
452 Rosenstaclt, Organisation von Asellus aquaticus.

Am 16. und 17. Eutwickluiigstag-e beobachtet man auerordentlich

klar, dass diese innere Wandung- sich sehr stark von der uern

mehrschichtigen und zum Teil locker gewordenen abhebt. Indem die

peripherischen Teile dieser Innern Wandung noch im Zusammenhang
mit der Somatopleura bleiben, werden die zentralen Ender ganz
frei (Fig. 2). Whrend in den peripherischen Teilen die innere Wan-

dung einschichtig- bleibt, wird sie in den mehr zentralen Teilen zwei-

schichtig, und auf diese Weise dititerenziert sich hier eine Anlage der

Splanclmopleura; der ganze Rest dieser Wandung wird zum sekun-

dren Entoderm und liefert also die Epitelschicht des Mitteldarmes.

Wir sehen also, dass die Wandung des Mitteldarmes aus paarigen,

lateralen Anlagen gebildet wird; dieselben stoen in der Mittellinie der

Bauchseite mit ihren zentralen Rndern fast zusammen. Die zentrale,

unpaarige und unansehnliche Anlage {a) dient nur zur Vereinigung-

der paarigen Entodermanlage des Mitteldarmes. Indem aber fast in

der ganzen Lnge des Embryos die Mesenteronwand hauptschlich
aus den lateralen Anlagen den Anfang- nimmt, bildet am Vorderende

des Embryos (dicht hinter dem Stomodaeum) diese zentrale unpaarige

Anlage hauptschlich die epitheliale vorderste Wandung- des Mittel-

darmes, indem sie sich strker lateralvvrts ausbreitet.

In dem Dotter, der einer Art Segmentation unterliegt, findet man
noch sehr lange die Dotterzellen

,
selbst wenn der Dotter schon von

allen Seiten durch die Epithel- und Muskelschicht umgeben ist. Diese

Dotterzellen unterliegen spter einem Zerfalle und einer Absorbierung.

Das Genauere ber die Keimbltterbildung, die Entwicklung anderer

einzelner Org-ane wie auch die Literaturangaben des betreffenden

Gegenstandes nebst theoretischen Betrachtungen werde ich in meiner

vollstndigen Arbeit mitteilen.

Beitrge zur Kenntnis der Organisation von sellus aquaticus

lind verwandter Isopoden.

Von B. Rosenstadt.

Diese Mitteilung- enthlt einige Resultate meiner Untersuchungen
ber die Organisation von sellus aquaticus und anderer Isopoden,

die ich im zoologischen Institute der Wiener Universitt ausgefhrt
habe. Ueber sellus aquaticus teile ich hier nur das Wichtigste davon

mit, was von den G. 0. ars'schen') Angaben abweicht.

1) G. 0. Sars, Histoire naturelle des Crustaces d'eau douce de Norvege.

le Livraison: Les Malacostraces. Cliristiania 18G7. p. 93 123. Vergl. ferner:

J. Ritzema Bos, Bidrage tot de Kennis van de Crustacea Hedyoplitahuata
van Nederland en zj'ne Ksten, Groningen 1874. p. 72 88. Dieser Autor

wiederholte ber sellus im wesentlichen das, was G. 0. Sars bereits be-

kannt war.
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I. Das Gefsystem.

1) Das Herz beg-iunt an der Grenze zwischen dem vierten und fnften

Segmente und ragt bis in die reduzierten Abdoniinalsegmente hinein.

2) Die vensen Ostien, deren nur zwei Paare vorhanden sind,
sind unsymmetrisch gelagert: die Ostien auf der rechten Seite im
sechsten und siebenten Segmente liegen nicht vis a vis denen auf der

linken, sondern mehr nach hinten verschoben.

3) Die Fortsetzung des Herzens bildet die Aorta, welche an
ihrem Ursprnge eine Klappenvorrichtnng besitzt. In ihrem Verlaufe

durch die vordem Thorakalsegmente wird die Aorta allmhlich
schmler und, in der Gegend des kardiakalen Abschnittes des Kau-

magens angelangt, erweitert sie sich blasenfrmig. Sie entsendet

dann jederseits eine Arteria ophthalmica, die ihrerseits wieder

ein Paar Zweige fr die Schalendrse abgibt. Weiter verlaufend

durchbricht die Aorta das Gehirn, um ventralwrts den bereits

N. Wagner^) bekannten und neuerdings von Yves Delage^) bei

andern Isopoden gefundenen p e r i s o p h a g e a le n G e f Bring zu

bilden. Ferner gibt die Aorta Zweige fr die beiden Antennen und

Gehirnganglien ab.

