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Vergleicliende Grundversuclie ber die Wirkung und die

Aufnalimestellen cliemisclier Reize bei den Tieren.

Von Prof. Veit Graber in Czernowitz.

I. Einleitung.
Unbf^stritten ist ein Hauptmerkmal der Wesenheit und des Le-

bens tierischer Krper dies, dass sie durch bestimmte Auenvorgnge
erregt und bei einer gewissen Strke der durch die gegebenen Reize

erweckten Lust- oder Unlustzustnde zur Ausfhrung von Annherungs-
bezw. von Abwehr- oder Fluchtbewegungen veranlasst werden. Wenn
dem aber so ist, dann ist auch klar, dass es eine der ersten Auf-

gaben der Zoologie sein muss, bei Mitgliedern der verschiedenen

Tiergruppen zu erforschen und festzustellen, einmal auf welche Reize

sich ihre Perzeptions- und Reaktionsfhigkeit berhaupt erstreckt,

und dann auf wie vielerlei Arten und an welchen Stellen
ein bestimmter Reiz den Tierkrper zu influenzieren vermag.

Wie ich schon wiederholt am eindringlichsten in einem

Aufsatz in der Zeitschrift Humboldt^) hervorhob, hat man aber

grade in der letzten Zeit ber der vorwiegenden Verfolgung ver-

gleichend morphologischer Fragen das erwhnte Ziel fast ganz aus

dem Auge verloren. Dies war denn auch der Beweggrund, der mich

veranlasste, soweit es meine Mittel und die anderen Bestrebungen

gestatteten, den Schwerpunkt meiner Studien vorlufig nach jener

Richtung zu verlegen, und man wolle es mir nicht als Unbescheiden-

1) 188? Mrzheft S. 99102 Ueber das Gehr der Insekten.
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heit auslegen, wenn ich, um die Tendenz und den Zusammenhang
dieser experimentellen Studien zu erlutern, ehe ich mich dem in

der Ueberschrift bezeichneten Gegenstande zuwende, auch noch ganz
kurz auf meine frheren Arbeiten zurckkomme.

Im Anschluss an vergleichend -anatomische Fragen hatte ich zu-

nchst mit der genauem Prfung des Gehrs der Insekten begonnen.
Diese Experimente ^) ergaben vor allem die bedeutungsvolle That-

sache, dass gewisse Formen, wie z. B. Periplaneta, auch noch nach

Entfernung des Kopfteiles auf Schallreize reagieren, dass also bei

diesen Tieren die Perzeptionsfhigkeit fr akustische Schwingungen
nicht an bestimmt abgegrenzte Oberflchen -Teile oder -Organe ge-

bunden, sondern mehr oder weniger der ganzen sensitiven Krper-
peripherie eigentmlich ist.

Dies Ergebnis machte es mir wahrscheinlich, dass sich die Haut-

empfindlichkeit gewisser durch ein relativ zartes und berhaupt fr
Reize leicht permeables Integument ausgezeichneter Tiere auch noch

auf andere als akustische Reize ausdehne.

Um diese offenbar auch phylogenetisch hochwichtige Frage weiter

zu verfolgen, unternahm ich zunchst meine nun ber fast alle Klassen

ausgedehnten vergleichenden Versuche ber den Helligkeits- und Far-

bensinn der Tiere berhaupt und der geblendeten und augenlosen
insbesondere. In diesen inzwischen wohl allgemein bekannt gewor-
denen Arbeiten 2) wird unter anderem zum erstenmal auf grund einer

breiten Thatsachenbasis ein wenigstens annhernd mathematisch ge-

nauer Ausdruck fr die Strke der durch verschieden helle und ver-

schiedenfarbige Lichter erzeugten motorischen Reaktionen aufgestellt,

und werden nebstdem gewisse fast mythologische Vorurteile ber die

Wechselbeziehung zwischen dem Farbengeschmack und der Eigen-

frbung der Tiere, wie ich hoffe, fr immer aus der Wissenschaft

verbannt.

