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licliem Dimorphismus verbundenen Dicie bei den Ficeen ist von be-

sonderem Interesse fr die Biologie, indem sie eine neue Besttigung*
der modernen Blumenlehre liefert. Die schnen und wichtigen Ent-

deckungen des Grafen zu Solms-Laubach sind nmlich, kurz bevor

sie wirklich gemacht wurden, aufgrund der neuen von H. Mller u. a.

ausgebildeten Blumenlehre theoretisch abgeleitet und vorausgesagt
worden von dem genialen Biologen Fritz Mller. Wie einst Le
Verrier den Neptun vorausberechnete, bevor er wirklich entdeckt

wurde, so hat letzterer die berraschenden hchst eigenartigen bio-

logischen Verhltnisse theoretisch aufgefunden, die dann Graf zu

Solms-Laubach in der Natur wirklich vorfand.

F. Ludwig (Greiz).

Zur Entwicklung-sgeschichte von Vermelus.

Von Prof. W. Salensky in Odessa.

Die Eier von Vermetus werden bekanntlich in besonderen Sck-
chen abgelegt, die an der Innern Seite der Schale befestigt sind.

Gewhnlich trifft man bei einem und demselben Individuum Eier in

den verschiedensten Entwicklungsstadien, die aber wegen ihrer Un-

durchsichtigkeit fr die Beobachtung im frischen Zustande ganz un-

brauchbar sind; jedoch lassen sich dieselben gut konservieren und,

bei der Beachtung gewisser Vorsichtsmaregeln, in Schnitte zerlegen.

Da der Dotter der gehrteten Eier sehr brchig bleibt, die Zellen des

Ektoderms aber ungemein dnn sind, so bedeckt man am besten die

Schuittoberflche mit einer dnnen Schicht Kollodium, bevor man den

Schnitt macht.

In den jiigsten, noch ungefurchten Eiern, kann man schon von

auen einen kleinen protoplasmatisclien und grern deutoplasmati-

schen Teil unterscheiden. Die Ausscheidung der Richtungsblscheu
wurde von mir nicht beobachtet. Die ersten Furchungsstadien sind

denjenigen anderer Mollusken sehr hnlich : auf die Zwei-Teilung folgt

die Drei- und Vier -Teilung des Dotters, nach welcher am Bildungs-

pole des Eies in bekannter Weise bezw. durch die Abschnrung der

protoplasmatischeu Teile der Makromeren die 4 Mikromeren entstehen.

Die Mikromeren zweiter, dritter und vierter Generationen schnren

sich ebenfalls von Makromeren ab. Es geschieht wahrscheinlich

berhaupt keine Teilung der Mikromeren, bevor nicht die Zahl der-

selben auf 16 gestiegen ist.

Nach der Sechzehn -Teilung der Mikromeren fngt die Epibolie

an. Die Mikromeren platten sich ab, breiten sich auf der Oberflche

des Eies bedeutend aus und fangen an, die Oberflche der Makro-

meren zu umwachsen. Die Zahl der an der Epibolie sich beteiligen-

den Mikromeren ist ziemlich unbedeutend; deswegen glaube ich, dass
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die Vermehrung derselben, nachdem ihre Zahl auf 16 oder 32 gestie-

gen ist; sehr langsam vor sich geht. Nachdem ungefhr ^j^ des Eies

durch Mikromeren umwachsen ist, plattet sich das Ei in seiner dorso-

ventralen Axe ab und krmmt sich nach der ventralen Seite, so dass

daselbst eine kleine, von Makromeren begrenzte Vertiefung entsteht,

Vielehe man vorlufig als Archenteron bezeichnen kann, obgleich die

sie begrenzenden Makromeren nicht ein definitives, sondern ein pri-

mres Entoderm darstellen. In der Mitte der ventralen Flche des

Eies, genau im Zentrum desselben, findet sich ein runder Blastoporus,
welcher spter immer weiter nach dem hintern Ende des scheiben-

frmigen Eies rckt und eine ovale Gestalt annimmt. Die Rck-
wrtsbewegung des Blastoporus fllt mit dena Beginn der Makro-

merenteilung zusammen, welche letztere zunchst auf dem hintern

Elende auftritt. Die kleinen durch Teilung entstehenden Makromeren
bilden die Anlage des sekundren bezw. definitiven Entoderms, wh-
rend die groen brigbleibenden zum grten Teil als Nahrungsdotter
funktionieren.

