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Striges, einigen Passeres etc.) ebenfalls noch einen Muskel darstellt,

der aber in seiner oberflchlichen Partie mehr longitudinal, in seiner

tiefen mehr ascendent gerichtete Fasern enthlt. Bei den brigen

Vgeln existieren 2 Abteilungen: ein etwas kleinerer oberflchlicher

M. sterno-coracoideus superficialis mit vorwiegend longitudinalem und

ein etwas grerer tiefer M. sterno-coracoideus profundus mit vor-

wiegend ascendentem Faserverlaufe. Er entspringt von der Impressio
sterno-coracoidea des Stern, und deren medialem und mitunter

distalem Rande, sowie von dem Proc. lateralis anterior und kann von

da aus bald auf die benachbarten Sternocostalleisten, bald auf das

Labium internum des Sulcus coracoideus bergreifen. Wenn 2 ge-

sonderte Mm. sterno-coracoidei vorhanden sind, entspringt der ober-

flchliche hauptschlich von der Linea sterno-coracoidea, von dem Rande

der Impressio und den Sternocostalien, der tiefere vorzugsweise von

der Flche der Impressio und dem Labium internum sulci coracoidei.

Als einheitlicher Muskel endet er gleichmig an der Innenflche und

am Lateralrande des Coracoid, als M. sterno - coracoideus superficialis

an dem lateralen Rande des hintern Teils dieses Knochens und

namentlich der Proc. lateralis desselben, als M. sterno-coracoideus

profundus endlich inseriert er sich an der Impressio sterno-cora-

coidea der Innenflche des Coracoid und kann von da auch auf die

Membrana coraco - clavicularis bergreifen. Innerviert wird er durch

den N. sterno-coracoideus. Als Homologou des M. sterno-coracoideus

internus der niedern Saurier kann nur mit dem M. subclavius des

Menschen der M. sterno-coracoideus verglichen werden, wie dies

auch schon Tiedemann u. a. gethan, obgleich die Insertion beider

Muskeln sehr von einander abweichen. Andere Autoren haben in

dem Muskel ein Homologon des M. pectoralis minor des Menschen

erblickt, eine Deutung, welcher F. nicht folgen kann, weil fr ihn

das wirkliche Homologon des menschlichen M. pect minor in dem
M. pectoralis (thoracicus) der Vgel enthalten ist.

(Fortsetzung folgt.)

Neuere Arbeiten ber die Ontogenie der Insekten.

Veit Graber, Ueber die Polypodie bei Insekten-Embryonen in: Morph.

Jahrb., 13. Bd., S. 586615, Taf. 25-26.

Derselbe, Ueber die primre Segmentierung des Keimstreifen der

Insekten, ibid. 14 Bd., S. 345-367, Taf. 1415, 4 Holzschn.

Derselbe, Vergleichende Studien ber die Keimhllen uud die Rcken-

bildung der Insekteu in : Denkschr. d. k. Akademie in Wien. Math.-

Naturw. Klasse, 54. Bd., S. 109162, 8 Taf., 32 Holzschn.

In einer Reihe von Abhandlungen verffentlicht jetzt Professor

V. Graber die Resultate jahrelanger Untersuchungen ber die Ent-

wicklung der Insekten. Auf einmal liegt uns also ein ber mehrere
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Insektenarten aus den verschiedenen Ordnungen ausgedehntes Bndel
von Beobachtungen vor, wie es nur durch lange ausdauernden Flei

und viel technische Geschicklichkeit gesammelt werden konnte. Indem

wir hier ber die bereits erschienenen Abhandlungen kritisch referieren,

sehen wir fernem Mitteilungen des verdienten Verfassers ungeduldig

entgegen.