Eine ganz besondere Wichtigkeit drfte aber rcksichtlich der

oben angedeuteten Frage den von mir festgestellten Thatsachen an

geblendeten Tieren beizulegen sein. Unter den Wirbeltieren konsta-

tierte ich beim Triton, dass er auch noch nach Ausschaltung der

spezifischen Lichtempfindungswerkzeuge auf Helligkeits- und Farben-

unterschiede reagiert, und unter den Wirbellosen wurde die gleiche

berraschende Erscheinung bei Periplaneta, also bei jenem Tiere

nachgewiesen, das im dekapitierten Zustand noch mig starke Schalle

1) Die chorclotonalen Sinnesorgane und das Gehr der Insekten Archiv

f. mikroskop. Anatomie XX. u. XXI. Bd.

2) Fundameutalversuche ber die Helligkeits
- und Farbenempfiudlichkeit

augenloser und geblendeter Tiere. .Sitzungsber d. kais. Ak. in Wien, 1883;

Grundlinien zur Erforschung des Helligkeits- und Farbensinns der Tiere. Frag,

Tempsky '884; lieber die Helligkeits- und Farbeuempfindlichkeit einiger Meer-

tiere. Sitzungsber. d. kais. Ak. in Wien, 1885.
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perzipiert. Das Auge dieser Tiere ist somit iubezug auf das Objekt

des Empfindeus nicht alleiniges oder exklusives Lichtwahr-

nehraungs- oder doch Aufnahmeorgan, sondern es ist dies

nur ein gedachter Leistung in besonders hohem Grade angepasster

Teil einer allgemeinem LichtperzeptionsflchC; welche

sich mehr oder weniger ber die ganze Haut erstreckt.

II. Wirkung von Riechreizen im allgemeinen und auf

bestimmte Organe.

Es kann wohl nicht wundernehmen, dass mich die vorerwhnten

Erfolge bestimmten meine Studien auch auf andere Reizgattungen

auszudehnen, und zwar stellte ich mir zunchst die Aufgabe, die

reaktive Wirkung und die Aufnahmestellen von Riechreizen bei mg-
lichst vielen Tieren zu erforschen. Mit dieser Arbeit beschftige ich

mich nun schon ber zwei Jahre, und das Thatsachen- Material, das

sich whrend dieser Zeit anhufte, ist bereits ein uerst umfang-
reiches. In folgendem will ich es versuchen, einige der wichtigsten

Ergebnisse, soweit dieselben eine wesentliche Bereicherung unserer

bisherigen Erfahrung enthalten, in Krze mitzuteilen.

Voran stelle ich zunchst eine Thatsache, die fr die richtige

Erkenntnis der Perzeption von Luft - Riechstoffen unter Wasser von

Wichtigkeit ist. Bei Lynmaea, Paludlna, PUmorbis und anderen

Wasserschnecken gelang es mir zu konstatieren, dass sie auf diverse

ihnen ber dem Wasserspiegel (an einem dnnen Glasstbchen ^)

mglichst nahe gebrachte Riechmaterien wie z. B. Oleum Rosae,

Thymi, Birnther, Assa foet. etc. durch Zurckziehung ihres Weichkr-

pers im Mittel schon nach
'^j^

bis 5 Sekunden reagieren und zum teil

auch dann, wenn zwischen dem Riechbaren und dem Per-

zeption sorg an eine Wasser schiebt von 1 2 mm sich be-

findet. Desgleichen werden die Fhler von Laudsclmecken (z. B.

Helix-kxiQw) bei Annherung von Rosenl im frisch benetzten Zu-

stand fast ebenso schnell (meist binnen ^Is^lz Sekunde) und ebenso

stark wie im normalen oder trocknen Zustande eingezogen. Hierher

gehren auch die zahlreichen Versuche mit den Blutegeln (Anlastoma),

die durch gewisse strkere Riechstoffe, wie z. B. Thymian-, Ros-

marin- und Cajeputl, unmittelbar nach dem Heraustreten aus dem

1) Die auch fr die spteren Versuche angewendeten Riechstoff-Trger sind

4 mm dick und am Ende (auf einer Strecke von i cm) ein wenig zugespitzt.

