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That Resultate erhalten, die als experimentelle Beweise fr eine solche

gelten knnen. Das Symplasma der Epidermis besitzt die Fhigkeit,
Wundreize von Zelle zu Zelle, auf grere Entfernungen von der

Stelle aus, wo ihre urnuittelbare Einwirkung erfolgt, fortzuleiten."

Wie auch auf Fragen der Stofifmetamorphose und toffwanderung die

dargestellten Erscheinungen einwirken mssen ergibt sich von selbst.

Jedenfalls erftuen diese neuen Untersuchungen ber den Zusammen-

hang des Protoplasmas benachbarter Zellen der weitern Forschung
ein neues, hochinteressantes Feld."

. Fisch (Erlangen).

Victor Lemoine, Die Phylloxera der Eiclie.

Revue Scientifique 1884. Nr. 21.

Lsst sich aus dem eingehenderen Studium der Organisation der

Phylloxera die Intensitt der von ihr verursachten Verheerungen ver-

stehen, die Wirkung oder Nutzlosigkeit der zu ihrer Bekmpfung in

Anwendung gebrachten Mittel? Kann man anderseits noch auf die

Entdeckung neuer Mittel oder erfolgreichere Verwendung der schon

vorgeschlagenen hoffen? Das war der Gedankengang, der mich zu

einem speziellen Studium dieses verderblichen Insektes veranlasste,

welches grade durch seine Kleinheit am leichtesten gegen Angriffe

sich schtzt. Wie soll man einen Feind bekmpfen, der zu gewissen
Zeiten nur mit der grten Schwierigkeit erkannt werden kann, selbst

bei Anwendung ziemlich betrchtlicher Vergrerungen?
Da ich, zum Glck fr unsere Gegend (Marne), meine Untersu-

chungen nicht an der Fhylloxera des Weinstockes anstellen konnte, habe

ich die YAq\\q\\- Phylloxera dazu verwandt, die auf der Unterseite der

Bltter dieses Baumes in meiner Umgebung ziemlich hufig ist. Sie

unterscheidet sich, was uere Ausgestaltung und Lebensgewohnheiten

anbetrifft, wenig von ihrer gefrchteten Gattungsverwandten, wie

schon die vortrefflichen Mittheilungen Balbiani's gezeigt haben.

Anderseits scheint sie der Untersuchung weit weniger Schwierigkeiten
in den Weg zu legen als die Phylloxera des Weinstocks; wenigstens
habe ich verhltnismig leicht eine Anzahl anatomischer Einzelheiten

klar legen knnen, welche in den Arbeiten nicht erwhnt sind, die uns

jedoch in allem Uebrigen eine recht vollstndige Kenntnis des Feindes

unserer Weinberge gegeben haben. Diese Bemerkung lsst indess

das Studium der Geschlechtsorgane aus dem Spiel, auf welche sich

die schnen Untersuchungen Balbiani's beziehen, welche letzteren

wir bald aus seinem sehnlichst erwarteten Werke kennen lernen

werden.

Ich muss mich hier auf allgemeine Andeutungen in bezug auf

die aufzuklrenden Thatsacheu beschrnken.
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Wie die Wein- Phi/lloxcra kann auch die der Eiche im Verlaufe

ihrer Entwicklung fnf Zustnde oder aufeinanderfolgende Lebens-

abschnitte darbieten; dieselben sind je durch eine Hutung voneinan-

der geschieden, deren Notwendigkeit in der allmhlichen Grenzu-
nahme des Krpers des Insekts bedingt ist.

Der erste Lebensabschnitt beginnt mit dem Ausschlpfen aus dem

Ei. Das Insekt ist in diesem Zustande merkwrdig durch seine

Kleinheit; durch die drsenfrurigen Hckerchen, welche seiner Ober-

flche ein rauhes Aussehen geben, und durch seine Transparenz. Es

erreicht so kaum den fnften Teil der Lnge des fertigen, flgellosen

Tieres. Whrend dieses ersten Stadiums wchst das Insekt allmh-

lich heran, und man kann leicht das aus zwei Ganglienmassen ge-

bildete zentrale Nervensystem wahrnehmen, welches nach jedem der

seitlichen, aus je drei sogenannten Ocellen zusammengesetzten Augen
Nervenfden abgibt. Diese Augen sind bei der am Licht lebenden