Die Anwesenheit von Gliedmassen an den ersten Hinterleibs-

segmenten von Insektenembryonen wurde zuerst von Rathke bei

der Maulwurfgrille, spter von Btschli bei der Biene (von Grassi

neuerdings geleugnet) und von Kowalewsky bei Hi/drop/nlus er-

kannt. Aehnliche Beobachtungen verffentlichten spter Grab er von

Mantis, Ayers von einer Grille (Oecanthus niveus) u. s. w. Meist

wurde nur am ersten Abdominalsegment ein Paar ventraler Anhnge
gefunden, welches trotz mancherlei Form- und Strukturunterschiede

den thorakalen Gliedmassen angereiht und mit denselben homologisiert

werden konnte. Bei Melolontha- Embryonen findet nun Grab er an

allen Abdominalsegmenten ventrale Gliedmassenrudimente; die dem
ersten Segment zugehrigen sind zwar bei weitem die grten und

entwickeln sich zu ansehnlichen blasenfrmigen Gebilden, welche sich

erst kurz vor dem Ausschlpfen der Imgerlinge rckbilden. Auf

Schnitten erweisen sich diese Anhnge als hohle Ektodermaus-

stlpungen ;
ihre Wand besteht aus hohem Zylinderepithel und sie

enthalten weder Muskel- noch Tracheenaulagen. Bei Hydrophilus
findet G. nur am ersten Hinterleibssegment ventrale mit den Beinen

vergleichbare Anhnge, welche aber gegenber den bei Maikfer-

Embryonen vorkommenden rudimentr zu nennen sind. Am zweiten

Segment findet er die von Kowalewsky erwhnten Anhnge nicht

und die von Hei der an allen Abdominalringen gefundenen Glied-

massenanlagen sind den Rudimenten von Abdominalfen ihrer Stellung

wegen nicht gleichwertig. Dass aber solche Beinrudimente variable

Gebilde sind, beweist der Fall von Mantis, wo G. bei einigen Em-

bryonen nur ein Paar, bei andern zwei Paar Abdominalfue angelegt
fand Nicht allen Insektenembryonen kommen Abdominalfe zu:

so fand sie G. bei Lina tremitlae nicht.

Da nun solche Abdominalanhnge bei Vertretern der verschie-

densten Ordnungen (Orthopteren, Neuropteren, Coleopteren und wahr-

scheinlich auch Rhynchoten, Hymenopteren und Lepidopteren) vor-

kommen, so darf man dieselben wohl als normale Bildungen der

Insektenembryonen auffassen und ihrer Struktur nach als rudimentre

Organe, denn selbst da, wo (wie bei Melolontha und bei Orthopteren)
die Anhnge des ersten Segments einen grern Umfang erreichen,

gewhren sie denselben einfach sackartigen Bau. Ihre Bedeutung
kann aber verschiedenartig verstanden werden, je nachdem wir an-

nehmen, dass die Vorfahren der Insekten an ihrer Stelle einst wirklich
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funktionsfhige Laufbeine oder nur verschiedenartig gebaute, nicht

lokomotorische, vielleicht als Kiemen fungierende Gliedmassen besaen.

Die Thatsache, dass manche Thysanuren (Campodea, Jwpyx) an den

ersten Abdominalsegmenten stummelartige Anhnge tragen, welche

sogar nach Grassi mit rudimentren Muskeln versehen sind, fhrt

uns der Lsung der Frage nicht viel nher. Wir wissen also nicht,

ob die unmittelbaren Vorfahren der Insekten (also die Urtracheaten)

heteropode, oder wie die Tausendfe homopode Tiere waren. Grab er

neigt zur ersten Annahme, welche uns auch die grte Wahrschein-

lichkeit zu besitzen scheint. Die Existenz eines sechsbeinigen Embryo
bei den Chilognathen lsst eher heteropode Ahnen der Myriopoden
als homopode Vorfahren der Insekten vermuten.