4) Aus dem vordem Ende des Herzens entspringen auer der

Aorta noch zwei Arteriae laterales. Sie geben fr das vierte

Segment ein Gef ab und setzen sich dann mehr ventralwrts zu

den Seiten des Krpers fort, wo sie Zweige fr die drei vordem

Segmente und die innern Organe entsenden.

5) Es entspringen ferner aus dem Herzen drei Paare Arteriae
thorac. und aus dem hintern Ende noch ein viertes Paar, welches

das Blut zu den reduzierten Abdominalsegmenten und zu den Uro-

poden fhrt.

6) Der perisophageale Gefring, nachdem er fr die

Mundwerkzeuge Zweige abgegeben hat, setzt sich auf der ventralen

Seite in eine Arteria ventralis fort, welche oberhalb der Bauch-

ganglien verluft und in jedem Segmente ein Paar sich reichlich ver-

zweigender Gefe entsendet; diese Arterie gibt auch Zweige fr die

Kiemen ab. Die Thorakalgefe entsenden ventralwrs sieben Paare

Zweige, welche sich mit der Arteria ventralis vereinigen, um das

ventrale arterielle Gefsystem zu bilden.

7) Gefe (vaisseaux branchio-pericardiques von Yves Delages),
welche das Blut von den Kiemen ins Perikard zurckfhren sollen,

finden sich hier nicht. Das Blut, von den Kiemen kommend.

1) N. Wagner, Recherches siir le Systeme circulatoire chez le Porcellis

dilatatus. Annales des Sciences naturelles. V. Serie. T. IV. 1865.

2) Yves Belage, Contribution a Ttiide de l'appareil circulatoire des

Crustacs Marivs. Archiv de Zoologie experim. T. IX. Paris 1881.
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strmt mittels seitlicher enger Lakuiien in das sogenannte Perikard

hinein ^).

8) Bei Jaera marina bersah Sye'), die vordere Aorta ausge-

nommen, smtliche aus dem Herzen entspringende Gefe. Ich unter-

suchte Jaera Nordmaiuii und berzeugte mich, dass hier fast dieselben

Verhltnisse vorliegen, welche fr Asellus Geltung haben. Abweichend

von Asellus verhlt sich Jaera nur in folgendem : Trotz der Verlegung
des vordem Endes des Herzens in das zweite Thorakalsegment resp.

in die Grenze zwischen 1. und 2. Segment (von vorn gezhlt) blieb

doch der Urt^prung der hier ebenfalls vorhandenen Arteriae la-

terales an derselben Stelle, aus welcher sie bei Asellus entspringen,

d. h. an der Grenze zwischen 4. und 5. Segment (von vorn gezhlt).

Der Verlauf und die Zahl der von diesen Arterien sich abzweigenden
Gefe ist so wie bei Asellus-^ ferner kommt bei Jaera ein neues Ge-

fpaar hinzu, welches bei Asellus nicht vorhanden ist: aus dem vor-

dem Ende des Herzens entspringt nmlich ein Gefpaar, welches

parallel und dicht neben der Aorta verluft und ihre Wandungen am

Anfange des Kopfes gegen die Schalendrse zu verliert. Im brigen

ist das Blutgefsystem von Jaera gleich gebaut wie bei Asellus.

9) Auf der Rckenseite des Herzens der ^se^/ws- Embryonen be-

merkte ich zwei zarte in spindelfrmigen Zellen anschwellende Strnge.
Dieselben Gebilde fand ich auch am Herzen von Idothea und Jaera.

Claus fand hnliche Nerven bei manchen Crustaceen und will sie

als Sympathie US in Anspruch nehmen.

II. Das Nervensystem.
Ed. Brandt^) in seiner letzten Mitteilung ber das Nerven-

system der Isopoden teilt das Gehirn derselben in drei folgende Ab-

1) Auch Kowalewsky [Kowale wsliy ,
Anatomie von Idothea entomon.

(Russisch.) Horae societatis entoraologicae rossicae. T. I. p. 255] spricht

von Kanlcheu", die nach ihm, da er das Perikardium nicht gesehen hat, das

Blut von den Kiemen direkt in das Herz fhren sollen. Ich mchte mir an

dieser Stelle eine Angabe bezglich der Ostienpaare bei Idothea tn'cuspidata

zu machen erlauben, da weder Kowalewsky noch Yves Delage darber
etwas angeben. Bei ganz jungen Tieren beginnt das Herz an der Grenze

zwischen dem 4. und 5 Segmente und erstreckt sich bis zum Ende des dritten

Abdominalsegmentes. Die zwei Ostienpaare sind ebenfalls unsymmetrisch ge-

lagert, und zwar befindet sich auf der rechten Seite das erste Ostiuni im

siebenten Thorakalsegniente, das zweite im dritten Abdominalsegmeute; auf

der linken Seite dagegen das erste im 6. Thorakalsegmeute ,
das zweite im

zweiten Abdominalsegmente.

