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Ueber den Bau und die phylogenetische Bedeutung- der

embryonalen Bauchanhnge der Insekten.

Von Prof. Veit Graber in Czernowitz.

Zwei Thatsachen sind es, welche dafr sprechen, dass die gegen-

wrtig mit wenigen Ausnahmen meropoden d. h. nur an einem Teil

des Rumpfes mit paarigen Ventralanhngen ausgestatteten Insekten von

poly- bezw. pantopoden Formen, d. i. also von solchen abstammen,

die, hnlich den Myriopoden und vielen Krebsen, an allen Rumpfseg-
menten Beine oder letzteren homologe Extremitten tragen.

Die erste dieser hinsichtlich ihrer phylogenetischen Bedeutung
zuerst von Brauer 1

) gewrdigten und in neuerer Zeit insbesondere

von Grassi 2
) und Haase 3

) eingehend studierten Thatsache ist die,

dass manche der anscheinend niedrigst stehenden flgellosen Insekten

(Campodea, Japyx, Machilis etc.) faktisch auch im Reifezustand

Bauchanhnge in Form von meist ungegliederten Stummeln, Griffeln

und schuppenartigen Duplikatliren besitzen, die zum teil wenigstens

den Beinen mancher Myriopoden (z. B. Scolopendrella) vergleichbar

erscheinen.

Die zweite der erwhnten Thatsachen ist dann die, dass an den

Embryonen der verschiedensten Insekten abdominale Ventralanhnge

nachgewiesen sind, die sowohl hinsichtlich der Zeit ihres Auftretens

als auch betreffs ihrer Ursprungsstelle den Beinen vollkommen homolog
zu setzen sind. Solche nur auf das Eistadium beschrnkte Anhnge
wurden bereits im Jahre 1844 von Rathke 4

)
bei der Maulwurfs-

grille entdeckt, whrend der Nachweis ihrer Homologie mit den

Thoracalgliedmaen zuerst durch Kowalevsky 5
)

bei Eydrophilus
erbracht wurde. Ich selbst darf mir schmeicheln, die phylogenetische

Bedeutung dieser Gebilde und zwar auf grund eines selbstndigen

hnlichen Fundes bei der Gottesanbeterin zuerst klar ausgesprochen
zu haben. In meinem 1877 erschienenen Buche der Organismus der

Insekten" heit es nmlich S. 5: wir haben es da also mit [gegen-

wrtig] vllig funktionslosen Gliedern zu thun, die nur als Ueber-
reste eines frhem Zustandes, als fortdauernde Zeugen

1) Verhandlungen der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien, 1869, XIX.

2) Vergl. u. a. I progenitori dei Miriapodi e degli Insetti, Memoria 7,

Roma 188S; ferner: Morfologia delle Scolopendrelle, Torino 1886; UJapyx
e la Campodea (Acad. Gioenia 1885); Contribuzione allo studio dell' Anatomia

del genera Machilis (Acad. Gioenia 1885).

3) Abdominalanhnge bei Hexapoden. Sitzungsber. der Gesellsch. naturf.

Freunde in Berlin, 1889.

4) Zur Entwicklungsgeschichte der Maulwurfsgrille. Archiv fr Anatomie

und Physiologie.

5) Embryologische Studien an Wrmern und Arthropoden. Memoires de

l'acad. imp. des sciences. Petersbourg, 1871.
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der Abstammung dieser Kerfe von anders gearteten
Wesen sich verstehen lassen" und dann S. 6: die Gottes-

anbeterin war also frher ein mehr als sechsbeiniges Tier, bevor es

ein echtes Insekt wurde."

Weitere Beitrge zur Kenntnis dieser vielfach nur am ersten

Hinterleibssegment deutlich als wirkliche Anhnge hervortretenden

Gebilde verdanken wir dann unter andern vorzugsweise Btschli 1

)

und Grassi 2
),

die bei der Biene allen Segmenten hckerartige Aus-

stlpungen zuschreiben, dann Ayers 3
), der solche am ersten Ab-

dominalsomit einer Grille {Oecanthus) auffand, weiters Patten 4
),

von dem derartige Embryonalorgane und zwar an den meisten Bauch-

platten bei einer Kcherjungfer (Neophalanx) sowie bei der Kchen-
schabe entdeckt wurden, und endlich Nussbaum 5

), der ein Paar

provisorischer Abdominalfe und auch seitliche paarige Anhnge
auf allen (?) Abdominalsegmenten bei den Meloiden angibt.