Eichenlaus hher ausgebildet als bei der im dunkeln lebenden Reb-

laus, bei der sie bedeutend kleiner sind. Ebenso sendet das Gehirn

Nerven in die Antennen. Diese Organe, welche den Kopf berragen
und auf demselben frmliche mit Fhlhaaren versehene Hrner dar-

stellen, sind lnger und schlanker bei der Eichen- Phi/noxera, krzer
und massiver bei derjenigen des Weinstockes. Die Antennen zeigen

bei der einen wie bei der andern Form zwei Organe, welche aus einer

uhrglasfrmigen Membran gebildet sind, die von einem dickeren

Rande eingefasst ist. An dieselben setzt sich je ein dickes Nerven-

bndel an. Ist das vielleicht ein Gehrorgan? Diese Erklrung
scheint nicht unwahrscheinlich; denn es ist das besagte Gebilde bei

weitem entwickelter bei der Reblaus, die im finstern lebt und auf

ihr Gehr viel mehr angewiesen ist, als bei der am Licht lebenden

Eichenlaus.

Der untere Teil des Nervensystems besteht aus einer bauchstn-

digen Blasse, von der nach den verschiedenen Krperteilen auslau-

fende Nerven sich abzweigen.
Mit einiger Vorsicht kann man auch die verschiedenen Muskeln

der Eichen -P%//o.i;6:ra untersuchen. Sie sind stark und zahlreich und

haben berreichlich Kraft, um die einzelnen Glieder gegen einander

zu biegen und infolge dessen auf die Gegenstnde der Umgebung
einen Druck auszuben. Daraus folgt, dass die Phi/lloxera zur Vor-

wrtsbewegung einen festen Sttzpunkt ntig hat, wie die Oberflche

der Weinstockwurzeln oder ein fester Boden ihn bietet; und vielleicht

kann man sich so auch erklren, Aveshalb sie sich nicht in einem aus

beweglichen Elementen bestehenden Medium ausbreitet, wie z. B. in

sandigem Terrain.

Bevor die Eichen- Fh//lloxera an den Blttern sich festsetzt,

schwellen ihre Klauen an und krmmen sich. Das unterste Fuglied

endigt bekanntlich bei beiden Arten mit einem starken hohlen Haar,
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welches eine Art kleine Kngel trgt und beim Andrcken ohne Zweifel

zur Befestigung dient. Diese Kugel ist bei der Eichenlaus, die sich

an der untern Blattflclic festhalten muss, am grten.

Die Verdauungsorgane geben uns durch ihren Bau Aufschluss

ber die gelegentlich so rapid verlaufenden Verheerungen, welche

das Insekt veranlasst. Gleich die Mundffnung ist mit drei starken

Spitzen besetzt, die die Rolle eines Bohrorgans spielen. Bei der Reb-

laus, welche die Wurzelrinde zu durchbohren hat, sind dieselben bei

weitem strker und fester, als bei der Phylloxera der Eiche, deren

Angriffe sich nur gegen die Blattepidermis richten.

Nach Belieben knnen sich diese bohrenden Nadeln in eine Art

von Trichter zurckziehen, den sie so in ein Saugorgan umwandeln.

Der ganze, zugleich bohrende und saugende Apparat ist besonders

krftig, dank seiner Gre und der Untersttzung, die er im Ver-

dauungstraktus im engern Sinne findet. Der letztere besteht aus

einem Schlauch, der kaum die Lnge des Krpers berschreitet und

nacheinander mehrere Aussackungen trgt. Eine erste bedeckt un-

mittelbar das Saugorgan und man kann direkt die Bewegungen seiner

Wnde verfolgen. Die folgende fungiert als Magen; sie ist verhlt-

nismig schwach sichtbar. Dann kommt der Darm mit seinen kon-

tinuirlichen Bewegungen, die man mit denen des Herzens vergleichen

kann. Diese so schnellen und vielseitigen Bewegungen scheinen im

Inhalt des Darms einen frmlichen Kreislauf unterhalten zu mssen,
woraus erklrlich wird, wie ein so kleines Tierchen, wie die Reblaus

ist, so enorme Mengen von Saft absorbieren kann. Die Verdauung
der Nahrungsmittel wird anderseits in eigentmlicher Weise durch die

Wirkung von groen Speicheldrsen beschleunigt, welche nahe beim

Kopf liegen, und durch zahlreiche andere Drsen, welche auf der

Oberflche des Darmes kleine Warzen bilden.