2) Ch. Sye, Beitrge zur Anatomie und Histologie von Jaera marina.

Kiel 1887.

3) Ed. Brandt, Vergleichend - anatomische Untersuchungen ber das

Nervensystem der Isopoden. (Russisch. ) Horae societatis eutomologicae. T. XX.

188G; ferner: Derselbe, Ueber das Nervensystem von Idothea entomon etc.

Zoolog. Anzeiger, 1880, Nr. 53.
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schnitte: 1) Die zwei mittlem Gang'lienkngeln (Hemisphren) mit den

pilzhntfrmig-en Krpern ') innervieren die innern Antennen
, 2) die

zwei seitlichen die uern Antennen und 3) die zwei hintern oder

untern g-eben Nerven fr die Ang-en ab. Ich untersuchte das Gehirn

von Idothea triciispidata, Nesaea bidentata, Porcellio scaher, Ci/mothoe'^),

Jaera Nordmanni und sellus aquaticus. Das Gehirn der Wasserassel

lsst sich in drei Abschnitte, in ein Vorder-, Mittel- und Hinterhirn

einteilen. Das Vorderhirn besteht aus den Lobi und Nervi optici

und den zwischen den Lobi sich befindenden innern Anschwellungen.
Nach vorn von diesem Abschnitte liegt das Mittelhirn; dasselbe be-

steht aus zwei Ganglienkugeln mit den seitlich gelegenen Anschwel-

lungen, Lobi olfactorii, die die innern Antennen innervieren. Weiter

nach vorn geht dieser Abschnitt des Gehirns in das Hinterhirn ber,

welches die mchtigen Nerven fr die uern Antennen entsendet.

Das Gehirn der brigen untersuchten Lsopoden lsst sich ebenfalls in

die drei erwhnten Abschnitte einteilen, was mit den Angaben von

Bellonci^) ber das Gehirn von Sphaeroma serratum und Claus*)
ber das Gehirn von Apseudes Latreilli im Einklnge steht. Nur die

Lage des Gehirns der oben angefhrten lsopoden weicht ein wenig
von der des Asellus-GieXm-w^ ab. Bei sellus bilden das Vorderhirn

und die Ganglienkugeln des Mittelhirns mit den Anschwellungen fr
die innern und uern Antennen beinahe einen stumpfen Winkel, und

zwar so, dass das Vorderhirn mit den Ganglienkugeln des Mittelhirns

sich mehr dorsalwrts befinden, whrend der brige Teil mehr der ven-

tralen Seite genhert ist. P^s kommt somit das Vorderhirn ganz nach

hinten zu liegen, whrend das Hinterhirn und die Schluudkommissur

sich vorn und mehr ventralwrts befinden.

Aehnliche Verhltnisse wurden auch bei den Caprelliden von

P. Mayer ^) und bei manchen Laemodipoden von G. Haller ^) ge-

schildert: das Vorderhirn dieser Tiere erscheint ebenfalls auf die dor-

sale Seite umgeschlagen, whrend das Mittel- und Hinterhirn sich

mehr ventralwrts befinden. Dagegen liegen alle Abschnitte des Ge-

hirns von Idothea, Porcellio und Nesaea in einer Ebene, die dem Oeso-

1) Meine Frage, ob nicht vielleiclit damit die Lobi olfactorii gemeint sind,

wurde mir von Herrn Prof. Brandt verneint.

2) Ich untersuchte junge gut konservierte Cymothoiden, die icli nicht

nher bestimmt habe.

3) G. Bellonci, Sistema nervoso e organi dei sensi dello Sphaeroma
serratum. Atti dell' Accademia dei Lincei. Serie III. Memorie delhx classe

fisiche e naturali. Vol. X. 1881. p. 91.

4) C. Claus, Ueber Apseudes Latreilli und die Tauaiden. Arbeiten aus

dem Zool. Institute zu Wien. T. VII. Heft II. p. 15.

5) P. Mayer, Die Caprelliden. Fauna und Flora des Golfs von Neapel.