Dazu kommen dann noch, wenn wir auch das Verhalten der

brigen meropoden Tracheaten, nmlich der Spinnentiere, kurz be-

rhren, unter andern die Angaben von Metschnikof f 6
) ber rudi-

mentre Abdominalanhnge beim Skorpion und die schnen Ent-

deckungen von Balfour 7
) und Locy 8

) ber das Vorkommen zum
teil sehr langer zapfenartiger und den Beinen vllig homolog erschei-

nenden Auswchse bei echten Spinnen.
Es liegt klar am Tage, dass die zuletzt aufgefhrten oder die

embryologischen Thatsachen fr den Nachweis der Herkunft der

meropoden oder gliedmaenarmen Insekten und Spinnen von panto-

poden oder gliedmaenreichen Formen in mancher Hinsicht sogar

wichtiger sind als die zuerst erwhnten bei manchen Thysanuren
bestehenden Verhltnisse. Die Aehnlichkeit der letzteren durch per-

sistente Abdominalanhnge ausgezeichneten Insekten mit gewissen
Tausendfern knnte ja mglicherweise ich stelle dies jetzt

keineswegs mehr als wahrscheinlich hin immerhin nur eine sekun-

dre, durch Anpassung erworbene sein und nicht auf wirklicher Ver-

wandtschaft beruhen; das Vorkommen embryonaler Ventralstummeln

1) Die Entwicklungsgeschichte der Biene. Zeitschr. f. wiss. Zool., 1870.

2) Intorno allo sviluppo delle api nelP uovo. Atti d. Acad. Gioenia in

Catania 1884.

3) On the developinent of Oecanthus niveus etc. Memoires of the Boston

Soc. of nat. hist. 1884.

4) The developinent of Pkryganides with a preliininary note on the deve-

lopinent of Blatta germanica. Quarterly Journal of rnicr. Sc. London 1884.

5) Die Entwicklung der Keimbltter bei Meloe. Biol. Centralblatt, VIII,

1888, Nr. 15.

6) Entwicklung des Skorpions. Zeitschrift f. wiss. Zoologie, 1870.

7) Handbuch der vergleichenden Embryologie, I. Bd., Jena 1880.

8) Observations on the development of Agelena naevia. Bull, of the

Museum of compar. Zoology. Cambridge 1886.
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bei Insekten der verschiedensten Ordnungen und insbesondere bei

den meisten genauer untersuchten Geradflglern und Kfern macht

aber wohl die Annahme einer polyphyletischen Entstehung oder einer

wiederholten Neubildung dieser Anhnge sehr unwahrscheinlich und

spricht in hohem Grade dafr, dass mindestens alle die betreffenden

d. h. alle mit solchen Embryonalstummeln versehenen Insekten (und

Spinnen) von polypoden Formen abstammen. Dabei mchte ich,

wenn auch die Aehnlichkeit mancher Embryonalbildungen
der Insekten z B. jener von Hydrophilus mit den von mir
selbst untersuchten schuppenartigen Baiichanhngen ge-
wisser Thysanuren [Machilis z. B.) ganz unverkennbar ist,

dennoch fr meine Person vorlufig eine bestimmte Meinung ber

die Natur der abdominalen Ventralanhnge der Ur-Meropoden noch

nicht aussprechen.
Das hohe Interesse, das sich an die in Rede stehenden Bildungen

knpft, hatte mich nun auch bei meinen vorwiegend auf die Keim-

bltterdifferenzierung gerichteten insektenembryologiscken Studien be-

stimmt, diesen Teilen eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken;
die vorlufigen Resultate dieser auf zahlreiche Insekten ausgedehnten

Beobachtungen wurden vor kurzem in einer eignen Schrift l

) nie-

dergelegt. In letzterer findet man zunchst eine genauere Nach-

prfung der hinsichtlich der Werre, des Hydrophilus und der Schmetter-

linge bekannt gewordenen Thatsachen, dann eine kurzgefasste Dar-

stellung der zuerst von mir entdeckten zum teil sehr merkwrdigen
Bauchanhnge bei der Gottesanbeterin, und endlich neue Angaben
ber die Bauchanhnge beim Maikfer und bei einer Schnarrheu-

schrecke (Stenobothrus).