Sie werden nur mit der Spitze in die Riechflssigkeit getaucht und vor der

Applizierung abgestreift. Um bei einer und derselben Riechfliissigkeit die zur

Einwirkung gelangende Quantitt konstant zu erhalten, nahm ich gelegentlich

auch Kapillarrhrchen zu Hilfe. Letztere drfen aber i. a. nur fr einen
Riechstoff verwendet werden, da ihre grndliche Reinigung vor dem Gebrauch

mit einem andern i. a. zu umstndlich wre.

25*
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Wasser und zuweilen schon unterhalb desselben so regelmig und
rasch abgestoen werden, dass das Vorhalten einer der erwhnten

Flssigkeiten ein fast unfehlbares Mittel ist, sie wieder in ihr Medium
zurckzuscheuchen.

Als eine zweite das Verhalten gegen Riechstoffe im allgemeinen
betreffende wichtige Erscheinung betrachte ich die, dass bei den ge-

prften Wirbeltieren die applizierten Eiechreize im Durchschnitt viel

spter unzweideutige Fhichtbewegungen hervorrufen, als bei den wir-

bellosen. In nachstehender Tabelle bezeichnen 1, 2 etc. die (mitt-

lere!) Zeit, ausgedrckt in Sekunden, binnen welcher ein bestimmter

Riechstoff unter sonst gleichen Verhltnis^sen (der Menge, Entfernung
von der Reizstelle etc.) eine unzweifelhafte Reaktion (Bewegung des

ganzen Tieres oder Bewegung des gereizten Teiles) hervorruft.

Lacerta ').Regenwurm *),
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Die betreffende Methode ist im wesentlichen dieselbe
^

mit der ich

seinerzeit fast alle meine Lichtwirkungsexperimente durchfhrte; und

beruht darauf, dass man zwei oder mehrere miteinander kommuni-
zierende Rume mit verschiedeneu Riechstoffen fllt und dann nach

Verlauf einer gewissen Zeit die Zahl der Individuen einer Tierart be-

stimmt, die von ihrer Anfangsposition (in der Mitte der diversen

Riechrume) aus nach den einzelnen verschieden riechenden Kammern

bergewandert sind.

Fr die meisten dieser Experimente, die sich fast ausschlielich

auf Insekten bezogen, wendete ich aus den bei meinen Lichtversuchen

angegebenen Grnden das Zwei -Kammer -Prinzip au und bediente

mich dabei nach lngeren Vorversuchen folgender Einrichtung. Es

ist ein Kstchen aus blankem Zinkblech, 60 cm lang und 4 cm breit

und hoch. Oben wird es mit zwei 40 cm langen Streifen aus dickem

Glas geschlossen, die in Nuten laufen und in der Mitte aneinander

gestoen werden. Dieser Verschluss gewhrt unter anderem den Vor-

teil, dass man die Tiere bequem zwischen den auseinander gezo-

genen Glasschiebern in die Mitte des Gefes geben und zugleich

auch, indem man beide Streifen in der gleichen Richtung verschiebt,

die Endrume des Gefes behufs verschiedener Manipulationen be-

quem zugnglich machen kann. Aus mehrfachen Grnden wurden

aber die Riechstoffe nicht an den uersten Enden des im ganzen
einem gedeckten Gange hnlichen Aufenthaltsraumes der Tiere un-

tergebracht, sondern in je einem ganz mobilen auf einer Seite offenen

kleinen Glas- oder Blechgef, das mit der offenen Seite voran in

einen kleinen Zubau des Gefes hineinpasst, welches letztere an der

dem Geruchsstoff'- Trger zugewendeten Wand mit zahlreichen feinen

Oeffnungen versehen ist, durch welche der Riechstoff und eventuell

reine Luft zustrmen kann.