VI. Monographie. Leipzig 1882. cf. Tat". VI. Fig. 4, 5

6) G. Haller, Beitrge zur Kenntnis der Laemidopodes filiformes. Zeit-

schrift fr wissenschaftliche Zoologie. Bd. 33. Leipzig 1880.
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pliagiis fast vertikal gestellt ist. Das Gehirn von CynwtJioc nimmt

wiederum eine mehr horizontale Lage ein. lieber das Gehirn von

Jaera niariiia gibt Sye^) nur folgendes an: Das Gehirn ist von

allen Ganglien bei weitem das grte und hat seinen Platz im vordem

und dorsalen Teil des Kopfes; die grte Ausdehnung besitzt das

Gehirn in der Breite und entsendet Nerven fr die Augen und An-

tennen. Die nach den Augen verlaufenden Strnge enden mit einer

Verdickung, dem Ganglion opticum, dem die Augen aufsitzen." Das

Gehirn von Jaera Nordmanni stimmt ganz berein mit dem von

Asellus. Nun wei ich aber nicht, von welchen Verdickungen, mit

denen die nach den Augen verlaufenden Strnge enden sollen, Sye
spricht? Seiner Abbildung (Taf. II Fig. 18) ist nichts derartiges zu

entnehmen. Es wre somit nach Sye das Ganglion opticum vom

brigen Gehirne durch den Nervus opticus getrennt, w^as aber hier

keineswegs zutrifft: das Ganglion opticum befindet sich ebenso wie

bei Asellus im Vorderhirne selbst. Ich glaube aber, dass Sye das

G. opticum bersehen hat und fr dasselbe die Retina hielt. Die

Schlundkommissur aller untersuchten Isopoden entsendet ein Paar

Nerven fr die Oberlippe, die am Hinderende derselben jederseits

eine ganglise Anschwellung bilden, welche mit einander durch quer
verlaufende Nervenfasern in Verbindung stehen. Jede Anschwellung
entsendet einen Nerv nach vorn, der die Muskulatur der Oberlippe
innerviert. Es ist das der von Zaddach bei pus gefundene Lip-

penring, den neuerdings Claus auch bei Apseudes nachgewiesen
hat. In der Mitte des vordem Endes des Gehirnes von Asellus, mehr

der untern Seite genhert, bemerkt man eine Gru])pe von Ganglien-

zellen, aus denen ein Nerv entspringt, welcher unterhalb des Gehirns

verluft und am Anfange des Kaumagens auf der dorsalen Seite eine

Anschwellung bildet. Dieses Magenganglion fand ich bei allen

untersuchten Isopoden. Am Ganglion infraoesophageum von Asellus

lassen sich ebenso, wie A. S. Packard^) bei As. communis nachge-
wiesen hat, vier Ganglien, die die Mundwerkzeuge innervieren, nach-

weisen. Ed. Brandt (1. c.) gibt zwei Ganglien an. Bei Idothea

und Nesaea finde ich in Uebereinstimmung mit Weber '')
ber Gh/p-

tunotus und Bello nci ber Spjhaeroma ebenfalls vier Ganglien. Brandt

gibt fr Idothea entomon drei Ganglien an, ebenso fr ForceUto, wo
sich vier nachweisen lassen. Sye gibt nicht an die Zahl der Ganglien,

aus welchen das Ganglion infraoesophageum besteht. Es lassen sich

hier ebenfalls vier Ganglien nachweisen. Die Ganglienzellen-

lager in jedem Thorakalganglion haben bei Asellus eine follikulre

1) Ch. Sye 1. c. p. 21.

2) A. S. Packard, On tlie structure of the braiii of the sessile eyed
Crustacea. National Academy of Sciences. 1881. p 8.

3) Max Weber, Die Isopoden, gesammelt whrend der Fahrten des

Willem Barents". Bidragen tot de Dierkunde. Amsterdam 1884.
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Anordnung, und zwar besteht jedes Thorakalg-anglion einer jungen
Assel aus acht Follikeln: in der Mitte kommen neben einander zwei

lngliche zu liegen, zu den Seiten derselben zwei kleinere und dort,

wo die Lngskommissuren auszutreten beginnen ,
finden sich vier

Follikel von gleicher Groe. Bei erwachsenen Tieren sind zehn Fol-

likel vorhanden: vier am vordem Rande der sogenannten Punktsub-

stanz
,
vier am hintern und zwei in der Mitte.

Bei Idothea sind die Ganglienzellen in den Thorakalganglien

kappenfrmig am vordem und hintern Rande der sogenannten Punkt-

substanz angeordnet, aber auch in der Mitte befindet sich eine dnne
Schicht von Ganglienzellen. Dasselbe gilt auch fr Nesaea und

Cymothoe. Der mediane Nerv zwischen den Lngskommissuren ist

berall vorhanden.

In den Abdominalganglien von Asellus sind die Lngskommissuren
ausgefallen und die Ganglien sind deshalb ganz aneinander gerckt.
Es lassen sich an ihnen sieben deutliche Ganglienzellenlager, aus

denen sieben Paare Nerven entspringen, nachweisen. Bei Nesaea

finde ich sieben gesonderte mittels Lngskommissuren verbundene

Abdominalganglien (cf. Bellonci bei Sphaeroma). Bei Idothea und

Ci/mothoe sind fnf vorhanden, von denen das letzte bedeutend grer
ist als die vorhergehenden ;

dasselbe drfte hchst wahrscheinlich aus

dreien verschmolzen sein. Bei jungen Cymothoiden kann man noch

sechs Ganglien nachweisen.

