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vorzugt auch an den fremdlndischen Pflanzen diejenige Bhimcn-

kategorie relativ am meisten, fr deren Ansnntznng sie auch in kr-

perlicher Beziehung am besten ausgerstet erscheint. Die Ablenkung,
welche die normale Blumenauswahl bereinstimmend bei den Be-

suchen der Hymenopteren, Dipteren, Falter und Kfer durch die zahl-

reichen Kompositen des Gartens erfuhr, beweist dem Verf., dass die

von den Insekten gebte Blumenauswahl keine absolut starre, sondern

zwischen gewissen Grenzen verschiebbar ist, und zweitens, dass die

Blumengesellschaften, wie schon Mller hervorgehoben hat, fr auer-

ordentlich viele lang- und kurzrsselige Blumengste aller Insekten-

ordnungen die denkbar bequemste Blumenform darstellen. Whrend
Verf. den Wert der Blumentheorie Mller's als einen auerordentlich

hohen bezeichnet, glaubt er sicli mit der von demselben versuchten

phylogenetischen Ableitung der verschiedenen Bestubergruppen von

einander (resp. von ideell konstruierten Stammformen) nicht einver-

standen erklren zu knnen. Er hat daher zum Ersatz eine einfaclie

Klassifikation der Anpassungsstufen nach morphologischen und bio-

logischen Merkmalen vorgeschlagen, die ber die Deszendenz dieser

Gruppen keine Voraussetzung macht. Diese Anpassungsgruppen sind

1) die der eutropen Blumenbesucher (mit hoch angepassten
Gewohnheiten und Krpereinrichtung, z. B. einheimische Bienen,

Sphingiden), 2) der hemitropen Besucher (mit deutlich erkennbaren

Ausrstungen fr erfolgreichen Blumenbesuch, der aber viel schwcher

ausgeprgt und meist nur einseitig auf die Gewinnung von Honig,
nicht auch Pollen, gerichtet ist etc.). Hierher gehren Prosopis, Sphe-

codes, Grabwespen, einsam lebende Faltersvespen, Couopiden, Bom-

byliden, die meisten Syrphiden, Falter excl. der Schwrmer, von

Kfern Nemognatha, 3) allotrope Besucher (ohne besondere Anpas-

sungen zum Blumenbesuch) , 4) Dystrope Blumenbesucher, mit einer

auf Zerstrung von Pflanzen berechneten Krperkonstitution (Formi-
ciden keine Anpassungen an Blumen, nur Schutzvorrichtungen.

Vergl. jedoch die anfnglich besprochene Arbeit von Delpino).
F. Ludwig (Greiz).

Zur P]iitwicklungsg-esclnchte der Raubtiere.

Von A. Fleischmann.

Ich gedenke hier in Krze ber Untersuchuiigen zu berichten,

welche ich auf Anregung des Herrn Professor Dr. E. Selen ka im

zoologischen Institute zu Erlangen seit Jahresfrist verfolge. Es han-

delte sich darum, die Bildung der Keimbltter, die Anlage der ersten

Primitivorgane, die Bildung der Ftalhllen, der mtterlichen Placenta

und den embryonalen Blutkreislauf bei verschiedenen Vertretern der

Abteilung der Karnivoren einer erneuten Prfung zu unterziehen.

Die Beschaffung des Matcriales ist mit groen Schwierigkeiten
und erheblichen Kosten verbunden, trotzdem Hund oder Katze als
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Hausgenossen fast in jeder Familie zu finden sind, und ich erhielt

erst Aussicht auf Erfolg, als es mglich wurde, dass whrend der

Brunstperioden im Februar und Juni wchentlich ungefhr 100 bis

150 Stck Katzen zur Untersuchung gelangten. Der Versuch, Katzen

im Kfige zur Paarung zu bringen, misslang in der ersten Zeit voll-

stndig. Erst im letzten Sommer wurden auch diese Schwierigkeiten

hesiegt, und ich kam in den Besitz eines gut konservierten Materiales,

dessen Alter durch direkte Beobachtung gengend sicher gestellt

werden konnte.

Auerdem erhielt ich durch die Liebenswrdigkeit deutscher Jger
und Jagdliebhaber sehr brauchbare Embryonen vom Fuchse und der

"Wildkatze.

Von der Hauskatze gewann ich naheliegende Entwicklungsstadien
mit Hilfe der im hiesigen Institute hufig ausgefhrten successiven

Exstirpation des Uterus. Als Konservierungsflssigkeit diente Pikrin-

schwefelsure, zu der Vio^/o Chrorasure gesetzt war.

