringens des Trgers abspielt. Die rtliche Ent-

Avicklung der Deckzellen zum Trger mag schlielieh auch auf eine

Veranlassung elementarster Art zurckgefhrt werden knnen; doch

fehlt zu solchem Versuche noch das Vergleichsmaterial.

Was die Umhllungshaut betrifft, so findet sich eine solche bis

zum Ende des Ftallabens vor, jedoch erleidet dieselbe inzwischen

eine eigentndiche Umwandlung. Anfangs besteht dieselbe lediglich

aus Deckzellen; whrend der Ausbreitung der Entodermkappe treten

aber vereinzelte Entodermzellen an die Innenflche dieses Deck-

zellenmantels heran, und reduciren die Deckzellen auf eine resistente

Membran, indcss die Entodermzellen selbst sich zu einem lckenhaf-

ten Dotter sack formiren. Leider habe ich bis jetzt nicht ermitteln

knnen, in welcher Ausdehnung die Deckzellen der Undillungshaut
bei dieser Gelegenheit ihre Zellennatur aufgeben und sich zur Sttz-

membran fr die Entodermzellen verflachen
;
ich glaul)e aber aus meinen

Prparaten entnehmen zu drfen, dass nur in der die Keimzoue ber-

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



Seleiika, Keimbltter und Gastrulaforin der Maus. 555

lagernden Partie der Umlilhingsliant die Deckzellen als solche

p er si stiren, die Entodernizellen dagegen fehlen. In der Figur

14 ist der Raum f noch nicht, wol aber in allen folgenden Figuren

als Dotterhhle zu bezeichnen.

6. Die Gastrulation und das Mesodcrni.

Der dem Trger gegenber lie-

gende Abschnitt derKeindjlase, den

ich als Keimzone bezeichnet habe,
da er allein am Aufbau des Em-

bryos sich beteiligt, eilt in seiner

Entwicklung den andern Teilen vor-

aus. Der Pol f entspricht ungefhr
der Nackengegend des zuknftigen

Embryos, aber erst relativ spt
kndigt sich die Richtung der Axe
desselben an in einer Ausbuch-
tung des Ektoderms, welche

anfangs die Form eines Blindsacks

hat, sich aber bald in eine ellip-

tische Grube und endlich in eine

Lngsrinne umformt (Fig. 6, h im

Lngsschnitt, Fig. 7, p im Quer-

schnitt). Gem den, ganz neue

Wege bahnenden Untersuchungen

Kupffer's ber die Entwicklung
der Reptilien und Vgel deute ich

diese Ausstlpung als Primitiv-
rinne bezw. als Allantois, und be-

zeichne den Process der Ausstl-

pung als Gastrulation. Der in-

nere Einschlagsrand reprsentirt
also den Gastrulamund.

Dass es sich hier um den glei-

chen Vorgang handelt, wie ihn

Kupffer bei Reptil und Vogel als

Gastrulation beschrieben hat, geht
zcllen der Spitze eines SichcUiorns. Diineben

j n^ ^ i.* i -i. i tut -j. schematische Darstelhma; der Mesoilerm-
aus der Gleichartigkeit der Weiter- ,i , , , %t ,.o V i.v.1

anlge, bei sclnvaclierer Vergronerung

entwicklung dieser Aussackung bei aih rrimitivrinue (Anantoish5hic) z

Reptil, Vogel und Maus hervor chwanzknospe.

wobei jedoch stets in Betracht zu ziehen ist, dass in der Keimblase
der Maus die Keiml)ltter die umgekehrte Lage haben wie bei

Reptil und Vogel, sodass, was hier als Ausstlpung auftritt, dort als

Einstlpung erscheint, und umgekehrt.

Fig. 6.

P'ig. 6 Lngsschnitt K Kopfende des

zuknftigen Embryos S Schwanzknospe
X Schwanzfalte li Frimitivrinne (Al-
hxntois) 11 Axenstrang m Mesoderm-
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en

Fig. 7.