Mit dem Bau des Nervensystems der Isopoden beschftigten sich

G. Bellonci und A. S. Packard. Bellonci, dessen Angaben ich

besttigen kann, ist doch manches Detail entgangen, was gewiss
nicht der Fall wre

,
wenn er seine Untersuchungen an Schnitten

kontroliert htte. Der zweite Autor A. S. Packard, der sich aus-

schlielich der Schnitte bediente, lsst ganz auer acht die zwei

Ganglienkugeln des Mittelhirns, die er mit den Lobes procerebral"
verwechselt ^). Der komplizierte Faserverlauf im Gehirn wurde von

ihm nicht nher errtert. Auf den Faserverlauf im Gehirn von Asellus,

der sich im Vergleich zu den andern untersuchten Isopoden kompli-
zierter verhlt, will ich hier nicht eingehen, und vom Bau des Nerven-

systems mchte ich nur folgendes hervorheben: Die Lobi optici, in

denen man berall die charakteristischen Kreuzungen wahrnehmen

kann, sind integrierende Bestandteile des Gehirns [cf. Berger '-^j,

Bellonci]. Die Nerven fr die innern und uern Antennen und

die Schlundkommissur empfangen ihre Fasern unter mannigfacher

Kreuzung von verschiedenen Teilen des Gehirns, und besonders sind es

das Vorderhirn resp. die zentralen Anschwellungen, die den grten

1) A. S. Packarcl 1. c Taf. II Fig. 5.

2) E. Berger, Uutersucluiiigen ber den Kau des Gehirnes und der Retina

der Artliropuden. Arbeiten aus dem Zoologisclien Institute zu Wien. Bd. I.

Heft II p. 36.
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Teil der Fasern entsenden, und demg-em betrachte ich diesen Ab-

schnitt des Gehirns als den wichtigsten in physiologischer Hinsicht.

Ueberall findet man an der Grenze zwischen Vorder- und Mittelhiru

ein spindelfrmiges Gebilde, welches dem fcherfrmigen Gebilde"

der Insekten entsprechen drfte

Die zentralen Anschwellungen des Vorderhirns sind miteinander

durch quere FaserzUge verbunden, das Mittelhirn weist ebenfalls ein

Kommissurensystem auf, und die beiden Hlften des Hinterhirns sind

im Gehirn selbst mittels querer Faserzge miteinander verbunden
;

auer dieser Kommissur kann noch als solche das quere Faserbndel,
welches sich vor dem Mandibularganglion befindet, in betracht ge-

zogen werden, da die Fasern desselben aus dem Hinterliirne ent-

springen M- Ich fand nur unipolare Zellen von verschiedener Gre.
Die Ley dig'sche ^) Ansicht, nach welcher die peripherischen

Nerven nur aus der sogenannten Piinktsubstanz austreten und die

bereits von Claus ^) in seiner Schrift ber die Phronimi den zurck-

gewiesen wurde, ist einseitig. Ich konnte mich mit der grten Sicher-

heit tiberzeug-en, dass ein groer Teil der Nervenfortstze im Gehirn

sowie in den Thorakalganglien bei allen untersuchten Isopoden direkt

in die peripherischen Nerven bergeht, ohne in irgend einer Beziehung*
mit der Punktsubstaiiz zu stehen; dagegen lsst es sich keineswegs

leugnen, dass ein Teil der Fasern, welche die peripherischen Nerven

bilden, aus der Punktsnbstanz selbst austritt, und die Punktsubstanz

ist nichts Anderes als ein Geflecht von feinsten Nervenfserchen, ge-

sttzt von bindegewebigen Fasern. Dieses doppelte Verhalten im

Ursprnge der peripherischen Nerven drfte vielleicht auf irgend
einen physiologischen Unterschied zwischen den Nervenfasern hinweisen.

III. Darmkanal und Anhangsdrsen.
1) Am Hinterende der Oberlippe von Asellus befinden sich zwei

Drsensckchen von birnfrraiger Gestalt. Der Tunica propria des-

selben sitzen groe Epithelzellen mit grobkrnigem Inhalte auf; der

lange Ausfhrungsgang mndet am vordem Ende der Oberlippe ven-

tralwrts. Bei jugendlichen Idothea tricuspidata finde ich in der Ober-

lippe, in der Mandibularregion sowie in den Mundwerkzeugen zw^eierlei

Drsengruppen. Zunchst solche, welche ganz hnlich sind denen,

die Weber*) he'x Gb/ptonotus beschrieben hat, und ferner solche, die

gelappt erscheinen und deren Zellen von einander noch nicht getrennt
sind. Bei erwachsenen finde ich die erste Drsenart in grerer Zahl,

so dass ich der Meinung bin, dass die zweite Drsenart als Jugend-

1) cf. Claus 1. c. p. 17.