Diese Vorrichtung ermglicht auch eine leichte Vertauschung
der beiden Riechquellen, der aber selbstverstndlich jedesmal eine

Geruchlosmachung des ganzen Gefes vorausgehen muss. Letztere

bewerkstelligt man entweder (bei schwcheren Gerchen) durch mehr-

maliges Ausscheuern mit einem Tuch (wobei die Versuchstiere, wenn
man sie alle in eins der beiden Enden bringt, im Gef bleiben

knnen), oder aber noch grndlicher durch Erhitzung des geffneten
Gefes ber einer Flamme. Ich verwendete immer, um Zeit zu er-

sparen, mehrere solcher Kstchen,

Um eine Art Skala fr die reaktive Wirkung der verschiedenen

Riechstoffe zu erhalten, teilte ich ferner jede Hlfte des Gefes in

drei Unterabteilungen, die ich von der Mitte aus nach rechts und

links mit 1, 2, 3 bezeichne.

Aus der immensen Zahl der betreffenden Versuche teile ich nur

einige wenige mit. Zunchst ein Paar bezglich der Waldameise

{Formica rufa).
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1. Versuch. Ich gab in das eine Ende des Gefes 5 Blten
von PJiiladelplim coronarim, das andere Ende blieb ohne Riechstoff

und erhielt durch die erwhnte Gitterwand reine Luft von auen.
Ph. coronar/'us ohne

3 2 1 1 2 3

Nach 5 Min. 23 22 5

45 5

Von den 50 in die Mitte des Versuchsganges gebrachten Tieren

hatten sich also 45 gegen die Riechquelle, und 5 von dieser weg-
gewendet.

Versuch.
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die betreffenden Retiktionen keineswegs immer mit dem Atemgefhl
bezw. mit dem Respirationsapparat zusammenhngen.

Ich komme nun zu den ausgedehnten und mannigfaltigen Ver-

suchen, welche die bedeutsame Frage betreffen, inwieweit erstens die

Wahrnehmung von Riechstoffen lediglich nur an die spezifischen Ge-

ruchsorgane gebunden sei, und ob und inwiefern es bei den Wirbel-

losen solche lokalisierte Aufnahmsorgane berhaupt gibt.

Die betreffenden Ergebnisse waren mit Rcksicht auf das, was
man bisher ber diese Frage wusste und dies ist wenig genug!
mehrerenteils hchst berraschende, und es ist nicht zu viel behauptet,

wenn ich sage, dass neben den von mir eruierten Thatsachenreihen

die landlufigen Anschauungen, Vorurteile und Meinungen, mgen sie

auch noch so tief eingewurzelt sein, nicht lnger mehr bestehen knnen.
An dieser Stelle kann ich indess nur einige wenige Hauptergebnisse
mitteilen und muss betreffs der brigen auf die in Vorbereitung be-

griffene ausfhrliche Arbeit verweisen.

Ich beginne mit dem Verhalten der Insekten, das, wie sich zeigen

wird, in mehrfacher Beziehung ein besonders interessantes ist. Wh-
rend Ende der vierziger Jahre unter anderen noch von Ed. Perris^)
in einer der besten Schriften, die wir ber den Sitz des Geruchs-

vermgens der Insekten besitzen, aufgrund gewisser freilich wenig
exakter Experimente zugegeben wird, dass (S. 160) bei diesen Tieren

auer den Fhlern bis zu einem gewissen Grade auch die in vieler

Beziehung hnlich gebauten Anhnge der Mittel- und Hinterkiefer,

also die sogenannten Taster oder Palpen^), als Geruchsorgane dienen,

eine ganz strenge Lokalisierung des Aufnahmeapparates also nicht

angenommen wurde, werden in der neuern Zeit fast ganz allgemein
nur die Fhler allein als spezifische Riechwerkzeuge betrachtet, und