In seiner Arbeit ber die Entwicklung von Oecanthus niveus be-

merkte Ayers, dass die Segmentierung des Keimstreifens nicht wie

bei vielen andern Insekten mit der Anlage der einzelnen Metameren

in ihrer natrlichen Reihenfolge beginnt. Die zuerst scheibenfrmige

Embryonalanlage zieht sich in die Lnge und teilt sich nach und

nach in vier Abschnitte, welche erst nachtrglich in die einzelnen

Metameren abgegliedert werden. Der erste Abschnitt bleibt ungeteilt

und bildet das antennale Segment (Urkopf); der zweite liefert die

drei Kiefersegmente (sekundre Kopfsegmente); die zwei folgenden

entsprechen dem Thorax und Abdomen. Einen hnlichen Fall be-

schreibt Grab er von einem Acridier (Stenobothrus variabilis) ;
die

Untersuchung auf Schnittserien zeigt, dass die Segmentierung nicht

eine blo uere Erscheinung ist, sondern dass das Hypoblast sich

unter dem Keimstreifen zuerst in 4 Makrosomiten und nachtrglich

in die Mikrosomiten oder Metameren teilt. Bemerkenswert ist, dass

in einem gewissen Stadium die 3 Thoraxsegmente im Hypoblast
bereits differenziert sind, whrend die 3 Kiefersegmente noch ein

ungeteiltes Makrosomit bilden; es eilt also die Segmentierung des

Thorax jener des sekundren Kopfes voraus. Aehnliches fand G.

auch bei einem Kfer [Lina tremulae).

Was Grab er als Hypoblast oder Entoblast bezeichnet, entspricht

durchaus nicht dem Entoderm der meisten Autoren, welche darunter

auch noch die Dotterzellen begreifen. Nach G. haben die Dotter-

zellen (Centroblast) zu der Bildung der Embryonalanlage durchaus

keine Beziehung. Aus dem Blastoderm (Periblast) sondert sich durch

Invagination (Gastrulabildung) das Hypoblast, das ist die Anlage
sowohl des Mesoblastes als des Darmdrsenblattes. Das Hypoblast
wird bei der Anlage der Metamerie vollstndig in Segmente zerlegt

und jedes Segment spter in zwei laterale Hlften geteilt; dann ent-

steht in jeder Segmenthlfte eine Leibeshhlenanlage, deren dem

Dotter zugekehrte Wand oder viscerales Blatt das Darmdrsenblatt

und die Darmmuskulatur liefert. Das einheitliche Mesenteron wird
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also aus segmentalen Anlagen gebildet. Andere Einzelheiten ber die

Keimbltter der Insekten wollen wir vorlufig nicht referieren, da

der Verf. uns ber diesen Gegenstand eine grere Arbeit verspricht.

Nirgends tritt wohl die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen in

der Entwicklungsgeschichte der Insekten deutlicher zutage, als in der

Bildungsweise der Keiinhllen und in der Art wie sich der Rcken
der Embryonalanlage schliet. Bekanntlich erhebt sich bei den

meisten Insekten um die Embryonalanlage eine Falte des Blasto-

derms (von G. als Gastroptyche
1 '

bezeichnet) und vereinigt sich auf

der Bauchseite des Embryo zu einem geschlossenen Sack mit doppelter

Wand, bestehend aus innerem und uerem Blatt, nmlich Amnion

oder nach G. Entoptygma und serse Hlle oder Ektoptygma. Bei

andern Insekten (Rhynchoten, Libelluliden) stlpt sich die Embryonal-

anlage mitten in den Dotter hinein. Nach diesen Hauptformen der

Entwicklung knnen die Insektenembryonen in ektoblastische und

entoblastische eingeteilt werden; im ersten Fall liegt der Dotter

smtlich auf dem Kcken des Keimes
;
im zweiten ist der Keim samt

dem denselben ventral umhllenden Amnion vom Ektoptygma ringsum

durch eine Dotterschicht getrennt. Flle
,

die sich eigentlich unter

keine der eben aufgefhrten Abteilungen einreihen lassen, werden

wir bald kennen lernen.

Eine typische Form des ektoblastischen Entwicklungsmodus bieten

uns die bis jetzt untersuchten Hymenopteren. Nachdem sich das

Amnion geschlossen hat, steigt die an den Seiten des Embryo be-

findliche Falte, welche durch das Umbiegen der Embryonalaulage in

das Entoptygma zu stnde kommt (Grab er nennt diese Falte

Notoptyche), immer hher gegen den Rcken, den Dotter umwachsend.