Von dem ansgestiilptcii Ektoderm-

saek (Fig. 6, li; Fig. 1, p) nehmen

nmlich l)ei der Maus ihren Ur-

sprung :

a) median: die Axenplatte (Axen-

strang) mit ihrer hintern Verlnge-

rung, der Schwanzhnospe S,

bj seitlieh: die Hrner der Sichel"

(Fig. 1, 2,^'),

c) eine taschenartige Vertiefung,

welche als Rudiment des Canalis
Fig. 7 Querschnitt diircli die Keimblase

, . ^ i_ ^ i. i

in .lern Niveau der Primitivrinne. Die MCUrenteriCUS betrachtet werden

Umlilhmgshaiit ist weggelassen. Der Em- kann.
bryo ist etwas jiinger als der in Fig. 6 ab-

jj-^, erwhnte Aussackung, welche
gebildete p rrmutivnnnp (Allantois) i ri i

2Z' die Hrner der Sichel y Axeu- man dem Urdami" der Gastrula

Strang - en Region derjenigen Entoderm- der niedem Tiere gleichstellen kann,
Zellen, welche sich am Aufbau des Meso- .,,..., , i i^r

derms beteiligen.
ist also in bereinstimmender Weise

bei Reptil, Vogel und Maus, als

Bildungsheerd des Axenstrangs und der Sichelhrner, d. h. des Meso-

derms zu betrachten ! Exceptionell erscheint bei der Maus das Ver-

halten der Primitivrinne, indem dieselbe bis auf die erwhnte Tasche

wieder verstreicht.

Aber auch das Entoderm beteiligt sich am Aufbau des Mcso-

dcrms, nicht aber etwa in der Gegend der Primitivrinne, wo die

Entodermzellen whrend der geschilderten Vorgnge gar keine Ver-

nderung erleiden, sondern einzig und allein in der Nhe der sptem
Kopfregion (Fig. 9, o; Fig. 7, en). Hier geschieht eine lebhafte Ver-

melirung der Entodermzellen (wie aus der Hufigkeit der kaiyokine-

tischen Figuren hervorgeht), wobei die Tochterzellen sich bereinan-

der stellen: die nach innen schauenden Tochterzellen treten mit dem

berwuchernden Mesodermblatt zur Glockenform zusammen.

Wie bei den Keimblasen andrer Sugetiere, so endet auch bei

der Maus die Mesodermgiocke in den Richtung gegen den Trger hin

mit scharfem Rande (Fig. 8, y; Fig. 9); niemals erstreckt sich das

Mittelblatt auch bis zum Wurzelteil der Keimblase.

7. Das Amnion.

Frhzeitig beginnt die Anlage des Amnion. Zuerst entsteht die

Schwanzfalte, in Form einer von der Schwanzknospe hervorgetrie-

benen blasenartigen Einstlpung des Ektoderms (Fig. 6, x). Die Wan-

dung ist zAveischichtig und besteht aus dem (an der konvexen Seite ge-

legenen) Ektoderm und einem (an der konkaven Seite gelegenen) Be-

leg von Mesodermzellen, welche, wie meine Prparate sehr hbsch
erkennen lassen, durch Einwucherung vom Mittelblatt liieher gelang-

ten. Durch diese blasenfrmige Schwanzkappe wird die Ektoderm-
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hhle d in zwei Eume geteilt, wel-

che durch einen sichelfrnngen Ka-

nal (Fig. G, x) mit einander koni-

miiniciren. Etwas spter bilden sich

nun auch, ganz unabhngig von der

Schwanzfalte, die seitlichen Am-

nionfalten und zwar durch lokale

Spaltung des zweischichtigen Meso-

derms (Fig. 8, am), und indem diese

Seitenfalten mit der Schwanzfalte

in ottene Verbindung treten, Avird

die Kommunikation x (Fig. 6) zum

Kanal eingeengt (Fig. 9, t), welcher

als solcher bis um Mitte des Em-

bryonallebens persistirt, sich aber

dann schliet, unter langsamer

Rckbildung des Amnionstiels. Von

einer Kopffalte kann man eigent-

lich nicht reden, denn der Amnion-

nabel (Fig. 9, K) bleibt lange Zeit

hart am Kopfende des Embryos

liegen, selbst nachdem die von den

Seitenfalten des Amnion umschlos-

sene Mesodermspalten sich schon

lngst ringfrmig um denselben ge-

schlossen haben (Fig. 9, i, i'j; erst

allmhlich rckt der Amnionnabel

mehr gegen die Mitte des Am-

nions vor.

en-J:,

Fig. 8.