Die Atmungsorgane der Phylloxera haben fr uns eine ganz be-

sondere Bedeutung, da auf dieselben die Bekmpfungsmittel Rck-
sicht zu nehmen haben; die einen, wie z. B. das Unterwassersetzen,

mssen sie mechanisch zu grnde richten, die anderen ttende Gase

in dieselben einzufhren suchen.

Sie bestehen aus einer Reihe von verzweigten Rhren, den Tra-

cheen. Diese Tracheen und ihre Verzweigungen knnen bis an die

Oberflche der Organe, in denen sie sich verteilen, verfolgt werden.

Nach auen ffnen sie sich durch kleine Oeffnungen, sogenannte Stig-

mata, die allerdings bei Phylloxera weniger zahlreich sind als bei

anderen Insekten. Es sind vier kleine Paare am Abdomen und

zwei groe am Thorax. Die letzteren und wichtigeren liegen zwischen

und an der Abgangsstelle der Gliedmaen, wobei ihnen durch die

Luftblase, die sich dort erhlt, ein ganz besonderer Schutz gewhrt
wird. Es ist deshalb die Phylloxera vorzglich gegen das Ersticken
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gesichert, wie sie sich denn auch lngere oder krzere Zeit unter

Wasser lebend erhlt.

Whrend so der Respirationsapparat ein sehr vollkommener zu

nennen ist, sind die Zirkulationsorgane sehr einfach, sie bestehen aus

einem sehr laugen und schlanken dorsalen Gef.
Das Innere des Krpers ist namentlich in jugendlichen Stadien

reich an Fettkrpern, Avelche dem Insekt zur Not lngere Zeit ohne

Nahrung von auen her zu leben erlaubt. Grade sie erschweren das

Studium auf das uerste, und sie mssen daher durch besondere Be-

handlung entfernt werden.

Auerdem besitzt die Eichenlaus noch rtliche, drsige Kr-

perchen, die wahrscheinlich mit der Lebensweise in Zusammenhang
stehen. Die Geschlechtsorgane befinden sich noch in rudimentrem

Zustande.

Hat sodann die Phylloxera diesen ersten Lebensabschnitt durch-

laufen, so erfhrt sie eine Hutung, deren Beobachtung sehr interes-

sant ist. Sie schlpft frmlich aus ihrer ersten Haut heraus, die sich

von vorn nach hinten spaltet und am Krper entlang nach dessen

hinterem Ende gleitet, um sich hier als kleine, unregelmig gefaltete

Masse anzusammeln, in der noch die Hlle der Fe zu erkennen ist.

Die junge Phi/lloxera -Haiit ist zuerst unendlich dnn, und unbestritten

ist das Insekt in der Jugend so der tdlichen Einwirkung von Giften

am leichtesten zugnglich. Aber bald verdickt sich die Haut, na-

mentlich bei der Reblaus.

Reblaus und Eichenlaus durchleben diese zweite Entwicklungs-
stufe unter kontinuierlicher Weiterentwicklung ihrer verschiedenen

Organe, vorzglich der Geschlechtsorgane und der roten Drsen, die

ich schon erwhnt habe. Die Chitinverdickungen der Haut springen

dagegen nicht mehr so sehr vor.