Endlich verwachsen die beiderseitigen Falten dorsal und bilden den

Rcken des werdenden Tieres. Die ganze Dottermasse wird in den

Leib des Embryo aufgenommen, welcher bis zum Ausschlpfen von

seinen Huten umschlossen bleibt. Diese typische Form der Rcken-

schlieung nennt G. notoptychogon und arrhemagen. Aehnlich

verhalten sich die Schmetterlinge; bei ihnen wird aber nur ein Teil

des Dotters bei der Rckenschlieung in den Leib aufgenommen ;
ein

anderer Teil bleibt zwischen Ekto- und Entoptygma, den Embryo
umgebend, und wird von letzterem nachtrglich aufgefressen. Diese

Form der Entwicklung bildet einen Uebergang vom ektoblastischen

zum entoblastischen Typus.
In obigen Fllen nehmen die Hllen an der Schlieung des

Rckens keinen direkten Anteil. Bei den meisten ektoblastischen

Insekten ist dem aber nicht so. Unter den Kfern bleibt bei Lina

das an seinen groen Kernen leicht kenntliche Ektoptygma unver-

sehrt, whrend das Entoptygma ventral reit und sich ber dem

Rcken des Embryo umstlpend zum dorsalen Ektoderm wird. Bei
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Hydrophilus und Melolontha reien beide Hllen in der ventralen

Mittellinie und werden gegen den Rcken umgebogen. Das Entop-

tygma wird zum dorsalen Ektoderm, whrend das Ektoptygma in

den Dotter versenkt wird und daselbst zum sonderbaren Rckenrohr
oder Rckenorgan wird. Letzteres besteht aus groen Zellen, welche

spter einzeln in die Dottermasse hineinwandern und die Verflssigung
derselben bewirken. Das Rckenorgan, dessen morphologische Be-

deutung noch ein Rtsel bleibt, ist vom physiologischen Standpunkt
aus ein Apparat zur Verdauung des Dotters. Die Einzelheiten dieser

Erscheinungen sowie die Verhltnisse der Keimbltter wollen wir

unbercksichtigt lassen, da dieselben ohne Figuren kaum verstndlich

besprochen werden knnten. Bei der von Ayers studierten Grillen-

art
(
Oecanthus niveus) entsteht der Riss der Membranen an einer um-

schriebenen Stelle in der Nhe des Kopfes, und die Membranen selbst

werden ber den Embryo umgestlpt; letzterer verndert dabei seine

Lage auf dem Ei in einer Weise, welche an die Umkehrung oder

(wie sie G. nennt) Antipodisierung der Embryonalanlage bei den ento-

blastischen Insekten erinnert. Auch hier wird auf Kosten des Ek-

toptygmas ein Rckenorgan gebildet, aber in etwas verschiedener

Weise. Wahrscheinlich geht die Bildung von Rcken und Rcken-

organ bei Gryllotalpa hnlich vor sich und letzteres entsteht nicht,

wie Korotneff glaubt, aus den Dotterzellen.

Von diesen Orthopteren unterscheidet sich Stenobothrus in seiner

Entwicklung sehr. Es entsteht kein Riss der Hllen und auch kein

Rckenorgan; der Rcken wird auch nicht durch perilekitisches Zu-

sammentreffen der beiderseitigen Notoptyche, sondern durch eine

besondere vom Ektoderm des Embryo am Rande der Rckenfalte in

den Dotter hineinwachsende Platte geschlossen ;
es wird durch diesen

Vorgang nur ein Teil des Dotters in den Embryo aufgenommen; ein

anderer Teil bleibt zwischen demselben und dem Ektoptygma zurck.

Eine besondere Form des Hllenrisses scheinen einige Phry-

ganiden und Dipteren (Chironomus) zu bieten. Das Ektoptygma

zerreit, zieht sich auf den Rcken zurck und bildet einen pro-

visorischen Verschluss desselben durch ein Rckenorgan. Der de-

finitive Verschluss wird aber durch das Zusammentreffen der beider-

seitigen Notoptyche gebildet, wobei das Rckenorgan in den Dotter

versenkt wird.

Von entoblastisch angelegten Insektenembryonen hat G. eine

Wanze (Pyrrhocoris) untersucht. Nachdem der Keimstreif sich auf

dem Dotter in bekannter Weise umgestlpt (antipodisiert) hat, zieht

sich das Ektopygma zu einem Rckenrohr zusammen und der Ver-

schluss des Rckens erfolgt wie bei Oecanthus durch die Innenhaut.