dies selbst von solchen Forschern, die, wie Huser^) zugeben, dass

die betreffenden Experimente, welche das angebliche Nichtperzipieren-
knnen von Gerchen ohne Fhler darthun sollten, nicht alle beweis-

krftig" sind. Wie misslich es aber ist, wie dies wieder Haus er

gethan, aus der Natur der antennalen Nervenenden und Integument-

einsenkungen einen Schluss auf die Funktion zu ziehen, erhellt schon

daraus, dass, wie die Nachuntersuchungen von Krpelin*),

1) Siege de l'odorat dans les ArticulSs, Ann. d. scienc. nat. 3. ser. Zool.

Tom. 14, 1850, p. 149-178.

'j) Die Nervenenden der Palpen sind vielfach ganz anderer Art als die der

Fhler. In einer nchstens erscheinenden Arbeit werde ich zeigen, dass u a.

die Palpen-Nervenenden von Gryllotalpa schmale vielkernige Schluche sind,

aus denen eine iu die Cut.-Anhnge eintretende feine Chorda hervorgeht.

3) Physiol. u. anat. Untersuchungen ber das Geruchsorgan der Insek-

ten. Zeitschr. f. wissensch. Zool., 1880.

4) Ueber die Geruchsorgane der Gliedertiere. Hamburg 1883.



V. Graber, Wirkung und Aufnahmestellen chemischer Reize bei Tieren. 393

Btschli^), Sazepin^) und Aug. ForeP) zeigen, die betreffende

anatomische Darstellung eine in mehreren Punkten ganz unrichtige

war. Die Folge wird auch lehren, dass die lediglich auf Dn-
hoffs*) Experimente an der Biene basierten Angriffe von Schie-

menz^) gegen meine wiederholte Zurckweisung der herrschenden

Anschauugen ber die Geruchs-Aufnahmestellen der Insekten im all-

gemeinen durchaus ungerechtfertigt sind.

Auf meine Experimente bergehend erwhne ich zunchst einen

zuerst von Lubbock^) angestellten und von mir wiederholten Ver-

such, um zu zeigen, wie leicht und arg man sich bei der Auslegung

gewisser Eeaktionen tuschen kann. L. hing, um den Geruchsinn der

Ameisen zu prfen ber der Mitte eines lngern (durch Aufstellung

in Wasser z. B ) isolierten Kartonstreifens einen mit diversen Riech-

stoffen imprgnierten Pinsel auf, unter dem hindurch die Ameisen

ihren Weg zu nehmen hatten. Das Resultat war mitLubbock's

eignen Worten folgendes:

Whrend manche Ameisen (unter dem Riechkrper) vorbeigingen,

ohne sich darum (d. i. um den von oben kommenden Geruch) zu

kmmern, blieben andere stille stehen, wenn sie in die Nhe des

Pinsels kamen, und kehrten, offenbar, weil sie den Geruch wahr-

nahmen, um. Bald jedoch kamen sie wieder und liefen am Pinsel

vorbei. Nachdem sie dies zwei- oder dreimal gethan hatten, nahmen

sie in der Regel weiter keine Notiz von dem Geruch". Da L. noch

hinzufgt, dass keiner, der das Benehmen der Ameisen unter diesen

Umstnden beobachten wrde, den geringsten Zweifel an ihrem

Geruchsvermgen haben knnte, whlte ich auch diese Methode, um
zu erforschen, wie sich etwa der Fhler beraubte Ameisen verhalten

wrden. Ich war nicht wenig berrascht zu finden, dass auch diese

(es handelt sich um Formica rufa) vor dem Riechobjekt umkehrten.

Um ganz sicher zu gehen, versuchte ich's aber noch mit dem gleichen

Arrangement aber mitWeglassung des Riechstoffes, und siehe

da! sie kehrten auch jetzt noch um! Bei genauerer Beobachtung
der von einer Ameise vom Anfang an auf dem Papiersteg zurck-

gelegten Strecke stellte sich auch bald heraus, dass es sich bei dem

gewissen Umkehren lediglich um ein versuchsweises Abschreiten oder

1) lieber die nervsen Eudorgane an den Fhlern der Chilognathen etc.