Wenn ich nun hier auf diese Bildungen neuerdings zurckkomme,
so geschieht dies aus drei Grnden. Zunchst scheint es mir nicht

unpassend, auch die Leser dieses Blattes ber die betreffenden Fragen
zu orientieren. Dann habe ich ein Paar neue, fr die Deutung dieser

Anhnge nicht unwichtige Beobachtungen mitzuteilen. Und endlich

verlangen die neuesten Mitteilungen ber die Bauchanhnge der In-

sekten von Cholodko wsky
'

2
) in mehrfacher Hinsicht eine Richtig-

stellung. Wir knpfen unsere Errterung gleich an die eben genannte
Arbeit an. Cholodkowsky findet bei der Kchenschabe (Blattei

germanica), auf die sich seine eignen Untersuchungen ausschlielich

beschrnken, bis auf einige spter zu erwhnende Abweichungen im

wesentlichen dieselben Verhltnisse, wie sie von manchen andern

Insekten bereits bekannt und wie sie insbesondere auch hinsichtlich des

1) Ueber die Polypodie bei Insektenenibryonen. Morphol. Jahrbcher,
Band VIII.

2) Studien zur Entwicklungsgeschichte der Insekten: I. Ueber die Ent-

wicklung der uern Form bei den Embryonen von Blattei germanica. Zeit-

schrift f. wiss. Zoologie, Bd 48.
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gleichen Objekts von Patten (siehe oben) beschrieben wurden. Bald

nach der Anlage der Brustbeine erscheinen auf dem (anfangs noch un-

gegliederten) Bauchteil des bandartigen Keimstreifs und zwar [immer?]
nacheinander eine Eeihe paariger Wlste, die den 11 Segmenten des

Hinterleibes entsprechen. Alle diese hinsichtlich ihrer Form und

ihres Verhaltens zu den Stammteilen der Segmente nicht nher be-

schriebenen (Fig. 8) fast das ganze Areal eines Segmentes ein-

nehmenden Wlste sieht Cholodkowsky einfach als Bauchanhnge
an. Leider erfhrt man aber zunchst mit Ausnahme der zapfenartig

hervorragenden Teile des ersten Segmentes nicht, ob diese angeblichen

Anhnge" wirklich von den Stammplatten abgegrenzte, besondere

Auswchse sind oder ob sie eben nur die Kuppen der meist etwas

nach auen gewlbten Stammplatten darstellen x
). Zum Vergleich

seien nun zwei mir genau bekannte Flle herangezogen. Der erste

betrifft eine Schnarrheuschrecke (Stenobothrus). Hier sieht man (vgl.

Fig. 18 meiner Arbeit ber die primre Segmentierung des Keim-

streifs der Insekten im 14. Bd. des morphologischen Jahrbuches) zu

einer Zeit, wo die ersten seitenstndigen Anlagen der Beine auftreten,

und auch spter nur am ersten Hinterleibssegment einen den Beinen

vergleichbaren, aber viel krzern zapfenartigen Fortsatz, whrend
die brigen 10 schon deutlich abgegrenzten Segmente allenfalls mit

Ausnahme des zweiten keine Ausstlpungen zeigen, die mit vlliger
Sicherheit als wirkliches Anhangsgebilde bezeichnet werden knnten.

Anders ist das Verhalten beim Maikfer. Hier zeigen sich in

einem gewissen Stadium (vgl. Fig. 15 und 16 meiner Arbeit ber die

Polypodie) wirkliche Bauchanhnge nicht blo am ersten Segment,
wo sie am strksten entwickelt sind, sondern auch an den folgenden

Segmenten und zwar nicht blo, wie ich seinerzeit angab, an 8, son-

dern an 9 Segmenten, also an allen mit Ausnahme der zwei letzten.

Diese Gebilde sind aber nicht so umfangreich und hinsichtlich ihres

basalen Umrisses so unbestimmt, wie dies Cholodkowsky bei

Blattet darstellt, sondern es sind verhltnismig kleine, aber deutlich

umschriebene fast knopfartige Hckerchen, die sich von den Stamm-

platten, an deren Hinterrand sie sitzen, ganz genau unterscheiden

lassen und die insbesondere im gefrbten Zustand sich sehr scharf

von der Umgebung abheben.