Eine Sonderstellung nehmen unter den Insekten die Museiden ein;

sie bilden einen eignen Typus der Entwicklung. Es kommt hier nicht

zur Bildung einer vollstndigen Umhllung des Embryo, sondern nur
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zur Anlage von kurzen Seitenfalten und zur Einstlpung des Schwnz-
endes in den Dotter. Diese Verhltnisse sind aber selbst mit Hilfe

von Bildern nicht ohne Mhe zu verstehen, weshalb wir auf eine

bloe Beschreibung derselben verzichten wollen.

Aus den eben geschilderten Verhltnissen ergibt sich, dass In-

sekten, welche systematisch einander nahe stehen, inbezug auf ihre

Keimhllen sich sehr verschieden verhalten, whrend wiederum syste-

matisch weit abstehende Formen in dieser Hinsicht einander hnlich

sein knnen. Jene Unterschiede lassen sich, wie G. treffend bemerkt,
durch die grere oder kleinere Menge des Nahruugsdotters nicht

gengend erklren. Auf welche Weise soll z. B. die relative Menge
des Dotters es bedingen, dass in einem Ei das Keimstreifektoderm

weiter wachsend fr sich allein die Kckenwand schliet, whrend
in einer andern Art das Entoptygma dabei zu Hilfe gezogen wird?
G. meint, dass jene Zustnde wenigstens zum teil phylogenetische

Bedeutung haben, und dass man aus der Aehnlichkeit der Hllen-

bildung auf Blutverwandtschaft zu schlieen berechtigt ist. Aber
das heutige System der Entomologie deckt sich durchaus nicht mit

dem, welches man auf die Keimhllenverhltnisse zu grnden ver-

mchte. ,.Eine solche Incongruenz", fhrt G. fort, ..pflegt man nicht

selten kenogenetisch, d. i. durch die (meist schwer zu begrndende)
Annahme zu erklren, dass infolge gewisser spterer Einwirkungen
die ersten ontogenetischen Entwicklungszustnde eines Tieres eine

Vernderung erleiden. Man knnte also beispielsweise sagen: Lina
und Hydrophilus hatten ursprnglich, ihrer ihnen gegenwrtig an-

gewiesenen systematischen Stellung entsprechend, annhernd gleiche

Keimhllenzustnde. Diese wurden aber spter infolge neuer

Anpassungen, die das fertige Tier erlitt und die bis zu

einem gewissen Grade auch auf die embryonale Ge-

staltung zurckwirkten, bei einem dieser Kfer (oder bei

beiden in verschiedener Weise) abgendert." Das jetzige System
wre also aufgrund der Embryologie zu revidieren: so meint Grab er

z. B., dass ..die Annahme, dass die gegenwrtig mit den Orthopteren

vereinigten Libelluliden mit Picksickt darauf, dass die erstem ekto-,
die letztern en tobiastisch sind, phylogenetisch nicht zu diesen ge-

hren, sondern den Rhynchoten nher stehen, besser begrndet ist

als die Hypothese, dass diese fundamentale Differenz in der Keim-

lage erst nachtrglich auf kenogenetischem Weg entstanden ist.
1 '

Die Aehnlichkeit fertiger Insekten mit unhnlichen Keimzustnden

(z. B. Grylliden und Akridier, Lina und Hydrophans) erklrt G. durch

Konvergenz.
Auch erscheint es mir nichts weniger als konsequent", schreibt

G. an einer andern Stelle, das Prinzip der Flschung der Phylogenie
mehr auf die anerkanntermaen relativ wenig vernderlichen em-

IX. 26
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bryonaleu Zustnde, als auf die fertigen freien Lebenspliasen anzu-

wenden, die im Gegensatz zu den erstem den Kampf ums Dasein

wirklich fhren und die demnach auch groem Vernderungen aus-

gesetzt sind."