Dieses Blatt, IV. Bd., Nr. 4.

2) Ueber den histol. Bau und die Verteilung der nervsen Endorgane auf

den Fhlern der Myriopoden. Leipzig, Voss. li-!84.

3) Etudes Mirmecologiques en 1884. Bull. soc. Vaud. sc. nat
, XX, 91.

4) Eichstdter Bienenzeitung, Jahrg. 1854, S. 231 und 1855, S 44.

5) Ueber das Herkommen des Futtersaftes und die Speicheldrsen der

Bienen. Zeitsch. f. wiss. Zool., 38. Bd., 188:^.

6) Ameisen, Bienen und Wespen. Internat. - wiss. Bibl., 57. Bd., 1883,

S. 197 ff.
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das Genus Formica unten den nur mit den Antennen riechenden In-

sekten auffhrt.

Ganz analog war das im Riechkstchen erhaltene Resultat bei

einer jener Fliegen {Lucilia Caesar L.), die durch den Geruch von

faulem Fleisch angezogen werden.

Faules Fleisch (R) ohne (0)

Lucilia. 3 2 1 12 3

1. mit Fhlern 4
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nach je 20 Minuten

Apho
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Anschauung, nach welcher die den Geruch vermittelnden Aufnahms-

org-ane der Insekten, analog- wie bei den Wirbeltieren mit dem Re-

spirationssystem bezw. mit den als Stigmen bekannten Eingngen
zu diesem verknpft sein sollten. Zu dem Behufe nherte ich das

iechstbchen abwechselnd dem vordem (vor der Spitze der grade
nach vorn gestreckten Fhler gelegenen) und dem hintern Ende des

Krpers. Tritt die Reaktion bei der Vorderstellung strker bezw.

rascher ein als bei der Hinterstellung, so knnen die Tracheeneingnge
unmglich die Hauptgeruchsorgane sein, denn am Kopf sind bekannt-

lich gar keine Stigmen und letztere liegen berhaupt meist alle hin-

ter der Mitte der frher bezeichneten Vorder -Hiuterdistanz.

Vorerst nun einige Ergebnisse bezglich eines feinriechenden Aas-

kfers nmlich der Silpha thoracica.

Die Zahlen geben an, nach wie viel Sekunden eine Ortsbewegung
bewirkt wurde.

Ro..mn I

V 1 1 1 V2 1 1 V2 1 V2 . 1*
itosenoi )ii262522123...62

Es ist evident, dass dies Insekt gegen den applizierten Geruch

vorn bezw. an den Fhlern empfindlicher als hinten ist.

Dasselbe Objekt erwies sich, wie nachstehende Versuchsreihen

darthun, noch in anderer Beziehung hchst lehrreich.

P . .., mit Fhlern
(

1 V2 1 1 V2 1 V2 1 Vs 1 1Rosmarinol , <'^^ '

ohne 136221432323
Vorstehende Zahlen (Reaktionsgeschwindigkeiten in Sek.) zeigen,

dass hier die Fhler (bei der Wahrnehmung von Rosmariul) die em-

pfindlichsten Teile sind.

mit Fhlern (1 2112111122
'^

ohne 60^)60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Letzteres Verhalten im Vergleich mit dem frhern fhrt zu einer

uerst interessanten Konsequenz. Es beweist nmlich, dass der
eine Geruchsstoff (Assa foet.), der nichts weniger als ein sehr

feiner ist, nur durch das Medium der Fhler perzipiert Be-

wegungen auslst, whrend der andere (Rosmarinol), hn-
liches auch ohne Vermittlung dieser angeblich spezifi-
schen Geruchsorgane bewirkt.