Es wurde schon oben hervorgehoben, dass ich vorlufig ber die

Beschaffenheit der abdominalen Anhnge der Insektenvorfahren kein

bestimmtes Urteil aussprechen mchte. Cholodkowsky hingegen
scheint in dieser Hinsicht, obwohl er nur die Zustnde bei Blatta

aus eigner Erfahrung kennt, weniger bedenklich zu sein. S. 99 sagt
er nmlich: die Entwicklung von Blatta scheint jedenfalls keinen

1) Auf grund meiner eignen Kenntnis der Blatta - Embryonen kann ich

manche Abbildungen Ch.'s so z. B. Fig. 5, 8 u. 9 nicht ganz entsprechend
finden.
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Zweifel mehr darber zuzulassen, dass die Insekten von myriopoden-

artigen Geschpfen abzuleiten sind." Eine solche Behauptung setzt

unter andern jedenfalls auch die Annahme voraus, dass die Bauch-

anhnge der Ur- Insekten den Myriopodenbeinen glichen. Daran aber

knpft sich wieder die Frage, ob denn die embryonalen
Bauch anhnge der Insekten Merkmale an sich tragen,
die auf ihre Herkunft von wirklich beinartigen geglie-
derten Extremitten hindeuten. Das muss ich nun die

Begrndung wird sogleich folgen ganz entschieden in Abrede

stellen.

Was zunchst die Anhnge hinter dem ersten Segment betrifft

die Endanhnge erfordern eine besondere Behandlung so ver-

schwinden dieselben (wohl auch bei Blatta) wieder, bevor sie das

Stadium einer bloen indifferenten Anlage berschritten haben, und

sagen uns also ber die Natur der ihnen seinerzeit

vorausgegangenen Bildungen gar nichts. Aus solchen un-

scheinbaren Hckerchen, wie wir sie beim Maikfer finden, knnten,
falls sie sich weiter entwickelten, ebensogut breite kiementaschen-

oder flossenfrmige als gestreckte, beinartige Anhnge werden. Was
die von Cholodkowsky ganz unberhrt gelassene Art der Rck-

bildung dieser unentwickelt bleibenden Bauchanhnge betrifft, so habe

ich sie speziell beim Maikfer Schritt fr Schritt und zwar an iso-

lierten Keimstreifen verfolgt, wobei sich herausstellte, dass die be-

treffenden Hckerchen sich verflachen und dass ihr Zellenmaterial

hauptschlich an der Medianseite des anfangs leistenartig verdickten

Hinterrandes der definitiven Larvenbauchplatten sich anhuft.

Whrend aber die in Rede stehenden Bauchanhnge
uns ber die Beschaffenheit der Abdominalgliedmaen
der Ur-Insekten vllig im Zweifel lassen, sprechen die

gleich nher zu behandelnden Anhnge am ersten Seg-
ment eher gegen die Annahme, dass sie Ueberreste
von myriopodi formen Beinen seien. Sie wandeln sich nm-
lich, falls sie nicht wie bei Hydrophilus im unentwickelten Zustand

verharren, im Anfang in meist flache, mehr oder weniger stark aus-

gehhlte, taschenartige Scke um, die mittels eines durch Ein-

schnrung ihrer Basis entstandenen gleichfalls hohlen Stielchens derart

an der Leibeswand hngen, dass ihr meist wohl nur von Blutflssigkeit
erfllter Hohlraum mit der Leibeshhle kommuniziert. So ist das Ver-

halten insbesondere beim Maikfer, wo ich es an zahlreichen Schnitten

genau studierte. Der weitere Umstand, dass diese nur mit Blut er-

fllten, dagegen weder Muskeln noch Nerven oder Tracheen
enthaltenden Ektodermaussackungen speziell beim Maikfer eine

ganz auerordentlich mchtige Entfaltung zeigen, indem sie in einem

gewissen Stadium nahezu zwei Drittel der ganzen Bauchflche be-

decken (vgl. Fig. 19 meiner Polypodie- Arbeit) lsst wohl kaum
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bezweifeln, dass sie im Leben des Embryo eine wichtige Rolle spielen,

und zwar schienen mir die Umstnde am meisten fr ihre Deutung
als provisorische Kiemen zu sprechen. Das Eine aber wird, wer die