Diese Schlussfolgerungen des verdienten Forschers mgen wir

nicht acceptieren und werden zuerst die Prmissen, auf welchen sie

beruhen, leugnen. Vor allem ist es durchaus nicht bewiesen, dass

embryonale Stadien immer minder vernderlich seien als erwachsene

Tiere und deshalb einen groem systematischen Wert beanspruchen.
Es wird kein Zoolog behaupten wollen, dass das Meerschweinchen und

die Maus aufgrund ihrer sonderbaren Keimbltterverhltnisse vom Kanin-

chen und von allen brigen Sugetieren oder sogar von allen Wirbeltieren

getrennt werden sollen; oder dass die Edentaten wegen der Verschie-

denheiten im Bau ihrer Placenta in mehrere einander fern stehende

Ordnungen zergliedert werden drfen. Trotz der groen Aehnlichkeit

in der uern Gestalt sowie im anatomischen Bau weichen doch die

amerikanischen, afrikanischen und neuseelndischen Peripatus
- Arten

grade in den ersten Stadien ihrer Entwicklung weit von einander ab !

Warum drfte der Embryo nicht ebensowohl wie das fertige Tier

sich an besondere Verhltnisse anpassen und dadurch neue Charaktere

erwerben knnen? Jene Verhltnisse sind uns zwar unbekannt; das-

selbe gilt aber auch fr die Momente, welche die meisten Vern-

derungen der ausgebildeten Organismen bestimmt haben. Es ist

durchaus nicht notwendig, dass zuerst der fertige Organismus modi-

fiziert werde und erst infolge dessen der Embryo; der Keim ist selbst

im Mutterleibe vor uern Einflssen nicht immun und nimmt deshalb

an dem Kampf ums Dasein seinen Auteil. Eine morphologische Kon-

vergenz scheint uns aber viel eher in den anatomisch einfachen und

histologisch indifferenten Keimzustnden, als in den hchst kompli-
zierten und sowohl anatomisch als histologisch in feinster Weise

differenzierten Strukturen eines fertigen Tieres anzunehmen.

Dass der Systematiker die Embryonalzustnde zu bercksichtigen

habe, wird heutzutage Niemand bestreiten wollen; aber erst dann,

wenn die ontogenetischen Thatsachen in gengender Zahl vorliegen,

um darauf generalisierende Schlsse grnden zu knnen; ein fest

begrndetes System ist erst dann zu ndern, wenn jene Thatsachen

mit ihm in offenbarem Widerspruch stehen. Es ist Graber's

groes Verdienst unsere Kenntnisse ber die Ontogenie der Insekten

sehr bedeutend erweitert und in ein besseres Licht gebracht zu haben.

Uns scheint aber, dass die bis jetzt bekannten Resultate embryologischer

Forschung mit dem alten System noch nicht unvereinbar geworden
sind und dass sie gewisse auf die Anatomie und postembryonale

Entwicklungsgeschichte begrndete Ansichten wesentlich untersttzen 1

).

1) S. diese Zeitschrift 5. Bd. S. 648656.
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Eine auffallende Thatsache ist, dass bei Phryganiden , Lepi-

dopteren, Hymenopteren und manchen Dipteren der Rcken durch

Zusammentreffen der Notoptyche geschlossen wird, was bei keinem

andern Insekt beobachtet wurde; grade diese Gruppen gehren zu

der von Brauer aufgestellten natrlichen Abteilung der Petanoptera.

Nehmen wir an, dass die Nematocera (zu welchen Simulia und Chiro-

nomus gehren) unter den Dipteren ursprnglichere Formen sind, so

knnen wir den besondern Entwicklungsmodus der Museiden als einen

sekundren betrachten. Der Umstand, dass der Lepidopteren-Embryo
soweit bekannt, vom Dotter umgeben ist, der Hymenopteren -Keim

dagegen den ganzen Dotter in sich schliet, scheint uns vom morpho-

logischen Standpunkt bei weitem nicht so schwer in die Waage
zu fallen, als die Uebereinstimmung im Mechanismus der Rcken-

bildung.