Es war mir trotz vieler Mhe und Geduld bis jetzt nicht mglich,
die Eier der Katze und des Hundes whrend der Furchung im Eileiter

aufzuspren. Das jngste Ei, welches ich fand, ist schon eine etwas

ovale Keimblase, von welcher sich der Fruchthof deutlich abhebt.

Dieses war von einer sehr deutlichen Raub er 'sehen Deckzelle n-

membran umhllt.

Die jngsten Keimblasen der Katze weichen von der Kugelgestalt
nur wenig ab, und noch am 12. Tage (von der ersten Begattung an

gerechnet) zeigt die Keimblase eine lnglich runde Form. Bald aber

wird sie durch strkeres Wachstum an den Polen zitronenfrmig; die

Keim Scheibe sitzt als kuppelartige Erhebung auf dem mittlem Drittel

der Blase.

Als ich zum ersten mal junge Keimblasen im Alter von ungefhr
11 Tagen aus dem Uterus der Hauskatze herausschnitt, fand ich sie

alle stark zusammengefaltet und geknittert. Eine Deutung, welche

diese Erscheinung darauf zurckfhren will, dass die Keimblasen-

wand den Falten der Uterusschleimhaut sich eingeschmiegt habe,

lsst sich jedoch nicht festhalten, da bei grerer Uebung und Vor-

sicht sowohl jngere wie ltere Keimblasen im prallen Zustande isoliert

werden knnen.
Whrend das Hundei eine zitronenfrmige zweizipfelige Form

besitzt, bewahrt das Ei der Hauskatze diese Gestalt nur kurze Zeit

und bekommt allmhlich Tonnengestalt, indem seine beiden Zipfel

infolge der Abkammerung der ein Ei bergenden Uterusgegenden

zurckgedrckt werden und spter nur noch als schwach konische

Deckel der Eitonne erscheinen. Diese Tonnenbden werden nicht von

Mesoderm unterwachsen und besitzen darum auch keine Blutgefe.
Auf ihrer uern Flche gibt sich eine zierliche netzfrmige Zeich-

nung kleiner Leistchen kund, die durch Verdickungen des Ektoderms
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gebildet sind und wahrscheinlich dnrch Einpassen der Kuppen in die

Fltchen der Uterus -Schleimhaut am Kammerende bedingt werden.

Kings um die Keimscheibe und auf der entgegengesetzten Flche

der Keimblase bilden sich schon am 12. Tage kleine Zapfen und Er-

hebungen auf dem Ektoderm, welche der Befestigung des Eies dienen.

Ehe die Allantois eine bedeutendere Gre erreicht hat, treibt die

subzonale Membran allseitig Zotten, und erst sekundr wchst in

diese die bindegewebige Sttze des uern Gefblattes des Harn-

sackes.

Die Primitivrinue faltet sich auf der Keimscheibe in einer zur

langen Eiachse senkrechten Richtung ein; die gleiche Richtung ver-

folgt auch die Medullarrinne. Am 16. Tage ungefhr stellt sich die

ganze Keimscheibe parallel zur Eiaxe und der Embryo achtet diese

Lage bis zur Geburt.

Im Primitivstreifen bildet sich Mesoderm ausschlielich von den

uern Wnden der Rinne; man sieht an vielen Schnitten gradezu

Zellreihen von dem Primitivstreifen zwischen die beiden primren
Keimbltter als Mesoderm sich einschieben, und zahlreiche Kernteilungs-

figuren bezeugen das lebhafte Wachstum in dieser Gegend. Das

Entoderm ist vom Mesoderm stets deutlich abgegrenzt, und ich konnte

an meinen Prparaten nie einen sichern Beweis fr die entoblastogene

Entstehung des Mesoderms gewinnen. Auch am vordem Ende der

Medullarrinne ist Mesoderm stets scharf von den andern Keimblttern

getrennt; eine Anlagerung desselben speziell an das Entoderm, wie

das E. van Beneden beschreibt, ist nicht erkennbar.