betreffenden Organe speziell beim Maikfer aus eigner Anschauung

kennt, unbedingt zugeben, dass diese Scke mit wirklich bein-

artigen Gliedmaen keine Aehnlichkeit haben. Damit soll nun aber

nicht gesagt sein, dass diese Gebilde nicht doch fr die hypothetische

Ableitung der Insekten von myriopodiformen Tieren als wichtige

Sttzen dienen knnten. Wie dies gemeint ist, wird die folgende,

aber so kurz als mglich gefasste Darlegung zeigen, wobei ich mich

vorwiegend nur auf die eingangs zitierte Arbeit Haase's berufe,

welcher letztere auch die besondere Freundlichkeit hatte, mir zur

bessern Orientierung verschiedene Zeichnungen und Prparate mit-

zuteilen.

Gewisse schon frher genannte Insekten aus der Abteilung der

Thysanuren zeigen nach den neuesten Forschungen hinsichtlich

mancher ihrer Bauchanhnge in der That eine hchst beachtenswerte

Uebereinstimmung mit dem Verhalten gewisser Myriopoden. Besonders

auffallend ist unter andern die Aehnlichkeit zwischen Machilis (In-

sekt) und Scolopendrella (Myriopod). Bei beiden Formen findet man

nmlich vom zweiten bezw. ersten Bauchsegment an keine eigent-
lichen d. h. gegliederten Beine, sondern statt derselben je zwei

andere Organe. Ein ueres in Form eines ungegliederten Griffels

Parapodium oder Nebenbein, bei Grassi pseudozampa"
und dann ein weiter nach innen gegen die Medianlinie befindliches

Gebilde in Gestalt eines zum teil mittels besonderer Muskeln in die

intersegmentale Gelenkshautfalte zurckziehbaren Sckchens, der so-

genannten Bauchtasche, die Grassi vesicola segmentale" nennt.

Beiderlei Gebilde betrachtet Haase auf grund ausgedehnter ver-

gleichender Studien als basale Nebenbestandteile eines wirk-

lichen Beines und zwar vergleicht er das sogenannte Nebenbein

mit einem an der Hfte mancher Insekten (Machilis, Blattei etc.) vor-

kommenden Sporn und die Bauchtasche mit der sogenannten Hft-

drse gewisser Myriopoden
1
).

Bei diesem Sachverhalt liegt es nun gewiss sehr nahe, die

mitunter, wie wir hrten, taschenartig entfalteten Bauchanhnge der

1) Grassi leitet alle Tracheatengliedmassen von zweistigen An-

hngen ab. In seiner Scolopendrella-Mov^hologie heit es u. a. pag. 27:

ammetto, che nei Tracheati primitivi gli arti tutti, comprese le antenne,

erano biforcati come nei Crostacei.

Hier mchte ich mir die Bemerkung erlauben, dass Grass i's Arbeiten mit-

unter doch allzuviele gewagte Hypothesen enthalten, und dass der Wert seiner

Untersuchungen zuweilen durch den allzuschematischen Charakter seiner hie

und da auch uerst roh ausgefhrten Zeichnungen sehr beeintrchtigt wird.

Man kann sich aufgrund dieser Zeichnungen wirklich kein klares Bild der

Wirklichkeit machen.
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Insektenembryonen mit den erwhnten drseuartigen Scken und

berhaupt mit den schlippenartigen Duplikaturen der Thysanuren und

Myriopoden zusammenzustellen. Gleichwohl kann ich aber dieser

speziell von Haase vertretenen Ansicht, da u. a. an den embryo-
nalen Bauchanhngen der Insekten die griffelartigen
Auengebilde fehlen, keineswegs unbedingt beistimmen. Ander-

seits aber bin ich in der Lage, neue Beobachtungen ber die vordersten

Bauchanhnge der Schnarrheuschrecken mitzuteilen, die in einer Hin-

sicht die Haase'sche Hypothese zu untersttzen geeignet sind.