Vergleichen wir ferner die Grylliden mit den Libelluliden nicht

in bezug auf die erste Anlage des Keimstreifens, sondern vom Mo-

ment des Hllenrisses bis zur vollzogenen Antipodisierung" des

Embryo, so finden wir auch hier eine sehr auffallende Ueberein-

stimmung, welche uns nicht minder wichtig zu sein scheint, als der

Unterschied der in oder auf dem Dotter stattfindenden Keimanlage;
und doch sind diese beiden Gruppen, trotzdem sie von Gerstcker
mit noch andern Insekten als Orthopteren (sensu lato)

- '

vereinigt

wurden, ziemlich weit von einander stehende Formenreihen. Welchen

Wert wir dem grndlich verschiedenen Entwicklungsmodus von Steno-

bothrus beimessen drfen, kann nicht bestimmt werden, solange wir

von den Keimhllenverhltnissen bei andern Abteilungen der echten

Orthopteren (Locustiden, Blattiden, Mantiden) nichts oder sehr wenig
wissen.

Und da von der Ungeheuern Zahl der Coleopteren nur drei

Species in bezug auf ihre Keimgeschichte untersucht sind, wird es

auch nicht mglich sein, den Wert, welcher den Unterschieden in der

Entwicklung von Lina gegenber Hydrophilus und Melolontha zu-

geschrieben werden soll, zu bestimmen.

Es mgen nun recht viele Forscher dem reichen und dankbaren,
aber leider noch zu wenig bebauten Feld der Insektenontogenie ihre

Thtigkeit widmen. Eine genauere und auf zahlreiche Formen

ausgedehnte Kenntnis der Entwicklung des Insektenkeims wird zwei-

fellos zu wichtigen Vernderungen in der Systematik fhren. Letztere

aber schon jetzt bestimmen und aufgrund noch zu sehr vereinzelter

Erfahrungen das allgemein geltende System umwlzen zu wollen,

scheint uns vorlufig zu sehr gewagt und drfte allzu leicht auf Irr-

wege fhren.

26*
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Nachtrag.

In einer soeben erschienenen Abhandlung ber die Entwicklung
von Blattet beschreibt Ckolodkovsky 1

)
bei diesem Insekt einen

weitern Fall von Anwesenheit embryonaler Gliedmassen am Hinterleib.

Er findet an allen Abdominalsegmenten Gliedmassenanlagen ,
wovon

die meisten klein bleiben und frh schwinden, whrend das erste

Paar, obschon nur aus Ektodermzellen gebildet, einen grern Um-

fang erreicht und erst am Ende des Embryonallebens rckgebildet

wird, das 10. und 11. Paar sich sogar weiter entwickeln und letzteres

zu den bleibenden Cerci wird. Verf. verwirft die von Grab er vor-

geschlagene Einteilung der embryonalen Abdominalanhnge aufgrund
ihrer mehr medialen oder lateralen Stellung und betrachtet alle mit

gleichem Recht als Beinrudimente. Die gegliederten Cerci sind also

mit den abdominalen Rudimenten sowie mit den Thoraxbeinen, Mund-

teilen und Antennen homodyname Gliedmassen. Die Antennen ent-

stehen nach Ch. bei Blattet postoral
2
).

Da die Abdomiualfe der

Schmetterlingsraupen, deren frhe Embryonalbildung von Ticho-
miroff nachgewiesen wurde, jenen Abdominalrudimenten der Em-

bryonen anderer Insekten als homolog betrachtet werden sollen, so

ist nach Ch. zweifellos, dass jene Raupen viel mehr als die Cam-

podea -
artigen Larven eine phylogenetische Bedeutung beanspruchen

drfen, wobei er die Aehnlichkeit mit Peripatus besonders hervorhebt.

Aus allem dem folgt, dass die Vorfahren der Insekten nur homo-

pode und nicht heteropode Tiere gewesen sein knnen.
Nach unserer Ansicht kommt es bei der Frage von der homo-

oder heteropoden Natur der Iusektenvorfahren hauptschlich darauf

an, in welcher Hhe wir am phylogenetischen Stammbaum die ge-

dachten Ahnenformen suchen wollen. Nach dem heutigen Standpunkt
der Morphologie, seitdem die Nauplins -Larve fr die meisten Zoo-

logen nicht mehr als Ahnenform der Crustaceen angesehen wird,
darf wohl als sehr wahrscheinlich angenommen werden, dass alle