2) Fr. Leydig, Vom Bau des tierischen Krpers. Tbingen 1864.

3) D. Claus, Der Organismus des Phronimiden. Arbeiten aus dem Zool.

Institute zu Wien. IL B. Heft I. pp. 46, 47, 49.

4) Weber, 1. c. p. 15.
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zustnde der erstem aufzufassen ist. Aehnliche Verhltnisse finden

sich auch bei Forcellio. Bei CynwUwe erinnern diese Drsen ganz
an die der Phronimiden. Sie befinden sich am Anfange des

Kopfes, ferner hinter der Schalendrlise um den Kaumagen herum,
vor dem Anfange der Leberschluche. Als was wir diese Drsen
aufzufassen haben, hat bereits Claus ^) eine sehr zutreftende Ansicht

ausgesprochen.

2) Die chitinse Tunica intima des Oesophagus bildet nahe dem

Uebergange in den Kaumagen zwei mit Hrchen besetzte Vorsprnge,
die als Klappen fungieren. Der Kaumagen lsst sich in einen vor-

dem kardiakalen und in einen hintern pylorikalen Abschnitt einteilen.

Der kardiakale Teil enthlt zwei mit zwei krftigen Hakenreihen

bewaffnete Kiefer, welche sich mittels eines hakigen Vorsprunges
seitlich einlenken. Ein Muskelpaar bewegt sie in der Richtung nach

vorn, whrend ein zweites eine entgegengesetzte AVirkung ausbt.

Zwischen und unterhalb der Kardiakaikiefer befindet sich die von

G. 0. Sars als V-frmig bezeichnete Platte. Es ist das ein mit

Hrchen ausgestattetes Zngelchen, welches seiner ganzen Lnge nach

in das Lumen des Kaumagens ein wenig hineinragt. Das Zngelchen
dient einer quer verlaufenden Borstenplatte zur Sttze. Der seitliche

Teil jedes Kardiakaikiefers liegt in einer Chitinfalte, die unterhalb

desselben beginnt und sich bis zum hintern Ende des Kaumagens
erstreckt. Diese Chitinfalten, welche allmhlich von der ventralen

Seite zu der dorsalen bergehen, teilen den ganzen Kaumagen in zwei

nicht scharf von einander abzugrenzende Abschnitte : in einen dor-

salen, in welchem sich die Kardiakaikiefer befinden, und in einen

ventralen, auf welchen der Pylorusabschnitt beschrnkt ist. Der

Pylorus besteht aus zwei Chitinwlsten, die die Form eines umge-
kehrten V haben; zu den Seiten dieser Wlste befinden sich zwei

ventralwrts ausmndende Kanle. Mit diesen Bildungen im Zusam-

menhange steht ein in den eigentlichen Darmkanal hineinragendes

Zngelchen, welches als Klappe gegen denselben fungiert. Der ganze

Pylorusapparat liegt in einer ringfrmigen Verdickung; am Vorder-

ende derselben inserieren sich zwei Muskelpaare, zu denen sich noch

transversal verlaufende Muskelbndel gesellen. Die quere Borsten-

l)latte ist der Boden, auf welchem die Nahrung gekaut wird. In dem

Momente, wo die Kardiakaikiefer in Bewegung gesetzt werden, bilden

die bereits erwhnten Vorsprnge des Oesophagus durch Zusammen-

ziehung einen Verschluss gegen den Kaumagen und zugleich wird

der ganze Pylorusapparat nach vorn gezogen, wobei das in den

Darmkanal hineinragende Zngelchen einen Verschluss gegen denselben

bildet. Der Pylorusapparat beteiligt sich keineswegs beim Kauen
der Nahrung. Erwhnen muss ich noch, dass ich in den sogenannten

Pylorustaschen nie Nahrung gefunden habe. Die Nahrung findet mau

1) C. Claus, Der Organismus der Phronimiden. S. 23.
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immer nur auf den Chitinfalten, und die Pylorustaschen drften nur

(las Lebersekret enthalten, welches bei den Bewegungen des Pylorus
nach vorn der Nahrung- beigemengt wird.

Der verhltnismig kurze und gedrungene Kaumagen von Ido-

tJtea fricHspkJafa besitzt auf der dorsalen Seite ein in das Lumen des

Kaumagens hineinragendes Zngelchen. Zwischen und unterhalb der

mchtigen Kardiakaikiefer betindet sich ebenfalls eine orstenplatte,

die von einem zngelformigen Chitingebilde gesttzt wird. Im brigen

stimmt der Kaumagen von Idothea mit dem von Asellus berein.