Das Entoderm erscJieint in Form eines kleinen aus polygonalen,

protoplasmareichen Zellen bestehenden Haufens, welcher ziemlich

rasch wchst, die Gastrulahhle erfllt und endlich die deutoplasma-
tische Masse des primitiven Entoderms (Makromeren) verdrngt.

Ursprnglich ragt dieser Entodermhaufen aus dem Blastoporus her-

vor, spter, wenn die Blastoporrnder sich zur Bildung des Oeso-

phagus nach innen hineinbiegen, stlpt er sich nach innen hinein.

Der Blastoporus schliet sich bei Vermetus nicht, sondern geht
unmittelbar in die Mundfifnung ber!

Das Mesoderm tritt viel spter als das Entoderm auf. Es ent-

steht am Rande des Blastoporus aus Ektodermzellen und besteht

ursprnglich nur aus einer Zellenlage, bald wird es aber mehr-

schichtig.

Zur Zeit der Mesodermbildung erscheinen die ersten Anlagen des

Fues und des Velums. Die Anlage des Fues ist durch eine axiale

Reihe Wimperzellen angedeutet, die hinter dem Blastoporus nach

hinten sich erstreckt und somit den axialen Teil des sptem Fues
bezeichnet. Zu beiden Seiten dieser Wimperleiste sind die Ektoderm-
zellen etwas grer als in den brigen Stellen des Krpers.

Eine hnliche Wiraperleiste findet man auch am Kopfteile des

Embryos, wo dieselbe zwischen den beiden Segeln liegt und auch in

den sptesten Stadien sich erkennen lsst.

Die Segel treten in Form von zwei aus groen Wimperzellen
bestehenden bogenfrmigen Leisten auf, die sich nach hinten krm-
men, niemals aber einen geschlossenen Ring bilden.

Inbezug auf die Entwicklung der Organe will ich folgendes
berichten.

Die Kopf- und Fuganglien bilden sich unabhngig von ein-
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ander, und zwar tritt die Anlage der Kopfganglien viel frher als

die der Faganglien auf.

Die Kopfganglien erscheinen zuerst in Form von zwei vor dem

Velum liegenden ektodermalen Platten und sind von einander durch

die erwhnte vordere Wimperleiste getrennt. Nachdem dieselbe

etwas verdickt, stlpen sie sich in Form von kleinen flachen Grbchen
nach innen hinein. Diese Einstlpungen dienen gleichzeitig als An-

lagen fr das Nervensystem sowie fr die Augen ;
die letzteren stellen

nichts anderes als Verdickungen der hinteren resp. ueren Ecken

der Nerveneinstlpung dar und bleiben mit den letzteren whrend der

ganzen Entwicklung verbunden. Die Augenanlagen werden hohl, auf

ihrer Innenseite tritt ein schwarzes Pigment und in ihrer Hhle eine

Linse auf. Sie bleiben in Form von zwei kugelrunden Blasen im

Innern des Kopfes genau unter dem Ektoderm liegen und sind wh-
rend der ganzen Entwicklung mit den Kopfganglien aufs innigste

verbunden. Was die Kopfganglien selbst anbetrifft, so bilden sie in

den mittleren Stadien zwei ziemlich groe blinde Rhren mit engem

Lumen, welches mittels einer schalenfrmig erweiterten Oeffnung nach

auen mndet. Sie richten sich schrg zum Oesophagus, wachsen an

ihren blinden Enden in zwei Fortstze, welche sich gegenseitig treffen

und mit einander verwachsen. Bevor die Verwachsung stattfindet,

verschwinden die Hhlen der Gehirnrhren
;
im Innern der letzteren

bildet sich eine Punktsubstanz, whrend die zelligen Elemente die

ueren Teile der Ganglien einnehmen. Die Abtrennung der Gang-
lien erfolgt erst in den sptesten Entwicklungsstadien.