Zu dem Behufe muss aber zunchst Einiges ber den Bau dieser

Gebilde bei den andern Insekten nachgetragen werden. Beim Mai-

kfer, wissen wir bereits, sind es mit der Leibeshhle kommuni-

zierende und mit Blut gefllte Sckchen. Die nach auen gekehrte fast

ebene Wand derselben zeichnet sich nun hier vor dem Ektoderm der

ganzen brigen Leibeswand in hchst auffallender Weise durch sehr

dickleibige Zellen mit entsprechenden Kernen aus, welche mindestens

dreimal so gro als an andern Stellen sind. Nach Cholodkowsky
hingegen wren bei Blattei diese von ihm nicht an Schnitten dar-

gestellten Sckchen ganz solide Ektodermkrper, die er, obwohl der

auch hier als hohl angegebene Stiel keine Spur eines Nerven
zeigt, sonderbarerweise dennoch als Sinnesorgane auffasst. Ich

habe nun auch diese Gebilde an Schnitten untersucht und gefunden,
dass sie im wesentlichen und insbesondere durch den Besitz einer,

brigens schon von Patten angegebenen Hhlung das von mir bei

der Werre und beim Maikfer nachgewiesene Verhalten zeigen.

Ebenso ist es nun auch, worauf ich schon frher hinwies, bei der

untersuchten Schnarrheuschrecke [Stenobothrus) ,
hinsichtlich welcher

man in einer meiner neuesten Arbeiten ') eine orientierende Abbildung
findet. Die betreffenden Gebilde liegen im Stadium der hchsten

Entfaltung an der Seitenwand des ersten Hinterleibsringes ungefhr
dort, wo spter das bekannte Tympanalorgan sich befindet. Es ist

ein auen abgeflachtes Sckchen mit bisquitfrmigem Umriss, dessen

Lngsdurchmesser circa 1 mm betrgt. Im Gegensatz zur brigen

Leibeswand, welche fast bis zum Ausschlpfen des Tieres ganz pig-
mentlos ist, zeigt es eine brunliche Farbe. Ebenso gefrbt ist aber

auch ein in der nchsten Umgebung dieser Sckchen und der Beine

befindliches feinkrniges Gerinnsel, das der Haut zum teil fest anklebt.

An Schnitten sieht man dann ein sehr weites Lumen, das durch einen

kurzen ziemlich weiten Gang in die Leibeshhle mndet. Im Innern

dieser Hhlung sind auf einzelnen Schnitten gar keine
,

auf andern

nur ein paar, wohl als Blutbestandteile zu deutende Zellen erkennbar.

Ganz besonders lehrreich sind aber die auch hier ganz enorm

1) Vergleichende Studien ber die Keimhiillen und die Rckenbildung der

Insekten (Denkschriften der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1888).

Vergl. Taf. I Fig. 1 h, a.
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groen Zellen der uern Wand. Sie sind nmlich und zwar

vorwiegend gegen das uere Ende zu derart mit gelblichen auch
noch an Kanadabalsamprparaten sichtbaren Krnchen erfllt, dass

infolge dessen die ganze Auenwand des Sackes als eine brunlich-

gelbe Platte erscheint. Erwgt man nun, dass, wie die nhere Unter-

suchung lehrt, auch das oben erwhnte brunliche Gerinnsel in der

Umgebung der Sckchen und Beine hnliche gelbe Krnchen enthlt,
so ist gewiss die Annahme gerechtfertigt, dass dieses Gerinnsel
zum teil wenigstens von den durch keine Chitinhaut be-

grenzten Zellen der Bauchsckchen abgesondert wird
oder mit andern Worten, dass die letztern wirklich drsiger
Natur sind. Ein vielleicht auf dieselbe Weise entstehendes Ge-

rinnsel zeigt brigens auch der Maikfer (vgl. Fig. 22 der Polypodie-

Schrift), das freilich auch von gewissen Keimhllen stammen knnte.
Zum Schlsse muss ich noch ein paar Punkte in Cholod-

kowsky's Arbeit berhren bezw. klarstellen. Es ist eine lngst
bekannte Thatsache, dass manche Insekten gleich vielen andern

Arthropoden, mgen diese nun eine geschlossene oder eine stellen-

weise unterbrochene Reihe von Ventralgliedmaen besitzen, am
Schwanzende zwei oder auch mehrere, bald gegliederte, bald un-

gegliederte und mit verschiedenen Namen bezeichneten Anhnge
tragen, und es ist ferner ganz selbstverstndlich, dass diese bald als