Ergebnisse von fundamentaler Bedeutung erhielt ich dann bei der

genauen Prfung der relativen Geruchs -Perzeptions- Potenz zwischen

den Fhlern und Palpen. Es seien zunchst einige der betreffenden

Thatsachenreihen bei der Werre {Gryllotcdpa) angefhrt.

Annherung Zahl der Sekunden, nach denen Bewe-

Gryllotnlpa. an die: gung des betr. Krperanhanges eintritt:

I
Fhlerspitze 5, 5, 3, 6, 3, 12, 5, 5, 4, 4

Rosenl
|
Palpen 1, ^j^, V2? 1? 2, 1, 1, 1, 1, 1

( Afterfhler 60'), 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60.

1) Keine Reaktion binnen 60 Sekunden.
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Darnach sind die Palpen entschieden weit empfindlicher als die

Fhler, und es rechtfertigt sich somit zum teil (!) die 7Aierst von Lyon et,

und u. a. von B o n n s d o r f ) und Marcel de Serres^) ausgesprochene

Ansicht, dass erstere die eigentlichen Geruchsorganc seien. Dass aber

die reaktive Bewegung aer Palpen nicht etwa durch die (im allge-

meinen ohnehin spter eintretende Empfindung) der Fhler bedingt ist,

beweist nachstehender Versuch mit der Fhler beraubten Individuen^).

Gryllotalpa Bloe Bewegung
ohne Fhler. der Palpen.

Ol. melissae 1, 2, 1, 1, \, 2, 1, 1

Methylalkohol 9, 3, \, 6, 6, 12

Aethylther '/?, V2, V2, 1; '/2, 'U

Birnther V3, V3. V2. 1; V2; V2

Bewegung des ganzen

Krpers.
6, 1, d, 10, 7, 8, 7, 12, 12, 3

3, 60, 60, 1, 60, 60, 23, 31

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

1, 3, 10, 5, 8, 2, 5, 18, 8, 60, 2.

Dagegen sind sich unter anderem beim Hirschkfer Fhler und

Palpen bezglich der Geruchsperzeption ziemlich gleichwertig.

Lucanus.

Ol.

Sekunden, nach denen Reaktion eintritt bei Annhe-

rung an die:

Rosae

Crotonis

Anisi

Aurant.

Thymi
Thereb.

Butters.

verdnnt

Fhler.

1*), 1, 1, 1, V2, 1, 1

1, 1, 3, 1, 10, 12, 1

hl l2> hl} 1

V2, h 1; 1

10! 1, 11, ^1,, 1

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

60 5), 60, 60, 60, 60

Palpen.
11'/' '111
10, 1, 4, 1, 11, 5

1, 1, 1, 1, 1, 1

V2, 1, 1; 1; 1, 1

/2; /2? I2' '2? /2

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1

4, 5, 3, 4, 5.

/2)
1

Nur beim Terpentinl und noch weit auffallender bei der stark

verdnnten Buttersure ist die Wirkung auf die Palpen, wie man

sieht, eine weit energischere als auf die Fhler, und diese Thatsache

im Verein mit anderen macht es sehr wahrscheinlich, dass es ein

absolut empfindlichstes Geruchsorgan bei gewissen Insekten

berhaupt nicht gibt, indem die einen Organe (Fhler) fr
diesen, die anderen (Palpen etc.) fr jenen Geruchsstoff
am reizbarsten sind.

1) De fabrica et usu palporum in Insectis.

2) Annales du Museum, t XVIII, p 426.

3) Die jngst erschienene wiclitige Arbeit Plateau's Experience sur le

role des palpes chez les Arthropodes Maxilies (Bull, de la Soc. Zool. de

France, t. X, 1885) konnte hier leider nicht mehr bercksichtigt werden.

4) Die gewhnlichgedruckten Zahlen bedeuten hier und spter die Zahl der

Sekunden, nach denen blo Bewegung der betr. Gliedmaen, die fettgedruckten

jene, nach denen zugleich Ortsbewegung des ganzen Tieres erfolgte.

5) Keine Reaktion binnen 20 Sekunden.
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