Auch hier liegt der Pylorus in einer ringfrmigen Verdickung (nach

Kowalewsky 1. c. S. 252 ein muskulser Ring, der den Kaumagen
vom eigentlichen Darme abgrenzen soll) Der Kaumagen von Idothea

entomoH wurde von Kowalewsky mangelhaft geschildert: der Py-
lorus soll aus 4 Plttchen bestehen, und der Muskulatur wird keine

Erwhnung gethan. Die Kaumgen der brigen untersuchten Isopoden
stimmen im wesentlichen mit den geschilderten berein, es lassen sich

aber einige Abweichungen konstatieren. Von Sye wurde der Pylorus und

die Muskulatur des Kaumagens von/aera ganz unbercksichtigt gelassen.

3) Was die Mitteldarmdrse anbetrifft, so tinde ich nur einerlei

Epithelzellen von verschiedener Gre. Die grern Zellen [Weber 's ^)

Leberzellen
I

unterscheiden sich von den kleinern [Web er 's Ferment-

zellen] nur dadurch
,
dass sie Fettblschen von dunkelgelber Farbe

besitzen, sonst zeigen sie fast eine ganz gleiche Beschaffenheit: die

grern sowie die kleinern Zellen enthalten Granula (die grern
Zellen hufig weniger als die kleinern), und die Anordnung des Proto-

plasmas und der Kerne ist ganz dieselbe. Die kleinern Zellen brunen

sich in der That viel rascher durch Ueberosmiumsure als die grern;
der Umstand aber, dass sich auch die grern Zellen nach einer Zeit

intensiv brunen, macht die Annahme wahrscheinlich, dass es viel-

leicht die Fettblschen sind, die die Sure in den Zellkrper ein-

zudringen verhindern, oder der Umfang des Zellkrpers selbst erlaubt

nicht der Sure ebenso rasch einzudringen wie in die kleinern. Die

kleinern Zellen, und ich kann mich nur der Frenz el'schen^) Mei-

nung anschlieen, sind nichts Anderes als Jugendzustnde der erstem.

Folgendes mag vielleicht viel zur Richtigkeit dieser Anschauung bei-

tragen. Entsprechend dem Wachstum der Leberschluclie ist das

hintere Ende derselben immer das jngste. Wenn man diesen Teil

bei jungen sowie bei ausgebildeten Tieren untersucht, so findet man,
dass derselbe grtenteils aus den kleinen Zellen besteht, die noch

der Sekretblschen entbehren und die ganz den Weber'schen Ferment-

zellen entsprechen.

1) M. Weber, Die Mitteldarmdrse der Crustaceen. Archiv fr mikro-

slvop. Anatomie. Bd. 17.

2) J. Frenze], lieber die Mitteldarmdrse der Crustaceen. Mitteilungen

aus der zool. Station zu Neapel. Bd. V.
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IV. Exkretionsorgane.

1) An der Basis der uern Antennen findet sich ein kleines

Drsensckclieu, Das drfte die hier rudimentr gewordene Antennen-

drse reprsentieren. Ein hnliches Drsensckchen bildet Dohrn^)
bei Prcu'za ab, und Claus fand ein solches bei Apseudes.

2) Beim Durchmustern meiner Schnitte von Asellus war ich ber-

rascht zu den Seiten des Kaumagens gewundene Kanle, die auf

mich den Eindruck einer Schalendrse machten, anzutreffen. Allein

das Vorhandensein der Konkremente, die sich als harnsurehaltige

Ablagerungen (Urate) herausstellten (ich bekam die Murexidprobe),
erweckten Zweifel, ob hier wirklich eine Schalendrse vorliegt, um
so mehr noch, da bei den Malakostraken keine Schalendrse bekannt

war. Erst die herausprparierte Drse mit dem Ausfhrungsgang an

der Basis der zweiten Maxille lie mich die volle Ueberzeugung ge-

winnen, dass wir es hier mit einer Schalendrse zu thun haben.

Unterdessen erfuhr ich durch die Liebenswrdigkeit des Herrn Hofrat

Professor Claus ber das Vorhandensein einer Schalendrse bei

Apseudes. Das eifrmige Drsensckchen beginnt ungefhr dort, wo
der Pylorusapparat anfngt. Der aus dem Drsensckchen ent-

springende Harnkanal, welcher eine ansehnliche Lnge erreicht, ist

in vielfachen Windungen angeordnet, und die ganze Drse besitzt

ungefhr die Form eines Dreiecks. Die Epithelzellen des Drsen-
sckchens sind stark gegen das Lumen desselben vorgewlbt, whrend
das in dem Harnkanale nicht der Fall ist. Das Protoplasma der

Epithelzellen des Harnkanals ist in Streifen, die senkrecht zur Lngs-
axe desselben gestellt sind, angeordnet. Ich konstatierte ferner das

Vorhandensein dieser Drse bei Porcellio, Idotliea, Nesaea, Cijmothoe.

und Jaera. Der Bau und Verlauf dieser Drse bei den einzelnen

Gattungen ist ein verschiedener.