Tast- und Schutz-, bald als uere Sexualwerkzeuge dienenden End-

anhnge, insoweit sie gleich beim Eintritt in das freie Leben zum
Gebrauche vorhanden sein sollen, bereits im Embryonalzustand an-

gelegt und zum Teil auch vllig ausgebildet werden mssen. Dies

erwhne ich aber deshalb, weil Cholodkowsky mit dem Nachweis
der embryonalen Anlage der bekannten Afterborsten der Kchenschabe
den in meiner Polypodie- Arbeit aufgestellten Satz smtliche den
Beinen homologen Anhnge, die sich am Embryo nahezu

gleichzeitig mit den Thorakalgliedmaen bilden, erhalten

sich auch nur whrend der Embryonalperiode" umgestrzt und berhaupt
eine besondere Entdeckung gemacht zu haben glaubt. Ich will hier nicht

von meinen einschlgigen schon in den sechziger Jahren erschienenen

Arbeiten reden, da es ja klar ist, dass fr unsere Frage die ge-

wissen weitverbreiteten Endanhnge u. a. schon deshalb einen sehr

untergeordneten Wert haben, weil, wie auch Haase betont, die

bei manchen Insekten in der Dreizahl auftretenden
Afterborsten doch nicht so ohne weiteres, wenn man
nicht alles durcheinander werfen will, mit den Beinen
homologisiert werden knnen.

Der zweite noch flchtig zu berhrende Punkt betrifft Cholod-

kowsky's Behauptung, dass die scheinbar echt sekundren Bauch-

anhnge der vollendeten Insekten, wie z. B. die abdominalen Haft-

stummeln der Raupen ebenfalls fr wahre Homologa der (primr
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entstehenden) Brustbeine gehalten werden mssen". Mit diesem

Mssen" leugnet ja der russische Forscher gradezu die Mglichkeit,
dass durch die Anpassung berhaupt etwas ganz Neues hervorgebracht

werden kann, und unwillkrlich fragt man, woher wohl diese, wei-

tere Nachforschungen scheinbar berflssig machende Khnheit des

Schlieens kommt.

Zu Prof. Blochmann's Aufsatz Ueber die regelmigen
Wanderungen der Blattluse, speziell ber den Generations-

zyklus von Chermes abietis
1

'.

Von Dr. L. Dreyfus in Wiesbaden.

In einem in Nr. 9 dieser Zeitschrift unter obigem Titel erschienenen

Aufsatz sucht Prof. Blochmann darzuthun, dass er und nicht ich

zuerst die Herbstwanderung des Chermes abietis Kltb. denn nur

um diese kann es sich berhaupt handeln
, gefunden habe.

Die Frage der Prioritt berlasse ich dem Urteile der Fach-

genossen, welche ja die betreffenden Schriften l

) und ihre Daten ver-

gleichen knnen. Was mich zur Erwiederung veranlasst, ist die ein-

seitige Darstellung des Sachverhaltes in einer Zeitschrift, welche auch

von Vielen gelesen wird, denen die Sache ferner liegt, und die deshalb

wahrscheinlich nicht die Originalarbeiten einsehen. Ferner bestimmt

mich die Notwendigkeit sachlicher Berichtigung. Dies um so

mehr als B. es fr gut befunden hat, unsere Korrespondenz eben so

einseitig heranzuziehen.

I.

Herr Prof. Blochmann grndet seinen Anspruch auf Prioritt

darauf, dass ich erstens am 19. September mich nicht so bestimmt

ausgesprochen habe wie er es am 2. November gethan hat, und

zweitens, dass ich keine Experimente gemacht habe.

Dass ich nicht nur die Wanderung, sondern die ganze Kom-
plikation klar berschaut habe und dass dieselbe sich aus den von

mir in Kln erwhnten Thatsachen fr jeden Kundigen ergeben musste,

1) I. Dreyfus, Ueber neue Beobachtungen bei den Gattungen Chermes

und Phylloxera. Vortrag gehalten am 19. September 1888 in der

zool. Sektion der 61. deutschen Naturforscher Versammlung zu Kln.
IL Blochmann, Ueber den Entwicklungskreis von Chermes abietis.

Vortrag gehalten am 2. November 1888 in dem Naturh. med. Verein

zu Heidelberg.

III. Dreyfus, Neue Beobachtungen bei den Gattungen Chermes und

Phylloxera. Zool. Anzeiger, Nr. 299, 4. Februar 1889 und Nr. 300,

18. Februar 1889.

IV. Dreyfus, Ueber Phylloxerinen. Wiesbaden 1889.

V. Dreyfus, Zur Biologie der Gattung Chermes. Zool. Anz., Nr. 308,

27. Mai 1889.
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