Fig. 8 Frontalschnitt durch die Mitte der

Keimblase
;

die Schwanzfalte ist nicht im

Schnitte getrofien e Unihllungshaut

(Dotterhaiit) nur an der Ursprungsstelle

angedeutet ex Ektoderm m Meso-

denu eu Entotlerm y unterer Grenz-

rand des Mesoderms am seitliche Am-
nionfalten x querdnrchschnittene Hals-

region des sptem Embryos (Axenstrang)
d Ektodermhhle z Trger (Zapfen)
nur die linke Seite der Figur ist ausgefhrt.

Alle diese Vorgnge, welche

nher zu schildern ich mir vorbe-

halten muss, weichen zwar in vielen Beziehungen von dem gewhn-
lichen Entwicklungstypus ab, erscheinen aber doch nur als notwen-

dige Konsequenzen der Umkehrung der Keimbltter. Und so liefert die

Entwicklungsgeschichte der Maus einen neuen glnzenden Beleg fr die

Lehre von der Vererbung einerseits, von der Anpassung andrerseits.

Als Folge der Anpassung darf man ohne Bedenken den Process der

Umkehrung der Keimbltter bezeichnen, mit all seinen Konsequenzen ;

vererbt hat sich dagegen die typische Weise der Mesodermaulage,

die Entstehungsart der Primitivrinne
,
des Amnions, des Dottersacks

etc. Gewahrt geblieben ist die Individualitt der Keimbltter, trotz

des strenden Eingriffs, welcher durch die Umkehrung der Keimblt-

ter bedingt ist
; gendert aber hat sich Form und Lagebeziehung
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Fig. 9 Sagittaler Liingsschnitt

durch (lieKeiniblase. Der Schnitt

ist nicht genaii durch die Mitte

gefhrt d AninionhiJhle

e Uuihiilhingshaut aus Deckzcl-

len und Entoderrazellen bestehend

i Ili'ihhing der Wasenfrmigen
Schwanzlalte; die den Kaum
d nach unten abgrenzende Dop-

Ijellamelle wird zum Amnion,
die nach unten Hegende zur se-

ri'>scn HHe. Die Tlijhhing i um-

fasst ringartig den Kanal t, koni-

municirt also mit der Hhlung
i' k Ort des Amnionnabels,
nahe dem Koplende des zuknf-

tigen Embryos niMesoderm

en Entoderm o diejenige Re-

gion des Entoderms, welche zur

Bildung dosMesoderms beitrgt

r Spalt in der sersen Hlle, der

konstant vorkommt und erst

viel spter wieder schwindet

S Schwanzknospe t die durch

die Schwanzfalte des Amnions ka-

nalartig eingeengte Ektoderm-

hhle (auf den benachbarten

Lngsschnitten ci-schienen die

Rume i und i' zusammenge-

flossen, die Kume d und t da-

gegen getrennt). tr Verein-

zelte der Umhllungshaut an-

haftende und als Suspensorien

fungirende Deciduazellen des

Uterus z Trger, hier nicht

Fig. 9. vollstndig gezeichnet.

einzelner Organe. Der alte vSatz bewhrt sicli also aucli liier: Or-

gane dauern^ Form und Funktion derselben wechseln.

Was also anfangs so rtselhaft erschien, erweist sich bei nherer

Betrachtung als ein neuer Beleg fr die Richtigkeit unserer entwicklungs-

geschichtlichen Theorien. Auffallend sind die Flle von der Um-
kehrung der Keimbltter fr uns nur deshalb, weil sie so

dastehen.

Es wird meine Aufgabe sein, in der ausfhrlichen Abhandlung
diese Verhltnisse nher zu beleuchten, zugleich auch die einschlgi-

gen Arbeiten Reichert's, Bischoff's, Nasse's, Rauber's, Klli-
ker's, Ed. van Beneden's, Kupffer's u. A., vor Allem aber die

Untersuchungen Hensen's ber die Entwicklung des Meerschwein-

chens, zu wrdigen und fr die eigenen Beobachtungen zu verwerten.

ganz isolirt

Entwicklungs-Weismann, Beitrge zur Kenntniss der ersten

Vorgnge im Insektenei.

Die Art und Weise der Keimbltterbildung im Insektenei bietet

so manche recht bedeutende Verschiedenheiten, weshalb vorzeitige
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