Die Entwicklung der Gehrblschen und ihre Beziehung zur

Entwicklung der Fuganglien sind von denjenigen der Augen etwas

verschieden. Die Gehrblschen erscheinen schon zur Zeit, wo von

Fuganglien noch keine Spur vorhanden ist. Sie treten an beiden

Rndern des Fues als kleine und flache Grbchen des Ektoderms

auf, verwandeln sich aber durch Schlieung ihrer Anlage in Blasen

und schnren sich vom Ektoderm ab.

Die Fuganglien bilden sich ebenfalls aus Ektoderm und

zwar in folgender Weise. Zu beiden Seiten der Wimperleiste des

Fues findet man gleich nach der Bildung der Gehrblschen zwei

Ektodermverdickungen, die durch ihre hheren zylindrischen Zellen

von dem brigen Teile des Fuektoderms sich unterscheiden. Da
dieselben eine Art Platten bilden, so werde ich sie als Nervenplatten
bezeichnen. Das Wachstum der Nervenplatten geht in den ersten

Stadien ziemlich langsam vor sich: man erkennt kaum eine wahr-

nehmbare Vernderung in ihrer histologischen Struktur bis zu dem

Stadium, wo die Segel schon bedeutend gewachsen sind. Es tritt

dann eine Vermehrung der Zellen der Nervenplatten ein; die letzteren

werden an ihren Rndern zwei- und spter mehrschichtig, ragen

etwas in die Hhle des Fues hervor und sind aus polygonalen Zellen
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zu.^ammengesetzt. Die Bildung der Fiiganglien mnss sehr rascli vor

sich gehen, indem bei den Embryonen, welche uerlich sich wenig
von einander unterscheiden, schon groe Abweichungen in der Ge-

stalt und in dem histologischen Bau der Ganglien bemerkbar sind.

Nachdem die Wucherung der Nervenplattenrnder weit vorgeschritten

ist, geschieht die Abtrennung derselben vom Ektoderm. Die Gang-

lien, welche zwei kleine Zellenhaufen darstellen, liegen hinter den

Gehrblschen und werden bald nach ihrer Scheidung vom Ektoderm

durch Mesoderm umwachsen.

Die Schlundkommissur entsteht in Form von zwei lateralen Fort-

stzen der Gehirnganglien, welche nach unten gegen die Fuganglien
wachsen und endlich mit den letzteren sich verbinden.

Die Hauptmomeute in der Entwicklung des Nervensystems von

Vermetus bieten interessante Beweise der Homologie zwischen den

verschiedenen Teilen des Nervensystems der Mollusken mit denjenigen
der Anneliden dar. Sie geben namentlich das Recht zu behaupten,
dass die Kopfganglien der Mollusken denjenigen der Anneliden, und

die Fuganglien der ersteren der Bauchganglieukette der letzteren

homolog sind.

Der Fu von Vermetus ist der Sitz von ansehnlichen Drsen, die

erst gegen Ende der Entwicklung ihre vollstndige Ausbildung er-

reichen. Es sind nmlich zwei groe Drsen, welche man in den

spteren Stadien bei den Embryonen von Vermetus wahrnimmt. Eine

davon, die hintere, wurde schon von Lacaze Duthiers bei dem er-

wachsenen Vermetus genau beschrieben. Sie stellt eine sackfrmige

Vertiefung des Ektoderms dar und nimmt den ganzen hintern Teil

des Fues ein. Die erste Anlage dieser Drse trifft man schon in

den jngsten Entwicklungsstadien und zwar in Form einer kleinen

Ektodermvertiefung, deren Zellen durch schleimiges Protoplasma von

den brigen Zellen sich auszeichnen. Die andere Drse tritt am vor-

dem Rande des Fues auf. Sie erscheint erst in den spteren Ent-

wicklungsstadien und unterscheidet sich von der oben erwhnten da-

durch, dass sie aus einem kompakten Zellenhaufen besteht und mittels

eines ziemlich langen zylindrischen Ausfhrungsgangs nach auen
mndet. Ob diese letztere Drse ebenfalls das ganze Leben hindurch

persistiert, konnte ich nicht ermitteln.