Das Mesoderm charakterisiert sich im allgemeinen an gut erhal-

tenen Keimscheiben vom 11. 13. Tage als eine fest zusammen-

hngende Zellmasse, welche unter dfer Keimscheibe mehrschichtig

ist und auerhalb derselben nur aus einer Zellage besteht. Ich habe

zwar auch solche Prparate erhalten, auf welchen sich das Mesoderm

als ein Konglomerat von amboiden Zellen darstellte und einzelne

Zellen dem Entoderm so dicht anlagern, dass man sie fr dessen

Sprsslinge halten musste. Allein ich hatte schon vor dem Schneiden

solcher Keimscheiben die Gewissheit, dass ich bei der Vorbehandlung
durch zu hohe Temperatur des Paraffins einen Fehler gemacht hatte,

und die groe Zahl gut gelungener Prparate bestrkt mich in dem

Glauben, dass die Lehre vom entoblastogenen Ursprung des Meso-

derms auf weniger gut konservierten Prparaten basiert sei.

Die verdickten Stellen im Entoderm, an den Rndern der Keim-

scheibe, welche Bonnet als D arm entobl astwall fr die Bildung
des entoblastogenen Mesoblastes" als besonders wichtig bezeichnet,

scheinen ebenso wie die Chordaverdickung keine morphologische,
sondern nur eine mechanische Bedeutung zu haben, da sie dem Drucke

der Seitenrnder der Keimscheibe und der einwrts drngenden Me-

dularrinne Widerstand leisten mssen. Wenn am Entoblastwall-'
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Kcnitoilung-sbildcr zjililreicher erscheinen als im brigen Entoderm,
so darf man wohl daran erinnern, dass die auf einen kleinen Raum

zusammengedrngte Anzahl der Entoblastzellen notwendigerweise mehr

Mitosen aufweist, als wenn die gleiche Zellenzahl zu einer Membran

ausgedehnt wre. Ich sehe vom Entoblastwall keine Zellen in das

Mesoderm einwandern, und das bloe Anlagern vereinzelter Meso-

dermzellen au dem innern Keimblatte kann nicht als Beweis fr
direkte Abstammung gelten; denn sonst knnte man mit gleichem
Rechte das Mesoderm von der ganzen Flche des Ektoderms ableiten,

da hier ebenfalls solche Berhrungsbilder vorkommen.

Auf der peripheren Region des Entoblastes bemerke ich keine

Mesobkstentwicklang. Im Gegenteile sieht man aus dem ein solides

Zellblatt bildenden und Rieh zwischen die primren Keimbltter vom
Primitivstreifen aus peripherisch einschiebenden Mesoderm solide gegen
das Entoderm gerichtete Zellstrnge abgehen, die sich spter ablsen,
aushhlen und so zu den Blutgefen werden. Das Clom tritt zuerst

als Spalte im peripheren Mesoblaste auerhalb der Keimscheibe auf

und rckt erst spter unter derselben vor.

Ein Chordakanal wird stets gebildet und ffnet sich an mehrern

Stellen gegen die Dottersackhhle; eine Ausmndung desselben in das

vordere Ende der Primitivrinne als Canalis neurentericus habe ich

nicht gefunden. Nur an einem altern Embryo von 10 Urwirbeln zeigte

sich am Vorderende des Primitivstreifens eine kleine ektodermale Ein-

senkung, welche jedoch von einem Zellpfropfe verschlossen war.

Vor der Medullarrinne liegt eine vollstndig geschlossene Meso-

blastlage; das interamniotische Loch, welches van Beneden und

Julin beschreiben, habe ich an jungen Keimblasen nicht gesehen.

Die vordere Amnionfalte wird bei Katze, Hund, Fuchs und auch

Maulwurf nicht von Mesoderm umlillt, sondern besteht nur aus Ekto-

derm und Entoderm. Es kommt demnach niclit nur bei Nagern, Fle-

dermusen und Beuteltieren, sondern auch bei Raubtieren und Insek-

tenfressern zur Bildung des Proamaion, und es dokumentiert sich

diese Bildung wahrsclieinlich als ein den Mammalia gemeinschaft-

liches, allgemein vorkommendes Besitztum; ihrer von van Beneden

aufgestellten Deutung mchte ich jedoch nicht beistimmen.

Der Wolff'sche Gang entsteht nicht als solider Zellstrang,

sondern, wie ich dies auch bei der Ente sah, als Ausstlpung der

Leibeshhle; Beteiligung ektodermaler Zellen am Aufbau des Wolff-
schen Ganges wurde nicht konstatiert.

Mit dem Studium des embryonalen Kreislaufes bin ich noch be-

schftigt und werde in meiner ausfhrlichen Arbeit genaue Zeichnungen
desselben geben.

Was die Bildung der mtterlichen Placenta anlangt, so kann ich

die Angabe von Bisehoff vollkommen besttigen, dass die Chorion-

zotten in die Uterindrsen einwachsen und diese zerstren.
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