Nach einer zweiten Hutung kann sodann das Insekt zum Mutter-

tier werden. Die Unterscheidungsmerkmale beider Arten haben sich

mehr und mehr ausgeprgt, die Haftapparate und Antennen der

Eichenlaus haben sich andauernd vergrert, Avhrend dagegen die

entsprechenden Teile der Reblaus immer reduzierter geworden sind, be-

sonders die Antennen unterscheiden sich durch ihre Krze sehr von denen

der andern Form. Die Geschlechtsorgane sind jetzt auf der Hhe
ihrer Entwicklung angelangt; sie bestehen aus Reihen von schlauch-

frmigen Ovarien, deren Zahl um so betrchtlicher zu sein scheint,

je weniger die Jahreszeit vorgerckt ist. In diesen Schluchen ent-

wickeln sich die Eier, die in der Reihenfolge, wie sie zur Reife

kommen, durch eine breite Tubenflfnung nach auen gelangen. An
dieser Oeffnung treffen noch drei accessorische Organe zusammen;
das eine von ihnen ist unpaarig und median gelegen und ist gleich-

sam nur erinnerungs- oder wiederholungshalber da: es ist das eine

sogenannte Kopulationstasche, welche sich bei dem Weibchen wieder-
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findet, um hier die befruchtende Flssigkeit aufzunehmen. Nun aber

erzeugt, wie bekannt, das Muttertier entwicklungsfhige Eier ohne

Zutliun des andern Geschlechts. Auf jeder Seite der Mndung
ffnen sich ferner sogenannte Talgdrsen, welche aus dem engen

Halsteil und einem erweiterten Innenraum bestehen. Diese Drsen
scheinen bedeutenden Anteil an der Bildung der dicken Hllen zu

haben, welche den Inhalt des Eies so energisch beschtzen. Ein-

gehendere Beobachtung der Eichenlaus hat mich erkennen lassen,

dass in diese Talgdrsen lange Kanle einmnden, die von einer

kleinen sphrischen Masse ])erlagert sind.

Ich will hier nicht auf die uerst sorglose Art und Weise ein-

gehen, mit der das Muttertier seine Eier regellos um sich ablegt.

Die in dieser Periode abgelegten Eier sind so zahlreich und folgen

mit solcher Schnelligkeit aufeinander, dass die Zerstrung, einer An-

zahl derselben so zu sagen ohne Einfluss auf die allgemeine Ent-

wicklung und Vermehrung der Phylloxera 'KoXowiqh bleiben muss:

dies ist jedoch nicht mehr der Fall bei denjenigen Eiern, aus denen

geschlechtliche Individuen hervortreten sollen; deren Anzahl ist immer

ziemlich beschrnkt. Das bis dahin so sorglose Muttertier wird jetzt

ganz besonders vorsichtig beim Ablegen dieser wichtigeren Produkte

und whlt dazu fast immer mehr oder weniger geschtzte Winkel

aus. Das ungeflgelte Muttertier kann je nach der Jahreszeit ge-

whnliche Eier erzeugen, aus denen ihm gleiche Individuen hervor-

gehen, oder solche, die mnnlichen oder weiblichen Insekten den

Ursprung geben. Die mnnlichen Eier lassen sich leicht an ihrer

geringeren Gre und der rtlich- braunen Frbung erkennen, die

weibliciien dagegen an ihrem greren Umfang und ihrer mehr blassen,

brunlichen Farbe. Es sei gleich hier bemerkt, dass die mnnlichen

und weiblichen Individuen, welche aus den von flgellosen Mttern

gelegten Eiern hervorgehen, sich weniger in Gre und Gestalt von

dem gewhnlichen PkjUoxera-Tj\mB unterscheiden, als diejenigen

geschlechtlichen Individuen, die aus von geflgelten Mttern gelegten

Eiern stammen.

Es ist das eine Thatsache, welche mir noch nicht beachtet zu

sein scheint, ebenso wie verschiedene Einzelheiten in der Organisation

des Weibchens, bei dem mehrere Ovarialschluche sich entwickeln, und

wie das relative Volumen des Verdauungstractus, welcher, obgleich

einer obern Oeffnung immer ermangelnd, hufig eine untere zeigt.

Seine Wandung ist brigens durch die Untersuchung der sie zusam-

mensetzenden Elemente, seines Inhalts, sowie seiner Kontraktionen

auf das evidenteste nachgewiesen. Bei der eblaus hat man noch

nicht Gelegenheit gehabt die Existenz von dicischen, von flgellosen

Tieren gelegten Eiern zu konstatieren.