Arthropoden von homonom gegliederten und an allen Segmenten mit

wohlentwickelten Fen versehenen Urformen abstammen. Ein

genauer bestimmtes Problem steht vor uns, wenn wir fragen: wie

sahen die letzten gemeinschaftlichen Vorfahren der jetzt lebenden

Tracheaten, oder wenigstens die der Hexapoden und Chilognathen
aus?" Sollte sich nun auch die von Ch. behauptete Homologie

der Cerci- und Beinanlagen besttigen, so scheint uns dadurch die

Ansicht, dass jene Ahnenformen heteropod waren, nichts von ihrer

Wahrscheinlichkeit zu verlieren. Die Abdominalfue der Schmetter-

1) Studien zur Entwicklungsgeschichte der Insekten in: Zeitschrift ftir

wissensch. Zoologie, 48. Bd., I. Heft, S. 89100, Taf. 8.

2) Bei Melolontha findet auch Grab er die Antennenanlage postoral.
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lingsraupen mgen sich ganz gut durch Rckschlag in der Phylogenie
aus den bei anderen Insekten sonst rasch schwindenden Embryonal -

rudimenten wieder entwickelt haben, und jene Raupen drfen mit

groer Wahrscheinlichkeit aus Campodea- artigen primitiven Formen

abgeleitet werden.

Derartige Atavismus -Flle spielen wohl in der Phylogenie eine

viel bedeutendere Rolle, als gewhnlich angenommen wird. Primitive

Bildungen werden aus ihrer rudimentren oder sogar latenten Anlage
durch neue Adaptation wieder gezchtet, und so entstehen neue Organi-

sationsverhltnisse, welche mit gleichem Recht als primitive oder

als sekundre aufgefasst werden drfen.

Emery (Bologna).

Neue Arbeiten ber Schwmme.
Sollas W. J., Report on the TetractinelUda collected by H. M. S. C hal-

leng er. In: Chall. Rep., Vol. XXV, 166 u. 458 pp., 44 Taf.

i d., Sponges" in Encycl. Britannica, IX. Ed., Part. 86, p. 412429.

Wie nach Haeckel die Kalkschwmme auf einer Grundform

Olyntbus" zurckzufhren sind, so kann man jetzt nach Sollas
auch die brigen Schwmme auf einer primitiven Form zurckfhren,
nmlich den Rhagon

1*

[Dyssycns Haeckel 1

)].
Der Rhagon (>

Traube) hat die Form eines halbkugligen Sackes, dessen untere, flache

Partie Hypophare", und dessen obere, gewlbte Partie Spongophare"

genannt wird
;
in letztere befinden sich die Geielkammern. Die innere

Hhle wird Paragaster" genannt, und steht durch ein Osculum" in

Verbindung mit der Auenwelt. Obwohl keine Beispiele davon vor-

liegen, so nimmt Verf. doch an, dass der Rhagon von der Olynthus-
Form abzuleiten sei. Die nchste Modifikation des Rhagons besteht

darin, dass die Spongophare sich faltet. So wird innen und auen
des Rhagons ein System von Hhlen gebildet. Die innern Hhlen
kommunizieren direkt mit dem ursprnglichen Paragaster und bilden

das ausfhrende, die uern Sinus bilden das einfhrende Kanal-

system. Die Geielkammern, in dem Rhagon einfache Einstlpungen
des sogenannten Entoderms, bleiben in direkter Verbindung mit der

innern Hhle und zwar mit einem weiten Mund, ,Apopyle". Ein

solches Kanalsystem, welches mit meinem dritten Typus bereinstimmt,
nennt Verf. eurypylous". Komplikationen treten jetzt auf, indem

die Falten mit einander verwachsen, und indem eine investing mem-
brane" auftritt. Auf welche Weise dies geschieht, wird nicht er-

whnt; nur das Faktum, dass die Membran die Einstrmungskanle
berdacht, und da oft siebartig durchbrochen ist. Es wird ausdrck-

1) Sollas sagt (Encyclop. Britanica) Rhagon = Dyssycus. Aber warum
denn wieder einen neuen Namen anwenden?
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