Das Mesoderm, welches bei seiner Entstehung nur eine Zel-

lenschicht aufwies, wird spter mehrschichtig und spaltet sich im

Fue in ein somatisches und ein splanchnisches Blatt, zwischen denen

eine gerumige Leibeshhle sich befindet. Hinter dem Fue bleibt ein

Teil des Mesoderms ungespalten; derselbe bietet die Anlage des Mus-

culus collumelaris dar. Als eine Fortsetzung des letzterwhnten Teils

des Mesoderms muss man die Anlage des Pericardiums betrachten,

welche auf der rechten Seite des Embryos ziemlich frh erscheint.

Dieselbe tritt zuerst in Form einer dnnen Mesodermschicht auf, die
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sich bald in zwei einschichtige Zellenlagen spaltet. Die zwischen den

beiden Lagen sich befindende Hhle wird zur Pericardialhhle und

ist der Leibeshhle vollstndig homolog. Die uere (somatische)
Wand der Pericardialhhle bleibt whrend der Entwicklung ziemlich

unverndert; die innere (splanchnische) dient zur Bildung des Herzens.

Die erste Anlage des Herzens entsteht dadurch, dass in der

hintern Ecke der Pericardiumhhle die splanchnische Wand vom Ento-

derm sich abzuheben beginnt. Es entstellt in dieser Weise eine

zwischen beiden Keimblttern liegende Hhle, die Herzhhle. Indem

die Rnder der Herzanlage zusammentreffen und miteinander ver-

wachsen, verwandelt sich die rinnenfrmige Anlage des Herzens in

eine blasenfrmige. In diesem Zustande verweilt das Herz ziemlich

lange, bis in die spteste Zeit der Entwicklung, wo es bedeutend

auswchst und sich weiter differenziert.

Die Ausbildung des Mitteldarmes erfolgt nach dem Ausschlpfen
der Larve. Das Darmepithel, sowie wahrscheinlich auch das der Leber,

bilden sich aus der peripheren Schicht des Entoderms. Der Hinter-

darm entsteht dagegen schon in ziemlich frhen Stadien. Derselbe

erscheint zuerst in Form einer kleinen aus zylindrischen Entoderm-

zellen bestehenden Platte, die der Mantelverdickung des Ektoderms

anliegt. Spter wchst diese Platte kugelfrmig nach vorn aus, be-

kommt eine Hhle und bricht mittels der Analffnung nach auen
hindurch.

Oesophagus sowie der mit ihm verbundene Radulasack verdanken

ihre Entstehung dem Ektoderm resp. den eingebogenen Rndern des

Blastoporus.

Arbeiten aus dem Kaiserliclien Gesuudheitsamte.

Bd. I Heft 1 und 2.

Mit der Vernderung in der uern Form der Publikationen aus

dem Gesundheitsamte, wonach an Stelle der frher einmal des Jahres

ausgegebenen Mitteilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte"

nunmehr neben wchentlichen regelmigen Verffentlichungen des

kaiserlichen Gesundheitsamtes" zwanglos erscheinende Beihefte unter

dem obigen Titel herausgegeben werden, ist eine entschiedene Besse-

rung zu begren. Es ist dadurch eine frhere Verffentlichung

der Untersuchungen mglich, welche ja wegen des allgemeinen In-

teresses, das die betreffenden Gegenstnde zumeist bieten und durch

die Gediegenheit der Bearbeitung sich lngst eine hervorragende Stelle

in der Literatur errungen haben und dieselbe auch in der Zukunft

behaupten werden.

Aus dem Inhalt des ersten Doppelheftes sollen hier zunchst zwei

zusammenhngende Arbeiten von Lffler und Schtz ber den

Rotlauf der Schweine besprochen werden.
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