Doch zurck zu der Entwicklung der gewhnlichen Eier. Ich

habe dieselbe so zu sagen Schritt fr Schritt verfolgen knnen, na-
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nientlicli bei Sinken der Temperatur, wo die Entwicklungsvorgnge

eine fr die Beobachtung uerst gnstige Verlangsamung erfahren;

aber ich muss mir hier gengen lassen, auf die Art und Weise des

Schutzes einzugehen, den die sich entwickelnde Phylloxera erfhrt.

Beim gewhnlichen Insektenei bildet sich unmittelbar unter der Ei-

schale und auf der Oberflche des Eiinhaltes in einer Meristemschicht,

die Blastoderm genannt wird, jene zarte Linie aus, die bei weiterer

Entwicklung zur Larve wird. Bei der Phylloxera dagegen bildet der

Blastodermsack gradezu eine Schutzhlle, die so sehr nur als solche

fungiert, dass sie sich zu bestimmter Zeit dunkel frbt, ohne Zweifel

um den Embryo, der sich in ihrer Mitte entwickelt, gegen die schd-

liche Einwirkung der Lichtstrahlen zu beschirmen. Wie sinnreiche

Schutzmittel haben sich also hier herausgebildet, um unsern Feind

whrend der empfindlichsten Periode seiner Entwicklung zu schtzen !

Wir finden zu uerst am Ei eine Schale aus mehrfachen Schichten

gebildet und von zahlreichen feinen Poren durchbohrt, um der Luft

den Zugang zu ermglichen; ein uerer, krniger Uebcrzug verhin-

dert aber ebenso den Eintritt von Wasser und gestattet infolge dessen

die Entwicklung des Eies mitten in diesem Medium. Darauf folgt

das fr Licht undurchdringliche Blastoderm, endlich eine dritte

Schicht, die aus Nhrmaterial gebildet wird, und erst mitten in dieser

entwickelt sich der Embryo in Gestalt eines um sich selbst gewun-
denen Bndchens. Dieser Faden wchst und verzehrt dabei all-

mhlich die ihn umgebende Nahrung, die verschiedenen Organe treten

allmhlich eins nach dem andern auf, bis endlich das junge Tier die

schtzende Blastodermhlle berhrt; das Ausschlpfen steht nun be-

vor. Aber wie kann die junge Phylloxera diese dicke Schale, die sie

so lange beschtzt hat, durchbrechen? Am obern Ende des Blasto-

dermsackes hat sich eine Art von braungefrbtem Kamm herausge-

bildet, der zum ersten mal bei der Reblaus von Cornu beschrieben

ist. Er fungiert frmlich wie eine kleine Sge, deren Zhne all-

mhlich die uere Eischale einschneiden und zerstren, so dass sie

sich von oben nach unten spaltet und ihre Hlften ausbreitet, wie

unsere Fruchtkerne
;

Q Phylloxera braucht jetzt nur noch den Blasto-

dermsack zu durchbrechen, dessen Widerstandsfhigkeit eine ziemlich

geringe ist. Sie verlsst so das Ei und kann sich auch gleich be-

wegen. Sie versenkt bald ihren Pssel in das Blatt, auf dem sie

sich entwickelt hat, und beginnt die Reihe der drei Lebensstadien,

die wir bis jetzt beschrieben haben.

Viele Tiere gelangen nicht ber das dritte dieser Stadien hinaus,

dasjenige also des flgellosen Muttertieres; andere unterliegen einer

dritten Hutung, die durch die rotbraune Farbe angezeigt wird, und

gehen in das sogenannte Nymphenstadinm ber. Whrend desselben

erleidet die Eichenlaus eine Pieihe von Vernderungen, deren haupt-

schlichste in der Vergrerung der Klauen und Antennen bestehen
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und in dem beiderseitigen Auftreten von je zwei rckenstiindigcn

Hckern, aus denen sich allm<hlich die Rudimente der Flgel her-

vorbilden. Bald streift die Nymphe ihre Hlle ab und zeigt dann

die neuen Bewegungs- und Tastorgane, welche die geflgelte Form
charakterisieren.