V. F r t p f 1 a n z u n g s V e r h 1 1 n i s s e.

Die Fortpflanzungszeit beginnt bei Asellus gegen Mitte April und

dauert bis Mitte September 2), Die uerst interessanten und wichtigen

Angaben von SchbP) kann ich besttigen, obwohl sich im Detail

manche Abweichungen wahrnehmen lassen. In derThat nach erfolgter

Begattung und darauf folgender Hutung, gehen die weiblichen Ge-

schlechtsfifnungen verloren, und im Laufe 1 3 Tage wird der Brut-

raum angelegt. Zugleich bemerkt man am basalen Teile der Maxillar-

fe zwei Hker, die immer grer werden und schlielich eine An-

1) A. Do lim, Entwicklung- und Organisation von Pianiza (Auceno)
maxillaris. Zeitsclir fr wiss. Zoologie. Bd. 20.

2) Dass Asellus Mitte September aufhrt sich fortzupflanzen, beobachtete

ich in Warschau.

3) J. Schbl, Die Fortpflanzung isopoder Crustaceen. Archiv f. mikro-

skopische Anatomie. Bd. XVII.
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zahl langer stark gefiederter Borsten bekommen, und diese Anhnge
der Maxillarfe ragen dann in den Brutraiini hinein. Das drfte

wahrscheinlich eine Vorrichtung sein, um die Einfuhr des Wassers

in den Brutraum zu regulieren. Nachdem das Weibchen nach einer

Begattung zweimal Junge geworfen hat, hutet es sich, und die Ge-

schlechtsffnungen kommen wieder zum Vorschein. Auch bei Jaera

gehen die Geschlechtsfifnungen nach erfolgter Begattung und Hutung
verloren. Auch sah ich hier den Eintritt der Eier in den Brutraum

durch eine Spalte, die sich vor dem sechsten Segmente befindet. Ob
aber Jof^^ra nach einer Begattung zweimal Junge wirft, wei ich nicht

anzugeben. Mangel an Material verhinderte mich das zu untersuchen.

Wiener Zoolog. Institut. Juli 1888.

Zur Ziichtiiiig- der pathogenen Mikroorganismen auf aus

Milcli bereiteten festen und durchsichtigen NlirbiUlen.

Von Marie Raskin').
Aus dem klin. bakteriol. Laboratorium des Herrn Prof. M. Afanassjew an

dem klinischen Institut der Grofrstin Helene Pawlowna.
Die Fhigkeit der Milch gelegentlich als Zwischentrgerin des

Giftes gewisser epidemischer Krankheiten aufzutreten, hat schon

lngst die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sich gelenkt, schon zur

Zeit, als das Vorhandensein eines Coutagium vivum als krankheit-

erregende Ursache noch nicht bekannt war, oder wenigstens auf

vllig hypothetischem Grunde fute. Da es etwas schwierig anzu-

nehmen war, dass der Infektionsstoff sich der Milch in der fr die

Ansteckung gengenden Quantitt beimengen knnte, so meinte man,
dass die Milch eine besondere Fhigkeit besitze das Gift aus der

Luft aufzufangen, dasselbe zu fesseln". Diese Vermutung schien

keinen thatsch liehen Grund zu haben, weshalb die Mehrzahl der

Beobachter dem genannten Weg der Epidemienverbreitung jede Be-

deutung absprach oder ihn fr nicht gengend bewiesen hielt und

dessen Mglichkeit nur auf einzelne wenige Flle beschrnkte. Mit

der Zeit aber wurden die Beobachtungen solcher virulenter Eigen-
schaften der Milch von vielen Untersuchern besttigt, und grade in

jngster Zeit mehren sich derartige Mitteilungen fast von Tag zu

Tag. So wurden mehrfach, und sonderbarerweise grtenteils in

England, Epidemien von Typhus abdominalis beschrieben, wo mau
als alleinige Quelle der Ansteckung ungekochte Milch anerkennen

musste. Auch in Deutschland berichtete Dr. B. Auerbach^) ber

eine Reihe von Typhuserkrankuugen in Kln, die den Verdacht, dass

sie durch den Genuss infizierter Milch hervorgerufen seien, in hohem
Grade erregten. Bezglich des Scharlachs ist die Milch, wie bekannt,

1) Vergl. St. Petersburger Mediz. Wochenschrift, 1887, Nr. 43.

2) Deutsche mediz. Wochenschrift, 1884, Nr. 44.
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