Wir sind so bei dem fnften Stadium angelangt, bei dem aus-

gebildeten Insekt, dem geflgelten Muttertier. Die zuerst gefalteten

und stummeifrmig zusammengeschrumpften Flgel dehnen und breiten

sich allmhlich aus und bilden so beiderseits ziemlich mchtige
Decken. Aber wie schlank und schmchtig ist der Krper des Tieres

selbst, so zart, dass man beim ersten Erblicken von geflgelten Fhi/Uo-

j?e/-rt- Individuen unwillkrlich erstaunt. Die kleinsten Mcken und

Fliegen, die abends bei uns herumschwrmen, erscheinen wie Riesen

gegenber diesen winzigen Feinden, die schon einem so groen Teil

unserer Weinberge Verderben gebracht haben. Die vier Flgel, die

brigens schon hufig genug beschrieben sind, sind im Verhltnis

zum Krper, den sie tragen sollen, so enorm entwickelt, dass, wenn

mau die wirkliche Flugweite der Phylloxera bei vollkommen ruhigem
Wetter kennt, man sofort versteht, wie die geringste Luftbewegung
sie ergreifen und weit forttragen muss, ebenso wie die leichten

Pflanzensamen. Aber diese Samen keimen passiv da, wo sie nieder-

fallen, whrend die Phylloxera, um die Eier, die ihre Rasse fort-

pflanzen sollen, an einem sichern Ort abzulegen, die sinnreichsten

Manipulationen vornimmt, dank den ausgezeichneten lokomotorischen

und Tastorganen, mit denen sie ausgerstet ist.

Das flgellose Muttertier, welches bei beiden Formen der Phyllo-

xera ungemein regungslos sich verhlt, trgt auf beiden Seiten nur

je einen aus drei Ocellen oder kleinen Augen gebildeten Fleck. Die

geflgelte Form zeigt dagegen vor jedem dieser Flecke ein groes

kugelfrmiges Auge, aus hunderten von Ocellen gebildet, welches

ihm den Ueberblick ber ein groes Gesichtsfeld mglich macht und

noch verstrkt wird durch die einfachen, vorn am Kopfe liegenden

Augen. Jenes uhrglasfrmige Organ an den Antennen, welches wir

als Gehrorgan bezeichnen zu knnen glaubten, hat seine Oberflche

bedeutend vergrert, whrend ein zweites gleiches Organ weiter

unten entstanden ist. Die beraus verlngerten Antennen knnen mit

ihren Tasthaareu einen verhltnismig groen Raum bestreichen.

Die Fe, welche gleichfalls eine besonders krftige Ausbildung er-

fahren haben, sind wohl geeignet einen festen Halt auf der Ober-

flche des Krpers zu gewhren, auf denen das geflgelte Insekt sich

aufhlt. Dagegen hat der Verdauungstractus nur noch eine sekun-

dre Rolle zu erfllen; auch ist er blasser und weniger beweglich

geworden, wie denn ebenfalls das Bohr- und Saugorgan in ihren

Dimensionen bedeutend zurckgegangen sind.

Wir wollen einen Augenblick bei dem wunderbaren Instinkt stehen
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bleiben, mit dem das geflgelte Muttertier seine Eier in den verbor-

gensten Winkeln zu verbergen sucht. Um die Geschicklichkeit dar-

zuthun, mit welcher das Insekt alle Umstnde benutzt, die es im

Augenblick der Eiablage verbergen knnen, wird es gengen, fol-

gende Thatsaehe anzufhren. Ich hatte ein mit Schimmel bedecktes

Blatt vor mir, auf dem sich geflgelte Tiere befinden mussten.

Bei Anwendung der Lupe war nichts zu erkennen, und es bedurfte

schon einer strkern Vergrerung, um unter diesem natrlichen

Schleier zwei eierlegende Insekten wahrzunehmen.

Die Eichenlaus kann zwar ihre Eier auf den Blttern am Baume
selbst ablegen, aber in den nieisten Fllen scheint sie den Baum zu

verlassen, unzweifelhaft um sich unter den niedrigen Gewchsen in

der Umgebung zu verbergen. Die dicischen, von einem geflgelten
Muttertier gelegten Eier sind in jeder Hinsicht den von ungeflgelten
stammenden zu vergleichen.

Die relative Durchsichtigkeit der weiblichen Eier ist fr das

Studium der Entwicklungsgeschichte beraus gnstig, und wenn ich

nicht frchtete, die mir gesteckten Grenzen zu berschreiten, wrde
ich auf diese komplizierten Vorgnge nher eingehen. Uebrigens sind

die Embryonen der dicischen Ph/lloxera-Eiei' ebenso vollstndig gegen

schdliche, von auen kommende Einwirkungen geschtzt, wie die

schon beschriebenen. Die Art und Weise des Ausschlpfens unter-

scheidet sich ein wenig von der gewhnlichen Form, infolge Fehlens

des resistenten gezhnten Kammes, den wir dort erwhnt haben ; man
findet statt dessen nur eine Keihe bleicher und wenig konsistenter

Zellen. Die Eihllen blttern sich frmlich ab, langsam und nach-

einander, und im Augenblick, avo das junge Insekt sie verlsst, bilden

sie ein kleines Sckchen, das allmhlich am hintern Leibesende zu-

sammensinkt.

Das Ausschlpfen erinnert in diesem Fall sehr an die Erscheinung
der Hutung. Die geschleclitlichen mnnlichen und weiblichen Indi-

viduen, die aus von geflgelten Tieren gelegten Eiern stammen, unter-

scheiden sich wesentlich durch ihre Kleinheit und abgerundete Ge-

stalt von dem normalen Typus. Ich habe Schritt fr Schritt die Ent-

wicklung des Nervensystems und der Geschlechtsorgane verfolgen

knnen. Die letzteren reduzieren sich beim Weibchen auf eine ein-

fache Tube, in welcher ein einziges Ei sehr schnell zur Reife kommt:

es ist das also ein sicherer Gegensatz zu denjenigen Weibchen, die

von ungeflgelten Mttern stammen und bei denen die Entwicklung
mehrerer Eibehlter und das weniger schnelle Reifen des einzigen so-

genannten Wiutereies von mir beobachtet ist.

Das Mnnchen unterscheidet sich ebenfalls in den beiden Fllen.

Ich habe die successive Entwicklung seiner Innern Organe verfolgen

knnen, ebenso auch eines eigentmlichen Apparates, der sich nach

auen vorstlpen kann, und der bisher nicht beachtet worden ist.
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Aber der Funkt; in dem sich die geschleclitliclieu Individuen, je nach

dem sie von flgellosen oder geflg-elten Tieren erzeugt sind, unter-

scheiden, ist die Deduktion der Verdauungsorgane.
Bei den ersteren haben wir gesehen, dass der Darmtraktus noch

ziendich ansehnlich war, wenn auch ohne jede obere Oeffnung. Bei

den letzteren aber reduziert er sich auf einen einfachen spindelfrmi-

gen, brunlichen Schlauch, ber dessen Natur man nicht ohne wei-

teres ein Urteil abgeben wrde, wenn nicht die erwhnte Mittelform

als Wegweiser diente. Uebrigens fllt ja auch die Funktion des

Verdauungskanals bei der geschlechtlichen Form vollkommen weg,
deren Zweck es einzig und allein ist auf geschlechtlichem Wege Eier

zu erzeugen, die mit einer ganz besoudern Lebensthtigkeit begabt
sind. Diese Lebenskraft" geht von ihnen auf den daraus hervor-

gehenden Embryo ber und auf die von ihm abstammenden Genera-

tionen.

Diese so unerwartete Eigentmlichkeit der geschlechtlichen Tiere

scheint mir seine Erklrung in den ueren atmosphrischen Verhlt-

nissen zu finden. Zur Zeit, wo das flgellose und vor allem das ge-

flgelte Muttertier seine Eier ablegt, sinkt die uere Temi)eratur
und oft tritt schon eine empfindliche Klte ein. (Ich habe im Sep-
tember und Oktober 1883 das Ablegen und die Entwicklung der

dicischen Eier beobachtet). Unter diesen Bedingungen wrden die

gewhnlichen Eier anderer Insekten in ihrer Entwicklung einhalten,

bis zur Rckkehr gnstigerer Temperaturverhltnisse. Bei dem Ei

der PhyUoxera macht sich ein entgegengesetztes Verhalten geltend.

Der Lauf der organischen Entwicklung ist gleichsam berreizt; da

sie sich aber nicht mehr auf den ganzen Embryo ausdehnen kann,

lokalisiert sie sich, sozusagen, auf einen Teil der Geschlechtsorgane,

die so ein vorzeitiges Wachstum erfahren.

Die geschlechtliche PhyUoxera, sowohl das Mnnchen wie das

Weibchen, kann demnach einem vorzeitig ausgeschlpften Insekten-

embryo verglichen werden, und dieser Zustand der Nichtreife ist es,

welchen uns seine Ernhrungsorgane darzubieten scheinen, und wel-

cher so sehr mit der vlligen, man mchte sagen bermigen Aus-

bildung der Geschlechtsorgane kontrastiert.

Es ist gewissermaen ein befremdendes Schauspiel, das diese

Umnderung der gewhnlichen Verhltnisse bietet; bei Eintritt der

Klte eine vorzeitige Entwicklung an Stelle eines Stillstandes!

Ich kann hier nicht auf alle von mir festgestellten Einzelheiten im

Bau der geschlechtlichen Tiere eingehen, weder des Mnnchens, wo
ich die sehr eigentmliche Entwicklung der Spermatozoiden verfolgt,

noch des Weibchens, bei denen ich die verschiedenen Reifezustnde

des Eies untersucht habe. Dieses Ei wird bald in gradezu erstaun-

licher Weise ausgestoen; denn es ist ja bekannt, dass das Volumen

des Wintereies nicht viel kleiner als das des weiblichen Tieres selbst ist.
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Auch die einzelnen Phasen des Sexuahiktes selbst, der von all-

gemein physiologischem Gesichtspunkt aus sehr interessant ist, lasse

ich hier unbercksichtigt. Balbiani hat schon festgestellt, dass

derselbe nicht auf den Blttern, deren Abfall Ijevorsteht, vor sich

geht, sondern auf den Zweigen selbst, in der Nhe der Knos])en, die

im nchsten Frhling zur Entwicklung gelangen. enigeiulJ bleibt

das Mnnchen auf dem Zweig, wo es bald zu grnde geht, whrend
das Weibchen sich unter eine Deckschuppe flchtet um hier ein Ei

zu legen. Dies ist das Wintere!, welches eine ganz besondere Resi-

stenzfhigkeit seiner Wand besitzt und gleichzeitig mit einer Art von

Befestigungsstiel versehen ist. Dieser Stiel, den ich vorzglich vor

der Eierablage untersuchte, ist sehr interessant durch den Kanal,

welcher ihn seiner ganzen Lnge nach durchluft und das Innere des

Eies mit der Auenwelt in Verbindung bringt. In diesem Kanal habe

ich Spermatozoiden angetroffen, die allmhlich in das Innere der

Keimscheibe einzudringen schienen. War dies Eindringen ein normales

oder ein zuflliges? Balbiani hat die Gegenwart von Spermato-
zoiden in einem Loch oder einer Mikropyle festgestellt. Wie dem
auch sei, spter schien mir die Hhlung des Stieles ausgefllt zu

werden, gleichzeitig wie der Stiel selbst anfing sich zu drehen. Am
Ende seiner Entwicklung glaube ich am untern Ende des Winter-

eies eine kuglige Masse beobachtet zu haben, die ganz der von Bal-

biani beim Blattlausei beschriebenen glich.

Balbiani hat ebenfalls der Akademie der Wissenschaften das

Resultat seiner Untersuchungen ber die Ausstoung des Wintereies

und ber das Auftreten der ersten Frhlingsgeneration mitgeteilt,

welche, obgleich sie sich sehr dem normalen Typus nhert, doch noch

einige der Eigentmlichkeiten der geschlechtlichen Individuen bewahrt

haben drfte, von denen sie erzeugt ist.

Man wei auch durch die Arbeiten dieses gelehrten Forschers,

dass das Winterei der Phylloxera vastatrix an ganz bestimmten Stellen

jedoch zwischen den Unebenheiten und Rissen der Oberflche des

Weinstocks abgelegt wird. Es ist nicht meine Aufgabe hier auf die

daraus folgenden praktischen Maregeln einzugehen oder spezieller

die immense Bedeutung zu betonen, welche die Zerstrung aller Win-

tereier haben wrde.
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